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1. Einleitung 

von Rolf Hachmann 

Uber die Ausgrabungen auf dem Tell Kamid el-L6z, die im Jahre 1963 begonnen und seither mit 

Unterbrechung im Jahr 1965 alljahrlich fortgesetzt wurden, sind erstmals 1966 iiber die beiden ersten 
Kampagnen (1963/64) (1) und danach im Jahr 1970 iiber die drei folgenden Kampagnen (1966/67) (2) zu-
sammenfassende Vorberichte veroffentlicht worden. Wo es als zweckmafiig erschien, wurde dabei gele-
gentlich auch schon auf Ergebnisse der folgenden Kampagnen der Jahre 1968 und 1969 verwiesen (3), ins-
besondere dort,wo deren Resultate in engstem Zusammenhang mit den Arbeiten der vorhergehenden Jah
re standen. Einzelne kiirzere Berichte gaben seither auch schon einen begrenzten Uberblick iiber spatere 
Kampagnen (4). Lediglich die Schriftdokumente aus Kamid el-Loz wurden bereits bis zum Jahre 1969 ein-
schliefilich vorgelegt (5). 

Da im Jahr 1971 die Arbeiten auf dem Siedlungshiigel selbst wiederum unterbrochen wurden und le
diglich im Friihling des Jahres eine Aufarbeitungskampagne in Khirbat Qanafar durchgefiihrt wurde, um 
die zahlreichen Funde des Vorjahres zu dokumentieren, liegt es nahe, zusammenfassend iiber die Arbei
ten der Jahre 1968, 1969 und 1970 - die sechste bis achte Kampagne seit Beginn der Grabung - zu be-

richten. Alle diese Kampagnen standen unter der Leitung des Berichterstatters, dem seit 1969 als eng-
ster Mitarbeiter und Stellvertreter M. Metzger zur Seite stand. Alljahrlich waren auch die standigen 

Saarbriicker Mitarbeiter Frau Monika Zorn (-Reichelt) und Herr Walter Ventzke - letzterer das Jahr 
1970 ausgenommen - dabei, ohne deren Mitarbeit eine Fortsetzung der Grabung gar nicht moglich gewe-

sen ware. 

Im Jahre 1968 begann die Grabung in Kamid el-L6z am 28. August. Als Mitarbeiter standen zur Ver-

fiigung: Frau Dr.Kutlu Emre(Ankara), stud. phil. Uwe Finkbeiner (Saarbriicken),stud. phil. Wilhelm Gebers 
(Saarbriicken), Dr. Jan Lichardus (Nitra), Dr.Giinter Mansfeld (Tubingen), stud. phil. Karl Martin (Miin-
chen), stud, theol. Uwe Miiller (Tubingen), Dr. Joachim Reichstein (Saarbriicken), stud. phil. Hans-Pe

ter Schafer (Saarbriicken), cand. phil. Wolf Schmoll gen. Eisenwerth (Bonn), stud. phil. Rainer Slotta 
(Saarbriicken), stud. phil. Mathias Wilbertz (Saarbriicken) und Dr. Henning Wrede (Frankfurt/Main). G. 
Mansfeld war als stellvertretender Grabungsleiter und J. Reichstein als Kleinfundebearbeiter tatig. M. 
Zorn wirkte als Fotografin und W. Ventzke als Technischer Assistent. Insgesamt arbeiteten also fiinfzehn 
Personen mit. Die Zahl der Grabungs-Teams betrug vier. 

Es wurde in diesem Jahr in den Arealen IC14, IC15, ID15, IE15, IG12, IG13, IG14, IH12, IH13, 

IJ13, IJ14, IIIA14 und IIIA15 gearbeitet, d.h. auf einer Flache von annahernd 2500 qm (vgl. Abb. 2). 

Nachdem im Jahre 1967 in den Arealen IC15, ID15, IE15, IF13, IF15, IG14, IH13, IJ13 und IJ14 ge
arbeitet worden war.bedeuteten die Arbeiten des Jahres 1968 eine wesentliche Ausweitung des Grabungs-

gebiets, die eine weitere Klarung der in den Vor jahren angeschnittenen Gebaudekomplexe herbeifiihrte. 

Die Grabung wurde am 1.11.1968 beendet, und eine Woche spater waren alle Grabungsteilnehmer wieder 

in Deutschland. 
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Die siebente Kampagne fand zwischen dem 3.9.1969 und dem 31.10.1969 statt. Als Mitarbeiter wa

ren diesmal cand. ing. Georg Dillinger (Karlsruhe), stud. phil. Kristian Kethur (Saarbriicken), Dr- MaI*~ 
tin Metzger (Hamburg), Dr. Winfried Orthmann (Saarbrucken), stud. phil. Emanuel Roth (Saarbriicken), 
stud. phil. Hans-Peter Schafer (Berlin), Frau Samira Schafer (Berlin), stud, phil Ursula Scheideler 
(Miinchen), stud. phil. Rainer Slotta (Saarbrucken) und cand. phil. Gerd Weisgerber (Saarbrucken) dabei. 

M. Metzger war stellvertretender Grabungsleiter, G. Weisgerber Kleinfundebearbeiter, M. Zorn Foto-
grafin und W. Ventzke Technischer Assistent. Insgesamt betrug die Zahl der Mitarbeiter zwolf. 

Im Jahre 1969 wurde in den Arealen IG14, IH13, IJ14, IJ15, II1A14 und IIIA15 gearbeitet, d.h. auf 
einer Flache von etwa 1200 qm.Gegenuber dem Vor jahre war die Grabungsflache also wesentlich kleiner. 

Auch die Zahl der Grabungs-Teams war von vier auf zwei reduziert (vgl. Abb. 2). 

Die achte Kampagne begann am 30.8.1970 und endete am 6.11.1970. In diesem Jahre arbeiteten 

Dr. Johannes Boese (Berlin), stud. phil. Giinter Dreyer (Hamburg), cand. theol. Arnulf Elhardt (Erlan-

gen), stud. phil. Wolfgang Koch (Saarbrucken), stud. phil. Giinter Korbel (Gbttingen), Dr. Giinter Mans

feld (Tubingen), Dr. Martin Metzger (Hamburg), stud. phil. Elisabeth Moortgat (Berlin), Dr. Winfried 

Orthmann (Saarbrucken), stud. phil. Emanuel Roth (Saarbrucken), stud. phil. Hans-Peter Schafer (Ber

lin), stud. phil. Rainer Slotta (Saarbrucken), Dr. Gunther Wanke (Erlangen) und Dr. Gerd Weisgerber 

(Saarbrucken) mit. M. Metzger war stellvertretender Grabungsleiter, G. Weisgerber Kleinfundebearbei

ter, M. Zorn Fotografin und G. Dreyer Technischer Assistent. Insgesamt betrug die Zahl der Mitarbei
ter fiinfzehn. 

Im Jahre 1970 wurde in den Arealen IC14, IC16, ID14, ID15, IG13, IG14, IG15, IH12, IH14, IJ12, 

IJ13, IJ14, IJ15 und IJ16 gearbeitet, also auf einer Flache von 2400 qm. Die Zahl der Grabungs-Teams 
betrug fiinf (vgl. Abb. 2). 

DaB die Arbeiten auf dem Siedlungshiigel von Kamid el-L6z in den Jahren 1968 bis 1970 im allge-

meinen unter normalen Bedingungen durchgefiihrt werden konnten, obwohl die innenpolitische Lage im 

Staate Libanon nicht immer vollstandig frei von Spannungen und Unruhen war.ist vielen arabischen Freun-
den im Lande zu danken. Als Directeur General des Antiquites hat Emir Maurice Chehab stets alles ge-

tan, um einen reibungslosen Ablauf der Grabung zu sichern. Er verfolgte den Fortschritt der Arbeiten in 

diesen Jahren mit wachsendem Interesse, war haufig in der Grabung zu Gast und nahm dann stets lebhaft 

an den Diskussionen iiber die Grabungsergebnisse und iiber die Frage der weiteren Fortsetzung der Gra

bung teil. Seiner Unterstiitzung ist es zu danken, daB die Libanesische Regierung am 2.12.66 und 21.9. 

1970 der Universitat des Saarlandes fur jeweils weitere drei Jahre die Erlaubnis erteilte, die Grabung 

fortzusetzen. Als seine Beauftragten besuchten M. R. Saidah und M. I. Kawkabani - letzterer insbe-
sondere, solange er "archeologue charge de la Biqa* " mit Amtssitz in Baalbek war - regelmaBigdie 

Grabung und verfolgten alle Arbeiten mit lebendigem Interesse. 

Im Dorf Kamid el-Loz unterstiitzte in alien diesen Jahren der Ra'is al-Baladiya, Mohammed 'Ahmed 

Wakid, das Unternehmen und sorgte dafiir, daB die Arbeit nicht gestort und die Grabung insbesondere von 
den ublichen innerdorflichen Streitigkeiten abgeschirmt wurde. Dies gelang ihm auch in der Regel. Mit 

klugem Rat half immer wieder Salah Bakri in Situationen, die sonst vielleicht kritischer geworden waren. 

Dankbar miissen alle Mitarbeiter wieder des Direktors und aller deutschen und arabischen Mitar
beiter der Johann-Ludwig-Schneller-Schule gedenken, wo sie in diesen Jahren immer wieder herzliche 
Aufnahme fanden, beherbergt und verpflegt wurden. Pastor Jabra Zabaneh wurde der Grabung als Direk-
tor der Schule ebenso ein treuer und stets zuverlassiger Freund wie Herr Yusif Murad, der Leiter der 

Verwaltung der Schule. Wo auch immer zu helfen oder zu raten war, da waren sie mit rascher Hilfe und 
gutem Rat stets alsbald zur Hand. 

Freundschaftliche Verbindungen entwickelten sich rasch zu Herrn Dr. W. Nowak.Botschaftsrat der 
Ambassade de France - Service de Protection des Interets de la Republique Federate d* Allemagne in 
Beirut. Sein Interesse an den Ergebnissen der Grabung ging weit iiber das hinaus, was man als reine 
Pflicht ansehen durfte. Seine Besuche werden daher alien Grabungsteilnehmern wohl immer als besonders 
erfreuliche Ereignisse in Erinnerung bleiben. 

Als Direktor des Orient-Instituts der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft in Beirut hat P •-
vatdozent Dr. Stefan Wild die Arbeiten in Kamid el-Loz wie sein Vorganger mit seinem ganzen Inte -
begleitet. Sein Institut stand den Mitgliedern stets offen, wenn sie Hilfe benotigten oder irgendwel h 
Unterstiitzung bedurften. 

Die Ausgrabungen sind in den Jahren, fur die dieser Bericht gilt, im Namen der Universitat H 
Saarlandes durchgefiihrt worden. Die Universitat gab in dieser Zeit allerdings fur die Grabung auBe h 
rem Namen auch mancherlei anderen Ruckhalt und zeigte damit, daB in einer Zeit, wo man allzuoft r 
oberflachlich und vordergriindig nach dem Nutzen der Wissenschaften fragt, es doch noch moglich iŝ  
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Abb. 2 : Gitternetz der Grabung Kamid el-Loz mit den Arealen, in denen bisher gegraben wurde. 
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in Betracht zu Ziehen, daB Wissenschaften iiber den unmittelbaren Nutzen hinaus auch einen Sinn na 

kbnnen. 

Die nicht unbetrachtlichen Mittel fur die Durchfiihrung der Grabung stellte wieder die Deutsche ror-
schungsgemeinschaft zur Verfiigung. Deren Fachreferent Dr. Wolfgang Treue hatte immer fur alle Pro-
bleme der Grabung, wie auch fur ihre Sorgen, ein offenes Ohr und half oft mit seinem erfahrenen Rat. 
So hat er gewiB indirekt vielfaltig zum Gelingen der Grabung beigetragen. Dafiir giltihm besonderer Dank. 
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2. Verlauf und Ergebnisse der Grabung 

in den Jahren 1968 bis 1970 

von Rolf Hachmann 

Uber die Probleme der Organisation der Grabung Kamid el-L6z ist mehrfach berichtet worden. 

Schon im Jahre 1963 konnten die Grundprinzipien des grabungstechnischen Vorgehens als geklart gelten. 
Es war weder das Ziel, wertvolle altorientalische Kunstgegenstande zu finden, noch die Absicht, nach 
Keilschrifttexten zusuchen; die Grabung sollte nicht speziell auf die Klarung der Architektur der Siedlun-
gen gerichtet sein; sie sollte sich aber auch nicht einseitig auf die Typologie der Keramik und anderer 
Kleinfunde richten. Sie sollte keine alten Thesen zu stiitzen suchen; sie hatte aber auch nicht die erklarte 
Absicht, solche Thesen zu stiirzen. Alle Teile der alten Kulturen erschienen gleichermaBen interessant. 
Die Kenntnis der Struktur der Gesamtkultur war das Fernziel der Arbeit. Das Funktionieren kultureller 
Prozesse sollte im gegebenen Rahmen so gut wie moglich geklart werden (1). 

Aus alledem ergaben sich die Grundsatze der Grabungstechnik. Sie wurden im Verlauf der ersten 
Grabungskampagne (1963), die hauptsachlich der Vermessung des Tells und der Vermarkung der MeB-
punkte diente.an Ort und Stelle durchdacht und diskutiert und lagen zu Beginn der zweitenKampagne (1964) 
ausformuliert vor (2). Die Erfahrungen der zweiten Kampagne erbrachten mancherlei Modifikationen des 
theoretischen Voransatzes (3), die sich auf die Fortsetzung der Arbeiten in den Jahren 1966 und 1967 giin-
stig auswirkten. 

Im Verlauf dieser Jahre wurde das "Dilemma", in dem sich eigentlich jede groBere Grabung befin-

det, immer deutlicher, obwohl es alle Teilnehmer der Arbeit in Kamid el-Loz schon im voraus erkannt 
hatten: Es ist im Grunde schon lange kein Problem mehr,eine Grabung mit optimaler Akkuratesse durch-
zufiihren. Der Perfektion der Grabungstechnik, der Vervollstandigung der apparativen Ausstattung und 
der Genauigkeit der Beobachtungen sind praktisch keine Grenzen gesetzt, und in der Tat ist bei vielen 
Grabungen in Europa und auch bei manchen in Vorderasien seit langem eine standig fortschreitende Op-
timierung der Bedingungen der Grabungstechnik erkennbar. Darum erschien es nicht schwer, nun in Ka
mid el-Loz noch genauer zu beobachten und noch vorsichtiger vorzugehen. Das konnte trotzdem in dieser 
Grabung nicht das Ziel sein, denn es war schon zu der Zeit, als die Grabung sich noch im Stadium der 

Planung befand ,deutlich geworden, daB jede sich steigernde Perfektion unausweichlich einenRuckkopp-
lungseffekt auslbst: Je genauer man grabt, umso geringer wird der Umfang des Bereichs, den man unter-
suchen kann.Man erfahrt auf solche Weise immer mehr von immer weniger. Optimale technische Perfek
tion konnte nicht das Ziel sein; die Grabung sollte ja nicht an sich selbst ersticken. 

Es war von Anfang an klar,daBdie Grabungsteitung einen mittleren Weg suchen muBte. Dieser mufl-
te zwischen einem schlechthin perfekten, aber ineffektiven und einem effektiven, aber zu groben und zu 
oberflachlichen, weil zu raschen Vorgehen liegen. Der Grad der Genauigkeit muBte sich nach den jeweili-
gen Gegebenheiten der Grabung richten, nach den Beobachtungsmoglichkeiten, nach der zu erwartenden 
Bedeutung des auszugrabenden Bereichs und nach mancherlei anderen, mehr aufleren Bedingungen. Sie 
konnten, zusammen genommen, ein besonders sorgfaltiges Vorgehen verlangen; sie konnten aber auch 

unter Umstanden ein etwas groBziigigeres und rascheres Vorgehen erlauben. Der Leitsatz der Grabung 
brauchte nicht zu sein," so gut wie nur irgend moglich zu graben", ja er durfte es nicht sein! Er sollte 
vielmehr lauten, "so gut zu graben. wie in jedem einzelnen Falle erforderlich". 
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Das im AnschluB an die fiinfte Kampagne (1967) konzipierte "Vademecum der Grabung Kamid el-Loz 
(4) kann offenbar dem Bedurfnis nach einem mittleren Weg gerecht werden. Nach seinen Regeln ist in den 
Jahren 1968 bis 1970 gegraben worden, wobei sich zeigte, daB dieser Leitfaden trotz seiner stark en Ten-
denz zu einer notwendigen Reglementierung doch den individuellen Begabimgen geniigend freien Raum laflt. 
Je langer die Grabung dauerte, umso deutlicher wurde es zudem, daB das in regelmafligen Abstanden 

wechselnde wissenschaftliche Personal eine klare, schriftliche Fixierung der Regeln der Grabung ver-

langte. Anders ware die Einheitlichkeit des Vorgehens nicht gewahrleistet gewesen. 

Nach den Erfahrungen weniger Grabungskampagnen war es schon 1968 moglich, zu ubersehen, was 
in Kamid el-Loz unter normalen Umstanden im Verlaufe einer Kampagne geleistet werden kann. Darum 
war auch nach den wenigen Jahren iiberschaubar, was als Endziel der Grabung angesehen werden durfte, 

was erreichbar ist und was praktisch unerreichbar bleiben wiirde, wenngleich man es zu erreichen ge-

wiinscht hatte. Die Endziele lieBen sich nach dem AbschluB der achten Kampagne (1970) durchaus schon 
formulieren. 

Nachdem im Jahre 1964 durch Grabungen in den Arealen IG13, IH11, IIE1 und IIIA14 der Siedlungs-

hiigel zunachst auf die Struktur seiner obersten Besiedlungsschichten hin untersucht worden war, ergab 

sich schon im gleichen Jahr AnlaB zur Ausweitung der Grabung auf die Areale IG11 und IG12 (5). Mit ei

ner gewissen Zwangslaufigkeit fuhrten die nachfolgenden drei Kampagnen der Jahre 1966 und 1967, von 

den Resultaten des Jahres 1964 ausgehend, zu einer Fortsetzung der Ausweitung des Grabungsgebietes 

auf die Areale IE15, IF13, IF15, IH12, IH13, IJ13, IJ14 und II1A15 (6). Hinzu kam eine nach dem Norden 

hangabwarts gerichtete schmale Testgrabung in den Arealen ID15 und IC15 (7). 

Der 1964 entdeckte eisenzeitliche Friedhof muBte nach den Arealen IH12, DH13 und IJ13 verfolgt 

werden. Schon 1967 war klar, daB zwar auBerhalb des bereits ausgegrabenen Gebiets,etwa im ArealIH14, 

noch einzelne weitere Graber liegen konnten, daB aber doch die Masse der Graber bereits ausgegraben 

worden war. Das Problem des Friedhofs schien also bereits so gut wie gelost (8). 

Die Untersuchung des Friedhofs fiihrte 1966 und 1967 unwillkurlich zur weiteren Klarung der "alter-

eisenzeitlichen" Besiedlungsschichten in den Friedhofsarealen, in die die Graber zum Teil eingetieft wa

ren, und das veranlaBte wiederum, die "altere Eisenzeit" in anderen angrenzenden Arealen zu untersu-

chen, namlich in IE15, IF13, IF15, IJ13 und IJ14. So wurde die Klarung der Stratigraphie und der Struk

tur der "altereisenzeitlichen" Besiedlung zum zweiten Hauptproblem der Grabung (9). 

Da die Arbeit im Bereich des Areals niA14 im Jahre 1964 zunachst ohne klar faBbare Ergebnisse 

geblieben war, wenngleich sie Hinweise auf ein bedeutendes Gebaude geliefert hatte, lag es nahe, die Ar

beit 1966 hier wieder aufzunehmen und auf einige Nachbarareale auszudehnen. So gab es dann noch einen 

weiteren AnlaB, die "altere Eisenzeit" in IJ13 und IJ14 zu graben. Zugleich wurde es notig.die 1964 auf 
kleiner Flache in Areal niA15 begonnene Arbeit im Bereich des ganzen Areals aufzunehmen,wobei aller-

dings "altereisenzeitliche" Besiedlungsschichten kaum angetroffen wurden. Die Arbeiten in den vier Are
alen IJ13, IJ14, IHA14 und niA15 ergaben Gebaudebefunde, die nach dem Ende der Grabung des Jahres 

1967 als "Zitadelle" bezeichnet wurden. Die Baukomplexe waren jedoch so ausgedehnt, daB sie auf der in 
Arbeit befindlichen Flache von vier Arealen nicht geklart werden konnten. Darum wurden 1970 zusatzlich 

die Areale IJ12, IJ15 und IJ16 in Arbeit genommen, die wiederum zunachst "altereisenzeitliche" Bau-
schichten ergaben. Mit dem Ende der achten Grabungskampagne 1970 war darum die "altere Eisenzeit" in 
insgesamt 15 Arealen geklart, d.h. auf einer Flache von etwa 2900 qm. Gegeniiber den Ergebciissen der 
Kampagnen der Jahre 1964 bis 1967 brachten die drei nachsten Kampagnen fur diese verhaltnismaBig we-
nigneue Ergebnisse, wohl aber bestatigten sie in vollem Umfange die alteren Resultate. Es kann darum 
nach der Kampagne des Jahres 1970 angenommen werden, daB die bislang ausgegrabene Flache den Cha-

rakter der "altereisenzeitlichen" Ansiedlungen in vielen ihrer Telle verhalmismaBig eindeutig wiedergibt. 
Deswegen wurde nach dem Ende dieser Kampagne beschlossen, "altereisenzeitliche" Schichten nur noch 
dort zu graben, wo es das Interesse an darunterliegenden Besiedlungsschichten unbedingt erfordert Da-
ruberhinaus hatten die "altereisenzeitlichen" Schichten Kleinfunde in so reprasentativer Menge ergeben 
daB deren abschlieBende Bearbeitung moglich schien. Eine Fortsetzung der Arbeiten in der "alteren Ei
senzeit" hatte nun eigentlich nur noch Bekanntes bestatigen konnen. 

Sollten die Ansiedlungen der "alteren Eisenzeit" einen Siedlungskeru gehabt haben, der ande 

strukturiert war und darum bedeutender sein konnte als die bislang ausgegrabene Flache von fast 3000 
so konnte dieser allenfalls auf dem bstlichen oder nordbstlichen Teil des Tells liegen. Dort zu P- K.' 

hatte sich schon im Jahre 1964 bei der Arbeit im Areal nEl als sinnvoll erwiesen. Es erschien d h 
nicht aussichtslos, in diesem Bereich die Arbeiten wieder aufzunehmen. Die Ergebnisse auf dem N ** 

spa-
westteil des Tells lieBen es aber angezeigt erscheinen, Arbeiten auf dem Ostteil des Tells erst r 
teren Jahren wieder aufzunehmen. 
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Der Gebaudekomplex, welcher 1967 als "Zitadelle" bezeichnet worden war, konnte in den darauf-
folgenden Jahren weiter geklart werden. Bereits im Jahre 1969 zeigte sich, daB in diesem Gebiet der 

"spatbronzezeitliche" Palast von Kamid el-Loz liegt. Was 1967 noch als "Zitadellenmauer" bezeichnet 
werden muBte (10), erwies sich in den folgenden Jahren bei Grabungen im Areal IJ13 als Mauer der "spat
bronzezeitlichen" Stadtbefestigung, die nicht, wie man vorher meinen wollte, die Palastanlage mit einem 

engen Mauerring umgab, sondem weite Telle der Stadt in den befestigten Bereich einbezog. Zwar konnte 
der Verlauf weiter nach dem Nordwesten hin.etwa im Areal IJ12, noch nicht geklart werden, doch wurde 

spatestens im Jahre 1970 deutlich, daB diese Stadtmauer schon 1967 im Areal IF13 erreicht und teil-
weise freigelegt worden war (11). Hire Fortsetzung war in den bereits in Arbeit befindlichen Arealen IE15 

und IF15 zu erwarten, doch hat die Kampagne des Jahres 1970 hier noch keine endgiiltigen Ergebnisse 
gebracht. 

In der "spatbronzezeitlichen" Besiedlungsschicht des Areals IG13 war schon 1964 ein Gebaude von 
betrachtlichen AusmaBen angeschnitten worden (12). Es reichte nach Siiden in das damals noch unausge-
grabene Areal IH13 hinein, nach dem Osten in das Areal IG14, nach Sudosten mbglicherweise bis in das 
Areal IH14. Schon damals war es klar, daB es sich bei diesem Bauwerk nicht urn einen Privatbau handeln 

konnte. In den Jahren 1966 und 1967 schien es aber zunachst erforderlich, die benachbarten Areale IF13, 
IH13 und moglichst auch IG14 bis zu dem schon 1964 im Areal IG13 erreichten Niveau auszugraben. Da
rum wurde in Areal IG13 erst 1968 wieder in begrenztem Umfange gearbeitet. Als im gleichen Jahre dann 
im Areal IG14 zwei Bronzestatuetten (Taf. 18 u.2C,l) im Triimmerschutt gefunden wurden und sich zeigte, 

daB das 1964 im Areal IG13 angeschnittene Bauwerk noch weit iiber Areal IG14 nach dem Osten reichte, 
gab das fur die Deutung der Funktion dieses Gebaudes einen deutlichen Fingerzeig (13). Von diesem Zeit-
punkt an konnte man es verantworten, von dem Bereich der Areale IG13 und IG14 als von dem Tempelge-
biet der "spaten Bronzezeit" zu sprechen. Hinfort konzentrierte sich ein grofler Teil der Arbeit auf dieses 
Gebiet, nachdem M. Metzger, der schon 1964 als Grabungsaufseher im Areal IG13 tatig war, hier mit 
dem Jahre 1969 die Grabungsaufsicht wieder iibernehmen konnte. Mit AbschluB der Grabung des Jahres 
1970 ist der Westteil der obersten Schichten des Tempels so weitgehend geklart, daB M. Metzger nun-
mehr iiber einige Hauptergebnisse berichten kann (vgl. unten S. 21 ff. ). In Erganzung dazu liefert R. 
Slotta einen Bericht iiber einen bemerkenswerten Fundkomplex ostlich des Tempelhofs (vgl.unten S. 37 ff.). 
Die im Tempelbereich gefundenen Bronzestatuetten behandelt H. Kiihne (vgl.untenS.63ff.). Einige ausge-
wahlte Kleinfunde des Tempelbereichs werden von R. Hachmann und R.Miron vorgelegt (vgl.untenS.83ff.) 

In der Annahme.die "altereisenzeitliche" Besiedlung des Tells Kamid el-Loz habe den ganzen Sied-
lungshiigel kappenartig bedeckt, wurden im Jahre 1966 im Bereich der Areale IC15 und ID15 die Test-
schnitte T4 und T8 - abweichend von der Norm auf zwei Meter Breite- gebffnet. Dadurch sollte die Nord-

ausdehnung der "altereisenzeitlichen" Besiedlung festgestellt und wombglich die zugehbrige Stadtmauer 
geschnitten werden. Sehr bald zeigte sich jedoch, daB der ganze Nordhang des Tells keine nennenswerte 
"altereisenzeitliche" Besiedlung aufweist, daB deren Nordrand bereits sudlich der Mitte des Areals IE15 
erreicht war und daB keine Spuren einer "altereisenzeitlichen" Befestigungsmauer nachweisbar waren. 
An Stelle "altereisenzeitlicher" Besiedlungsschichten wurden in den T4 und T8 der Areale IC15 und LD15 
alsbald "bronzezeitliche" Schichten erreicht. Unter einer schwachen und durch Erosion stark gestorten 
"spatbronzezeitlichen" Besiedlungsschicht fanden sich "mittelbronzezeitliche" Schichten. tjber die Re-
sultate der Grabung am Nordhang bis zum Jahre 1967 wurde schon berichtet(14). Im Jahre 1968 wurde die 
Grabung hier in den Arealen IC15 und ID15 fortgesetzt. Unter dem sudwestlich-nordostlich streichenden 

doppelten Mauerzug der Befestigung der Schicht 4-ID15 und unter Mauern einstweilen unklarer Funktion 
der Schicht 5-ID15 erstreckte sich die machtige Befestigungsmauer der Schicht 8-ID15. Bei der Erwei-
terung des Grabungsgebietes nach dem Westen in die Areale IC14S und ID14N im Jahre 1970 traf man auf 
das zur Befestigungsmauer 4-ID15 gehorige Tor. Die Stadtmauer 8-ID15 zieht darunter allerdings ohne 
Unterbrechung nach Siidwesten weiter. Auch weiter ostlich im Areal IC16S fand sich fiir diese Mauer kein 
Tor. Ein solches kann jedoch nicht allzu feme liegen, denn die Quelle, welche den neuzeitlichen, durch 
einen Erdwall aufgestauten Teich nbrdlich des Siedlungshugels speist, diirfte auch in der Bronzezeit 
kaum anderswo entsprungen sein. Sie wurde lediglich Anfang der fuhfziger Jahre in einer unterirdischen 
Leitung gefaBt.die etwa 20 m lang sein soil. Der urspriingliche Quellaustritt ist entsprechend nach dem 
Osten verlagert anzunehmen. Diese Quelle diirfte aber die Hauptwasserversorgung der "bronzezeitlichen" 

Stadt gesichert haben, wenngleich die heutigen Bewohner von Kamid el-L6z der Meinung sind, daB das 
Wasser dieser Quelle fiir den Menschen des schlechten Geschmacks wegen ungenieBbar und allenfalls zum 

Trahken des Viehs geeignet sei (15). In der Bronzezeit muB die Quelle jedenfalls bequem erreichbar und 
zu verteidigen gewesen sein. Eben dieses Postulat fiihrt zu der Annahme, daB die Stadtmauer der Schicht 
8-ID15 im Bereich der Areale IC18, ID18 oder IID1 ein Tor haben konnte. 
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AuBer der Quelle nbrdlich des Tells gibt es in der unmittelbaren Umgebungnoch eine Quelle an des-
sen NordwestfuB. Sie liefert, soweit sich die Einwohner von Kamid el-Loz erinnern konnen, nur im Win
ter und friihen Friihling Wasser und deutet sich im Sommer und im Herbst nur dadurch an, daB hier auch 

in der Trockenzeit die Vegetation gruh bleibt. Wegen des allgemeinen Wasserreichtums im Winter wird 

diese Quelle gegenwartig nicht genutzt. Das Wasser, das sie im Winter gibt, lauft in die Felder nord-
westlich des Tells und versickert dort. Ein geringer Teil davon kommtwohl auch dem Teich zugute. Im 

Altertum konnte diese Quelle durchaus standig Wasser ergeben haben. Das am Westrand des Areals ID15 

festgestellte Tor der Schicht 4-ID15 mag gerade dort angelegt worden sein, um beide Quellen bequem er-

reichen zu konnen und auch im Falle von Gefahr verhaltnismaBig sicher erreichbar zu halten. 

Die Stadtmauer der Schicht 8-ID15 konnte auch ein auf die Quelle am NordwestfuB des Tells bezo-

genes Tor gehabt haben. Dieses mtiBte dann im Areal ID14N oder im Areal IE13S oder noch weiter siid-

westlich liegen. Man konnte also bei der Mauer der Schicht 8-ID15 fiir die beiden Quellen zwei getrennte 

Tore vermuten. Das ergab Hinweise dafiir, wie nach dem Jahre 1970 weitergearbeitet werden sollte. 

Hinter der Stadtmauer der Schicht 8-ID15 konnten im Areal ID15 im Jahre 1968 Gebaudeteile und ein 

StraBenzug der "mittelbronzezeitlichen" Ansiedlung freigelegt werden. Bauweise der Hauser sowie Men-

ge, Art und Qualitat der Kleinfunde deuten auf eine stadtische Siedlung, die moglicherweise im Vergleich 

zu der "spatbronzezeitlichen" Stadt groBer und auch bedeutender war. Wenngleich der Grabungsbefund 

noch keinen AufschluB iiber die Struktur der "mittelbronzezeitlichen" Ansiedlung erlaubt.so sind doch die 

Ergebnisse, iiber die unten R. Hachmann referiert ( vgl. S. 103 - 109), wegen der zahlreichen Kleinfunde 

und wegen der verwickelten Stratigraphie von besonderem Interesse. Indes ist die ausgegrabene Fla

che zu klein, um einigermaBen verbindliche Aussagen iiber diese Epoche in Kamid el-Loz machen zu kon

nen (16). 

In die Ruinen der Schicht 8-ID15 fand sich eine groBere Anzahl von Grabera eingetieft. AuBer den 

zahlreichen 1967 und 1968 gefundenen Grabern (17) wurden einzelne auch noch 1969 freigelegt. Diese er
gaben aber keine neuen Einsichten in Beigabengut, Grab-, Beigaben- und Trachtsitten. 

Nach der Zerstorung der groBen Stadtmauer der "mittelbronzezeitlichen" Schicht 8-ID15 wurde die 

Siedlung im Areal ID15 nicht sofort wieder aufgebaut. Schwemmschichten, wahrend der Grabung der Test-

schnitte T2 und T6 im Areal ID15 im Jahre 1967 zunachst als Schicht 7-ID15 bezeichnet, nivellierten das 

Gelande ein, in das dann die Graber angelegt wurden. Sie miissen zum Teil zu einer Ansiedlung gehoren, 

die weiter siidlich liegt und bislang noch nicht freigelegt wurde. 

Die Ruine der Stadtmauer 8-ID15 blieb in dieser Zeit als deutliche Gelandestufe erhalten.von der 

sich erst gegen Ende der "Mittelbronzezeit" bzw. im Verlauf der "Spatbronzezeit" etwas Material abla-

gerte, ohne daB dadurch der Absatz unsichtbar wurde. Die Bauten der Schicht 5-ID15 muBten auf die Ter-

rassierung des Tells durch die Stadtmauer 8-ID15 Riicksicht nehmen. Bei der Ausgrabungder Areale ID15 

und IC15 war diese Tatsache zunachst nicht eindeutig zu erkennen. Hart nordlich der Stadtmauer 8-ID15 

fand sich Mauerwerk.das stratigraphisch deutlich unter Schicht 8-ID15 lag . Es wurde der Schicht 9-ID15 

zugewiesen. Andere Baureste gehoren zu einer noch alteren Schicht 10-ID15. Weiter nordlich lagen Mau-

erziige, deren stratigraphische Position nicht sofort erkennbar war, von denen man jedoch zunachst an-

nehmen durfte, dafl sie alter als die Schicht 10-ID15 seien, also einer Schicht 11-ID15 angehbrten. Im 
Jahre 1970 konnte J. Boese dann nachweisen, daB die Schicht 11-ID15 uneinheitlich ist und von unten nach 
oben aufgezahlt die drei Schichten llc-ID15, llb-ED15, lla-ID15 und eine "Restschicht 11-ID15" umfaBt. 

Aus einer Scherbenkollektion dieser "Restschicht 11-ID15", die im Jahre 1967 geborgen wurde, stammt 
die Scherbe eines Kruges mit einer kurzen Inschrift in ugaritischer Keilschrift (IS). Sie wird unten S. 97 
bisS. 102 von G.Wilhelm philologisch kommentiert und von R. Hachmann (S. 103-109 ) auf ihre stratigra
phische Stellung sowie auf die typologische Einordnung der zugehorigen Keramik hin untersucht. 

Nachdem im Jahre 1970 im Areal IH12 die oberen Bauschichten der"Spatbronzezeit"freigelegt wor
den waren, wurde kurz vor Ende der Kampagne der Versuch gemacht, durch Anlage des T3 die Strati
graphie der tiefer liegenden Schichten zu klaren. Unmittelbar unter der Schicht 3-IH12 fand sich starker 

Brandschutt, unter dem im T3 auf sehr engem Raum umgestiirzt undverdrtickt drei groBe GefaBe neben-

einanderlagen. Es handelt sich um das groBe VorratsgefSB KL 70:221 (Taf.41,3) , den Raucherstahder KL 

70:522 (Taf.31,1) und das VorratsgefaBKI. 70:850 (Taf..U,2).Bei der Freilegung und Bergung dieser Funde 
zeigte sich, daB das VorratsgefaB KL 70:221 mit Samen besonderer Art angefiillt war. Seit dem Jahre 

1964 waren Samen von Getreide und anderen Pflanzen regelmSBig geborgen worden. Die des Jahres 1964 
wurden von K.-E.Behre bearbeitet und veroffentlicht (19). Das bis zum Jahre 1970 geborgene, sehr um-
fangreiche Material wurde ihm ebenfalls zur Bearbeitung Ubergeben, ergab aber gegeniiber den Samen des 

Jahres 1964 nichts wesentlich Neues. K.-E.Behre Identifizierte die Samen des VorratsgefSBes KL 70:221 
als Echium (Natternkopf); er verfiigte jedoch nicht iiber das notwendige Vergleichsmaterial, um eine n&_ 

here Bestimmung vornehmen zu konnen. J. Baas iibernahm im Senckenberg- Museum zu Frankfurt die 
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weitere Bestimmung und stellte fest, daB es sich um Echium italicum oder Echium glomeratum handelt 
(vgl. unten S.lll ff.)(20). 

Ein Behalter mit etwa 10 1 Echium-Samen ohne irgendwelche sonstigen Beimischungen stelltfiirden 

Ausgraber eine ebenso groBe oder gar noch groBere Uberraschung dar wie fiir den Botaniker. Die Folge-
rungen, die dieser fiir Moglichkeiten einer "Ernte" einer so groBen Menge von Samen und fiir deren Ver-
wendungsmoglichkeiten sieht (vgl. unten S. 112 f. ), erweisen sich fiir den Archaologen, der die Fundstelle 

und -schicht kennt, als besonders bemerkenswert. Es liegt nahe, alle Deutungsmbglichkeiten, die J. Baas 
in Betracht zieht, im Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen, daB der Fundplatz in unmittelbarer Na

he des "spatbronzezeitlichen" Tempels lag. Zwar ist es vorerst noch keineswegs klar, zu welcher der 
verschiedenen Tempelbauten die Schicht 4-IH12 gehort, ganz sicher ist aber, daB zu ihr ein Tempel ge-
horte.Ein kultischer Bezug des Samenfundes liegt darum nahe, wenngleich er nicht direkt nachweisbar ist 

Fiir eine solche Annahme spricht auch der Raucherstahder KL 70:522, der neben dem GefaB mit den Echi
um-Samen lag. Zu den verschiedenen von J. Baas erwogenen Verwendungsmoglichkeiten des Samens 

kommt vielleicht also noch die, daB er auf einem Feuer verbrannt und die entstehenden Dampfe einge-

atmet wurden. Der Spielraum der Wirkungsmbglichkeiten, die dabei in Betracht zu Ziehen waren, diirfte 
derzeit kaum genauer eingeschatzt werden konnen. 

Seit dem Beginn der Grabungen im Jahre 1964 wurden neben verkohlten Samen und Friichten auch 
alle brauchbaren verkohlten Holzreste gesammelt. Fiinfzehn Proben von Holzkohle wurden von H. Will-
komm im Institut fiir Reine und Angewandte Kernphysik der Universitat Kiel auf ihren Bestand an radio-
aktivem Kohlenstoff (14C) hin analysiert. Die Analysenergebnisse werden unten vorgelegt ( S. 137 ff. ). 

Insgesamt 67 Holzproben, darunter auch zwdlf, die eine 14C -Analyse ermoglichten, wurden von H. 
Gottwald im Institut fiir Holzbiologie und Holzschutz der Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirt-
schaft in Hamburg auf die in Kamid el-L6z vorkommenden Baumarten hin untersucht. Das Untersuchungs-

ergebnis ist von erstaunlicher Einheitlichkeit und wird von H. Gottwald unten S. 117-119 vorgelegt. 

Im Verlauf der siebten Grabungskampagne (1969) wurden vier Tontafeln ausgegraben. Drei davon 

stammen aus dem Brandschutt der Schicht 4-IJ15. Sie lagen im Innern des Hauses, das noch im Jahre 
1970 einwandfrei als Palast des lokalen Regenten in Kamid el-L6z identifiziert werden konnte. Wegen 
ihrer Bedeutung wurden diese Keilschrifttexte bereits von D.O. Edzard veroffentlicht (21). R. Hachmann 
versuchte, die Tafeln in ihren historischen Zusammenhang einzuordnen (22). 

Wahrend der sechsten Kampagne (1968) wurden in Kamid el-L6z zwei Scherben mit eingeritzten alt-
kanaanaischen Schriftzeichen gefunden. Sie stammen, wie man jetzt einwandfrei weiB, aus dem Bereich 

des "spatbronzezeitlichen" Palastes. In der nachsten Kampagne fanden sich sechs weitere Scherben mit 
ganz ahnlichen Ritzungen hauptsachlich in der Gegend des "spatbronzezeitlichen" Tempels. Drei andere 
Scherben von VorratsgefaBen weisen Zeichen auf, die in den weichen Ton der ungebrannten GefaBe einge-

ritzt waren. Die Gattung der Zeichen und ihre Funktion ist hier offenbar eine andere. Die erstgefunde-
nen beschrifteten Scherben wurden wegen ihrer Bedeutung in den Jahren 1969 und 1970 von G. Mansfeld 
und W. Rollig (23), alle spateren Funde im Jahre 1970 von G. Mansfeld veroffentlicht (24). 

Die Grabungen der Jahre 1968 bis 1970 erbrachten eine iiberaus groBe Anzahl stratigraphischgenau 

beobachteter Kleinfunde, sowohl Keramik als auch Metallgegenstahde. Ihre kulturgeschichtliche Auswer-
tung setzt im allgemeinen eine Synchronisation der Arealstratigraphien voraus. Es gibt aber eine ganze 
Anzahl von Gegenstanden, die unabhahgig von ihrer stratigraphischen Position und der daraus sichtbar 
werdenden kulturgeschichtlichen Rolle fiir sich allein schon eine antiquarische Bedeutung haben. Soweit 
diese Gegenstande zur Deponierung des Tempels gehoren, hat R.Slotta sie zusammengestellt (vgl. unten 
S. 37 ff.). Die Bronzestatuetten des Tempels behandelt H.Kiihne von einem mehr kunstgeschichtlichen Stand-

punkt (vgl. unten S. 63 ff.). R. Hachmann und R . Miron haben dariiber hinaus eine Anzahl wichtiger Kleinfun

de aus dem Tempelbereich zusammengestellt (vgl. unten S. 83 ff.). 
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3. Die Ausgrabungen im "spatbronzezeitlichen" Tempelbereich 

bis zorn Jahre 1970 

von Martin Metzger 

In der ersten Grabungskampagne von Tell Kamid el-L6z, 1964, kamen in Schicht 3 des Areals 
IG13S Teile eines "spatbronzezeitlichen" Gebaudes zum Vorschein (1). Schon beim damaligen Stand der 
Grabung war ersichtlich, daB dieses Gebaude aus mehreren Raumen bestand und sich in die Areale IG12, 
IG13N, IG14, IH13 und IH14 hin erstreckte. Die Ausgrabung "eisenzeitlicher" Schichten in den Arealen 
IG13N, IH13 und IG14 erfolgte in den Kampagnen 1967, 1968 und zu Beginn der Kampagne 1969. In der 
Kampagne 1968 wurde die Ausgrabung "spatbronzezeitlicher" Schichten in IG13S fortgesetzt und in IG13N 
begonnen, wobei sich herausstellte, daB Schicht 3-IG13 in mehrere Abschnitte zu untergliedern war. 

Gegen Ende der Kampagne 1968 kamen im Testschnitt T2 des Areals IG14 die Teile von zwei Mauer-
ziigen zum Vorschein, die auf Grund des stratigraphischen Kontextes in die "spate Bronzezeit" zu datieren 
waren. In der Kampagne 1969 wurden in den Arealen IG13 und IH13 auf ganzer Flache mehrere Phasen 
der "spatbronzezeitlichen" Siedlungsschichten 3a-IG13 und 3b-IG13 freigelegt. Dabei stellte es sich sehr 
bald heraus, daB die 1968 im Osten von Areal IG14 aufgetauchten "spatbronzezeitlichen"Mauerteile nicht, 

wie man anfangs annehmen konnte, Teile eines weiteren, bisher unbekannten Gebaudes waren, sondern 
zu demselben Gebaude gehbrten, dessen Westteil bereits 1964 im Areal IG13 freigelegt worden war. Zu-
gleich wurde deutlich, daB dieser Gebaudekomplex sich noch weiter nach Osten und Siiden, namlich in die 
Areale IG15 und IH14 hin, erstreckte. In Areal IH13 konnte daruber hinaus im Jahre 1969 ein weiterer 
Raum im Siidosten dieses Gebaudekomplexes ausgegraben werden. 

Wahrend die Kampagne 1964 noch keinerlei Anhaltspunkte fiir eine Funktionsbestimmung des nur zu 
einem sehr geringen Teil freigelegten Gebaudes lieferte, fuhrten die Befunde der Kampagne 1968 zu der 
vorsichtigen Vermutung, daB die im Areal IG13 freigelegten Gebaudeteile einem Sakralbau zugehoren. 

Diese Vermutung wurde in den Kampagnen 1969 und 1970 zur GewiBheit, als die Strukturen dieses 

Gebaudes immer deutlicher in Erscheinung traten und die Einrichtungen und Kleinfunde, die in diesem 
Gebaude zutage kamen, mit Sicherheit den SchluB auf ein Heiligtum erlaubten. 

Die Kampagnen 1968 und 1969 ergaben, daB die "spatbronzezeitlichen" Schichten im Tempelbezirk 

in die Abschnitte 3a- und 3b-IG13 zu untergliedern sind, und lieferten Anzeichen fiir eine Untergliederung 
von 3a-IG13 in 3al- und 3a2-IG13. Die Tempelanlage der Schichten 3a- und 3b-IG13 basiert auf einer 

alteren, ebenfalls "spatbronzezeitlichen" Tempelanlage, die 1970 in den Arealen IG13 und IG14 in den 
Schichten 4a- und 4b-IG13,die wiederum in Unterabschnitte zu gliedern sind, nachgewiesen werden konn
te (2). Der folgende Bericht konzentriert sich vor allem auf die Tempelanlage der Schichten 3a-IG13 und 
3b-IG13 in den Arealen IG13 und IG14, da in diesen Schichten der "spatbronzezeitliche" Tempelbezirk am 

besten erhalten war, die Struktur der Anlage am deutlichsten erkennbar wurde und da hier die meisten 
und belangreichsten Kleinfunde ans Licht kamen (3). 
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Grundstruktur der Tempelanlage 

Die Grundstruktur des "spatbronzezeitlichen" Tempelbezirks der Schichten 3a- und 3b-IG13 in den 

Arealen IG13 und IG14 wurde bestimmt durch einen groBen trapezfbrmigen Hof E, um den herum Raume 

gelagert waren (4). An der Westseite des Hofes lagen die drei kleinen Raume A, B u n d C . Die siidlich 

gelegenen Raume D und F konnten 1969 nur teilweise ausgegraben werden, da sie in das Areal IH14 hin-
einreichten, das erst 1972 in Angriff genommen wurde. Die Mauern, die die Raume G und H der Nord-

westseite des Tempelkomplexes umschlossen, waren nur fragmentarisch erhalten, so daB sich nur ein 

unzureichendes Bild von der Struktur dieser Raume, die weder vom Hof noch von Raum A aus zuganglich 

waren, gewinnen lieB (Abb. 3). 

Der Zugangzum Hof lag im Siidosten und erfolgte von Raum F her durch einen 2,7 m breiten Durch-

laB. Raum A und B waren vom Hof her zuganglich. Im Osten von Mauer 34 befand sich wahrscheinlich ein 

Durchgang, der die Raume B und C verband (5). 

Der annahernd quadratische Hof E, im Norden und Siiden je 10,6m, im Westen 10,1 m und im Osten 10,1 m 
breit.besaB ein Lehmziegelpflaster,das seinen Ostteil vollstandig bedeckte, wahrend an seinem Westende 

ein trapezformiger Streifen, der etwa ein Drittel der Hofflache ausmachte, ungepflastert blieb. Die je-

weils 10 cm hohen und 20 x 40 cm groBen, olivgriinen Lehmziegel waren in 14 Reihen verlegt, die der 

Ostmauer des Hofes (Mauer 5) parallel verliefen. Es waren ausschlieBlich Binderreihen - d.h. , die Zie-

gel derselben Reihe stieBen stets mit den Langsseiten aneinander. Die Breite der StoBfugen betrug 1 -

2 cm. Dagegen waren die Fugen zwischen den einzelnen Reihen 3 - 6 cm breit. Kleinere Abweichungen in 

den AusmaBen der Ziegel und leichte Ungenauigkeiten beim Verlegen wurden damit ausgeglichen. Die 

schmalen StoBfugen lieBen solchen Ausgleich nicht zu, so daB die Langsseiten der Ziegel nicht mitein-

ander fluchten, weil von Reihe zu Reihe die Lehmziegel oft wenige Zentimeter gegeneinander versetzt 

waren. 

In der Nahe der Mauern waren die Ziegel des Pflasters anders verlegt als im iibrigen Bereich. An 

der Nordseite von Mauer 40 lief eine Binderreihe von Lehmziegeln, deren Langskante von Siidost nach 

Nordwest verlegt war, im Unterschied zu den iibrigen Ziegeln des Pflasters, deren Langskante von Siid-
west nach Nordost verlief. Die Ziegelreihe vor Mauer 40 lief um acht Ziegel weiter nach Westenalsdie 

Westgrenze des iibrigen Pflasters. Vor dem Nordteil von Mauer 5 waren die Ziegel des Hofpflasters in 
einer Lauferreihe ebenfalls mit der Langsrichtung von Siidost nach Nordwest verlegt. Auf das Pflaster im 
Bereich von Mauer 32 wird weiter unten einzugehen sein. 

Zur Zeit der Besiedlungsschicht 3a-IG13 wurde das FuBbodenniveau des Hofes erhoht, indem der 

gesamte Hofbereich, einschlieBlich des Pflasters,mit einer bis zu 20 cm hohen Lehmschichtbelegtwurde. 
Der Lehmbelag schlieBlich wurde mit einer diinnen harten Kalkschicht iiberzogen. 

Struktur und stratigraphische Einordnung der Mauern 

Die Mauern der Schicht 3a- und 3b-IG13 bestanden durchweg aus groBen, bis zu 40 cm hohen, grob 
behauenen Bruchsteinen (Kalkstein),die zumeist in Lehmmortel verlegt waren. Nur im Bereich von Areal 
IG13 hatte sich an einigen Stellen aufgehendes Lehmziegelmauerwerk erhalten (6), (Abb. 3). 

Mauer 38, die den Tempelkomplex nach Westen hin begrenzte, war sehr tief fundiert und schon in 
Schicht 4a- und 4b-IG13 in Funktion. Zur Zeit der Besiedlungsschicht 3b-IG13 wurde das Mauerwerk der 

ganzenSchicht4-IG 13 als Fundierungbenutzt, die unter der Begehungsflache von Schicht 3b-IG13 lag. Die 
Mauer dieser Schicht wurde auf die Mauer von Schicht 4-IG13 aufgesetzt, die Ostkante jedoch um einige 

Dezimeter nach Osten hin versetzt. Die Gesamthbhe des Steinmauerwerkes betrug vom FuB der Mauer 38 
in Schicht 4b-IG13 bis zur Krone der Mauer in Schicht 3b-IG13 bis zu zwei Meter. Im Bereich von Areal 
IH13N war ein Knick in Mauer 38 feststellbar. Der Siidteil der Mauer 38, d.h. ,der Teil siidlich des Knicks 
im Bereich von Areal IH13N, existierte noch nicht zur Zeit von Schicht 4-IG13, sondern wurde erst zur 
Zeit von Schicht 3-IG13 errichtet. 
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Abb. 3: Plan des "spatbronzezeitlichen" Tempels der Schichten 3a und 3b. 
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Mauer 32 band in Mauer 38 ein. Der erhaltene Westteil von Mauer 32 im Bereich von Areal IG13 
wurde zur Zeit der Besiedlungsschicht 4b-IG13 errichtet und war kontinuierlich bis in Schicht 3a-IG13 in 

Funktion. Auf die komplizierten Befunde im Ostteil von Mauer 32 im Bereich von Areal IG14 wird weiter 
unten einzugehen sein. 

Mauer 33 und Mauer 34 banden nicht in Mauer 38, Mauer 31 band nicht in Mauer 32 ein. Da die als 

schwarze Brandschicht sichtbare Begehungsflache der Besiedlungsschicht 4al-IG13 unter den Mauern 31, 

33, 34 und 40 hinweglief, konnen diese Mauern zur Zeit der Schicht 4al-lG13 noch nicht bestanden haben. 

Sie wurden zur Zeit von Schicht 3b-IG13 errichtet. Mauer 31 und Mauer 40 wurden in einem Zuge erbaut; 

denn beide Mauern banden miteinander ein und der Verputz der Mauer 31 ging kontinuierlich in den Ver-

putz der Mauer 40 iiber. 

Mauer 30 im Nordteil von Areal IG13, die nicht in Mauer 32 einband, existierte noch nicht zur Zeit 

der Besiedlungsschicht 4b-IG13. Sie wurde in der altesten Phase von Schicht 4a-IG13 errichtet und war 

dariiberhinaus wahrend der ganzen Schicht 3-IG13 in Gebrauch, denn die Begehungsflache der Schicht 

4b-IG13 ging unter Mauer 30 hinweg, wahrend die Begehungsflachen der Schichten 4a-, 3b- und 3a-IG13 

an diese Mauer heranzogen. 

Von Mauer 40, die den Hof nach Siiden hin begrenzte, haben sich vier Reihen von groBen Bruch-

steinen bis zu einer Gesamthohe von 0,80 m erhalten. 

Die Ostmauer des Hofes, Mauer 5, von der sich bis zu fiinf Steinlagen bis zu einer Gesamthohe von 

1,35 m erhalten ltatten, war wahrend der Besiedlungsschichten 3b- und 3a-IG13 in Funktion. Sie war 

zum Teil auf Uberresten einer Mauer 56 der Schicht 4-IG13 fundiert. Mauer 5 war gegenuber Mauer 56 

um einige Dezimeter nach Osten hin versetzt und in ihrer Gesamtrichtung um einige Grade nach Nordosten 
verschoben. Im Siiden der Mauer 5 ragten Teile der Mauer 56 bis zu 40 cm iiber das Lehmziegelpflaster 

der Schicht 3b-IG13 empor und bildeten nach Westen hin einen bankartigen Vorsprung vor Mauer 5, iiber 

den der Lehmverputz dieser Mauer hinweggestrichen war. Etwa in der Mitte der Mauer 5 lagen die nach 

Westen hin hervortretenden Teile der Mauer 56 auf gleicher Hohe wie das Pflaster der Schicht3MG13. 

Sie wurden offensichtlich als Begehungsflache benutzt, denn die Pflasterung der Schicht 3b-IG13 war dort 
ausgespart. Weiter nordlich verschwand Mauer 56 unter dem Pflaster der Schicht 3b-IG13. 

An den Mauern 5, 40 und 31 hatten sich zweifache Putzschichten bis zur Hohe der Mauerkronen er

halten. Der Lehmputz der Schicht 3b-IG13 bestand aus braunlichem Material, war zwischen 12 und 25 cm 

stark und glich die Unebenheiten an den Seitenflachen der Bruchsteinmauern aus. Auf den Putz der 

Schicht 3b-IG13 wurde zur Zeit der Besiedlungsschicht 3a-IG13 ein neuer, gelblich gefarbter, zwischen 
2 und 7 cm starker Lehmverputz aufgetragen. Beide Lehmverputze waren mit dicker, weiBer Kalktiinche 

iiber zogen. An einigen Stellen waren die Lehmziegel der Hof pflasterung der Schicht 3b-IG13 an den Lehm

verputz und den Kalkverstrich der zugehorigen Schicht herangesetzt, an anderen Stellen waren Lehmver

putz und Kalktiinche an das Hofpflaster herangestrichen. Lehmverputz und Kalkverstrich der Schicht 3a-

IG13 gingen am FuBe der Mauer kontinuierlich in den Lehmbelag und den Kalkverstrich der FuBbodenab-
deckung des Hofes der Schicht 3a-IG13 iiber (Abb. 4). 

Kompliziert waren die Befunde im Bereich der Nordmauer 32, die in ihrem Mittelteil, zwischen 

dem Zusammentreffen mit Mauer 30 und dem T4 von IG14N, auf einer Strecke von etwa 4,50 m Lange 
schon in alter Zeit gestbrt war. Der Verlauf der Mauer an der gestorten Strecke ist jedoch mit Hilfe einer 

mit Asche gefullten Ausbruchgrube zu rekonstruieren, die sowohl im Steg zwischen den Arealen IG13 und 

IG14 als auch im Planum nachweisbar war. Der Westteil der Mauer, der auf Grund des stratigraphischen 
Befundes in den Schichten 4-IG13 und 3-IG13 in Funktion war,band in Mauer 38 ein und war in seiner Ori-

entierung offenbar von Mauer 38 her bestimmt. Der Ostteil von Mauer 32 (im Bereich von IG14) band in 

Mauer 5 ein, die zur Zeit von Schicht 3b-IG13 errichtet wurde, und war in seiner Orientierung von Mauer 

5 her bestimmt. Der unregelmaBige Verlauf von Mauer 32 resultiert aus dem Umstand, daB die Richtung 

von Mauer 32 im Westteil von Mauer 38 her bestimmt war und somit in IG13 in der gleichen Richtung 

verlief wie zur Zeit von 4-IG13, wahrend der Ostteil von Mauer 32 rechtwinklig zu der in 3b-IG13 ge-
grundeten Mauer verlegt war und folglich eine andere Richtung einschlug als die bstlichen Teile von 
Mauer 32. 

Der Ostteil der Mauer 32 war sehr tief fundiert und wurde, wie Mauer 5, zur Zeit der Schicht 3b-
IG13 errichtet. Da der Westteil der Mauer 32 im Areal IG13 bis in Schicht 4b-IG13 zuruckging und da die 

in 3b-IG13 gegruhdete bstliche AbschluBmauer des Hofes (Mauer 5) einen Vorlaufer inSchicht4-IG13 hatte 

(Mauer 56) und zum Teil auf diesem Vorganger fundiert war, ist mit groBer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
daB sich Mauer 32 urspriinglich auch zur Zeit von Schicht 4-IG13 bis in den Bereich von IG14N hinein er
streckte. Spuren eines zur Schicht 4-IG13 gehorenden Vorlaufers des Ostteiles der Mauer 32 waren je
doch in IG14N nicht nachweiswar. Entweder waren die in diesem Bereich gelegenen Teile einer zu Schicht 

4-IG13 gehorenden Mauer 32 bereits zerstort, als der Ostteil der Mauer 32 der Schicht 3b-IG13 errichtet 
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Abb. 4: Schnitte durch die Verputzschichten der Mauern 5(oben) und 40(unten). DieSchnittstellen und -rich 

tungen sind aus Abb. 3 ersichtlich. 
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wurde, oder die ostlichen Teile einer zu 4-IG13 gehorenden Nordmauer wurden bei Errichtung des Ost-
teiles der 3b-IG13-Mauer 32 abgetragen. 

Der Ostteil der Mauer 32 muB zur Zeit der Schicht 3b-IG13 zwei verschiedene Phasen durchlaufen 

haben. Hierauf wiesen UnregelmaBigkeiten in der Verlegung des Pflasters und Befunde an Mauer 32 

im Bereich von IG14N. In der Nordostecke des Hofes lagen drei Reihen von Ziegeln, die sich nicht in das 

ubrige Verlegungssystem der Hofpflasterung einfugten. Die nordliche Begrenzung des Pflasters lag hier 
um drei Ziegelbreiten weiter nach Norden als im iibrigen Bereich des Pflasters. Bei diesen in der Nord

ostecke gelegenen drei Ziegelreihen fluchteten die von Siidost nach Nordwest verlaufenden Fugen nicht mit 

den entsprechenden von Siidost nach Nordwest verlaufenden Langsfugen des iibrigen Pflasters. Wahrend 

im iibrigen Hofbereich die von Siidwest nach Nordost verlaufenden Fugen an den Langsseiten der Ziegel 

von Reihe zu Reihe jeweils um wenige Zentimeter versetzt waren, war das bei den drei vorgelagerten 

Ziegelreihen in der Nordostecke des Hofes nicht der Fall. Hier fluchteten nicht nur die Schmalseiten, 

sondern auch die Langsseiten der Ziegel, auBerdem senkte sich die Begehungsflache vom Nordrand der 

regelmaBig verlegten Ziegel bis zum Nordrand der unregelmaBig verlegten Ziegelreihen um 20 - 22 cm. 

All diese Anzeichen sprechen dafiir, daB wir es bei diesen drei Ziegelreihen im Nordosten des Hofes, die 

in ihrer Verlegungsweise UnregelmaBigkeiten im Vergleich zu den Ziegeln des iibrigen Pflasters auf-

wiesen.mit einer sekundar angestuckten Erweiterung des Hofpflasters zu tun haben. Dem entspricht auch 
der Befund an der Mauer 32 in diesem Bereich. Auf der Hohe der Begehungsflache der vorgelagerten Zie

gelreihen in der Nordostecke des Hofes waren nur wenige Steine der Mauer 32 erhalten. Unmittelbar 

unterhalb dieser drei Ziegelreihen kam jedoch eine gut gebaute starke Steinmauer zum Vorschein, deren 

Siidkante auf der gleichen Linie verlief wie der Nordrand der regelmaBig verlegten Ziegelreihen des Hof

pflasters. 

Diese Befunde sind wahrscheinlich wie folgtzu deuten: In einer alteren Phase (3b2-IG13) lag in IG14N die 

Siidkante der Mauer 32 auf der gleichen Linie wie die Nordgrenze der regelmaBig verlegten Ziegel des 
Hofpflasters. In einer jungeren Phase (3bl-IG 13) wurde die Siidkante der Mauer 32 um etwa 75 cm weiter nach 

Norden verschoben, das Hofpflaster wurde um drei Reihen von Lehmziegeln ergahzt. Diese angestuckten 

Teile des Pflasters uberdeckten den siidlichen Teil der Mauer 32 im Bereich von 1G14N (vgl. Abb. 5). 

Einrichtungen im Tempelbezirk 

Im Raum A befand sich an der Westseite des Hofes in Schicht 3b-IG13 die E-formige Lehmziegel-

setzung 1 aus drei Lagen Lehmziegeln. Die 1,29 m messende Langsseite der Setzung verlief von Siidost 

nach Nordwest. Die nordliche der beiden nach Osten hin offenen Nischen war 40 cm, die siidliche Nische 

39 cm breit. Beide Nischen waren mit feiner weiBer Asche, vermischt mit Keramik und groBen Tier-

knochen sowie mit zerhackten Knochen, angefiillt. Um diese Setzung herum befanden sich auf dem FuB-
boden des Raumes A Aschenreste, zerhackte Tierknochen und GefaBscherben. 

In der siidlichen Nische fand sich ein 22,5 cm langes Bronzemesser mit sichelformiger Schneide, 

einem Lbwenkopf am Griffende und einem zwischen Griff und Schneide aufgesetzten Handschutz in Form 

eines Frauenkopfes mit Hathor-Frisur (Taf. 27,1). Siidlich der Feuerstelle lag die geschwungene Scheide 

eines zweiten Bronzemessers (Taf. 27, 5). Die E-fbrmige Setzung diirfte als Brandopferstelle zu interpre-
tieren sein; die Bronzemesser diirften Opferzwecken gedient haben. 

Zur Zeit der Besiedlungsschicht 3a-IG13 wurde die Lehmziegelkonstruktion der Schicht 3b-IG13 
durch eine bis zu drei Lagen hohe Steinkonstruktion, die sich jedoch nur fragmentarisch erhalten hatte, 
ersetzt (7). 

An der Westmauer des Hofes E stand das rechteckige Lehmziegelbecken 2, das im Nordteil gestbrt 

war (erhaltene Lange 2,20 m; Breite 1,31 m ) . Die Seitenflachen des Beckens waren mit Lehmputz ver-

kleidet. In der wannenartigen, mit starkem, hartem Kalkestrichbelegten Vertiefung auf der Oberseite des 
Beckens befand sich eine runde EinfluBoffnung von etwa 25 cm Durchmesser. In diese EinfluBoffnung ragte 
die Miindung einer groBen Terrine, die unter der EinfluBoffnung des Beckens unverriickbar in den Boden 
eingelassen war und deren Miindung einen groBeren Durchmesser hatte als die EinfluBoffnung des Beckens 
(Taf. 23,4). Da die Oberflache des Beckens beiderseits der EinfluBoffnung symmetrisch anstieg, da an-

zunehmen ist,daB die EinfluBoffnung sich in der Mitte des Beckens befand, und da die Entfernung von der 
Mitte des Einfluflloches bis zur Siidkante des Beckens 1,35 m betrug, laBt sich die Gesamtlange des Bek-

kens auf 2,70 m erganzen (Abb. 3). 
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IG14 N 

Schicht 3bl 

Schicht 3b2 

Abb. 5: Nordostecke des Hofes. Oben: Schicht 3bl. Hier sind dem Hofpflaster 3 Ziegelreihen zugefiigt 

die die Mauer 32 teilweise iiberdecken. Unten: Schicht 3b2 . 
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Dieses Becken, das alter Wahrscheinlichkeit nach zur Aufnahme von Trankopfern diente, muB zur 

Zeit der Schicht 3b-IG13 errichtet worden sein, da die Begehungsflache der Schicht 4a-IG13 unter dem 

Becken hinweglief und der Lehmverputz des Beckens auf die Begehungsflache 3b-IG13 herabgestrichen 

war. Da das Becken iiber die Begehungsflache von 3a-IG13 aufragte, muB es auch noch zur Zeit dieser 

Schicht in Benutzung gewesen sein. Eine zweifache Renovierung, die sich an der Oberflache des Beckens 

feststellen lieB, diirfte in dieser Phase erfolgt sein. 

Am Westrand des Hofpflasters standen zwei weitere rechteckige Lehmziegelbecken, die beim Ab-

tragen des Steges zwischen den Arealen IG13 und IG14 nur fragmentarisch geborgen werden konnten. Die 
AusmaBe des siidlichen, besser erhaltenen Beckens 4 lassen sich auf mindestens 1,80 x 1,40 m bestim-

men. Das sudliche Becken war aus zwei Reihen von Lehmziegeln gemauert, wobei die Ziegel der unteren 

Lage mit der Breitseite hochkant verlegt waren. Eine zweistufige, wannenartige Vertiefung an der Ober-

seite des Beckens war mit 8 cm breiten Stegen eingefaBt. Die Verkleidung des Beckens bestand aus einer 

gelben, kompakten Lehmschicht. Der sudliche AbschluB des Beckens war nicht mehr erhalten. Nach Nor

den hin war es durch einen kompakten Lehmblock.der die gleiche Hohe wie das Becken hatte,abgeschlos-

sen. 

An diesen Lehmblock schloB sich nach Norden hin ein weiteres.nur sehr fragmentarisch erhaltenes, 

rechteckiges Becken 3 an.dessen flache Eintiefung mit einer harten Kalkschicht abgedeckt war. Da 

bei diesen beiden Becken, anders als beim Becken an der Westseite des Hofes,keine EinfluBoffnung mit 

AuffanggefaB vorhanden war, wird es sich wohl nicht um Libationsbecken, sondern um Wasserbecken fiir 

rituelle Reinigungen gehandelt haben. 

Etwa in der Mitte des gepflasterten Teiles des Hofes lag ein annahernd runder Platz 6 von etwa 

2 m Durchmesser,der mit bis zu 20 cm hohen Steinen eingefaBt war. Dieser Steinkreis umschloB eine bis 

zu 20 cm hohe Ansammlung feiner weiBer Asche, vermischt mit Knochensplittern, Keramikscherben und 
einem Mandelkern. Nordlich des Steinkreises lagen vereinzelte Tierknochen auf dem Pflaster verstreut 

oder waren in das Pflaster hineingetreten. Die Lehmziegel der Hofpflasterung unter der Aschenschicht 

innerhalb des Steinkreises waren dunkelrot und hart gebrannt. Das weist darauf hin, daB die Asche nicht 

sekundar in den Steinkreis verbracht worden war, sondern sich angesammelt hatte, als man innerhalb 

des Steinkreises Verbrennungen vornahm, durch deren Einwirkung die luftgetrockneten Lehmziegel des 

Hofpflasters sekundar hart gebrannt wurden. Diese mit Steinen eingefaBte Feuerstelle diirfte als ebener-
diger Brandopferplatz zu interpretieren sein. 

Der Brandopferplatz wies zwei Benutzungsphasen auf. Er wurde offenbar zur Zeit der Besiedlungs
schicht 3b-IG13 angelegt; denn die Steine und eine untere Aschenansammlung lagen unmittelbar auf dem 

Pflaster der Schicht 3b-IG13. Zur Zeit der Schicht 3a-IG13 wurde die Asche der Schicht 3b-IG13 durch 

einen Lehmverstrich abgedeckt. Oberhalb der Lehmabdeckung, die infolge von Brandeinwirkung gerotet 
und gehartet war, fand sich eine zweite Aschenansammlung (8). 

Der Brandopferplatz der Schicht 3b-IG13 hatte einen Vorlaufer im Heiligtum der Schichten 4a- und 
4b-IG13. Zur Zeit der Besiedlungsschicht 4b-IG13 befand sich etwa an der gleichen Stelle wie der Brand
opferplatz der Schichten 3a- und 3b-IG13 ein rechteckiges Podium mit Stufen an der Sudseite und rampen-
artigem Zugang an der Nordseite, auf dessen Oberflache Aschenansammlungen feststellbar waren. 

Zur Zeit der Besiedlungsschicht 4a-IG13 war der Brandopferplatz, wie in 3b-IG13 ebenerdig, jedoch 
nicht mit Steinen eingefaBt, und darum nicht so deutlich abgrenzbar, sondern nur durch Aschenansammlun
gen undBrandspuren auf der Begehungsflache kenntlich. 

Etwa 1,5 m sudwestlich des Brandopferplatzes war eine Basis 5 aus grunlich- grauem, wenig po-
rosem Basalt in das Lehmziegelpflaster der Schicht 3b- IG 13 eingelassen. Die 35 cm hohe Basis hatte 

in ihrem oberen Teil etwa die Form eines Kegels turn pfs. Der Durchmesser betrug an der Oberflache 60 
cm und verbreiterte sich nach unten hin bis zu 70 cm. An der Unterseite war die Basis grob behauen auf 

der Oberseite und an den Seitenflachen auBerst sorgfaltig bearbeitet und sauber geglattet. Sie war der 

bestbearbeUete Stem im gesamten Tempelareal. Sie war auf einer Steinunterfutterung fundiert und so in 

das Pflaster eingelassen, daB die Oberflache des Basis etwa 5 cm tiefer lag als die Begehungsflache des 
Lehmziegelpflasters. Die groBflachig angelegte Steinfundierung bestand aus 10-20 cm hohen gebrochenen 

i ™ if* 'Je n a ° h G r 5 B e" biS Z U d r e i L a g e n h o c h v e r l e S t ^ s o angeordnet waren, daB in der Mitte 
eine Mulde zur Einbettung der Basis entstand. Die Unebenheiten auf der Oberseite der Steinfundierung 
waren durch eine Erdschicht ausgeglichen, die unmittelbar unter der Basis 12 cm stark und zu den Ran-
dern hin, entsprechend dem Anstieg der Steinfundierung,bis zu einer Starke von 3 cm abnahm (Abb.6). 

Das Hofpflaster der Schicht 3b-IG13 sparte um die Basis herum eine rechteckige Flache aus. Die 
Basis war an den Seiten mit einer 18 - 20 cm starken Einkleidung aus gelbem Lehm ummantelt. Auf die 

Lehmummantelung war ein weiBer, harter Kalkverstrich aufgetragen. Der Bereich zwischen Lehmum-
mantelung und Pflaster war mit dem gleichen Material wie die Fugen des Hofpflasters ausgefiillt. 

28 



Schnitt A-A 
Lehmmantel 

Kalkverputz 

Lehmziegel 

-10,90 

Pflaster 3b -JZ-~1{ ^^TF 

Begehungsflache 4a 

•10,90 

Schicht 4a 

Schicht 4b 

0 1 
I i i i i i • 

2 m 

Lehmziegel 

Basalttrommel 

Abb. 6 : Basaltbasis 5 der Schicht 3b, Schnitt und Aufsicht. 
Aufsicht zum Teil in Hohe des Hofpflasters, zum Teil in Hohe des Bruchsteinfundaments. 
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Die Basis muB zur Zeit der Besiedlungsschicht 3b-IG13 in Funktion gewesen sein. Hierauf weistdie 

Aussparung des Pflasters um die Basis herum,hierfiir spricht die Tatsache.daB die Fiillschicht zwischen 

Basis und Pflaster mit dem Fugenmaterial des Hofpflasters ausgefiillt war.Die Basis kann noch nicht zur 

Zeit der Schichten 4b- und 4a-IG13 gesetzt worden sein; denn die Begehungsflache der Besiedlungsschicht 
4b-IG13 lag 15-20 cm unterhalb der Steinunterfiitterung der Basis,die Begehungsflache der Schicht 4a-IG13, 

markiert durch eine Brandschicht, lief an einigen Stellen ebenfalls unter der Fundierung der Basis hinweg, 

an anderen Stellen wurde sie durch die Fundierungssteine der Basis gestbrt. Durch das Gewicht der Basis 
und der Steineinbettung wurden die Zerfall- und Brandschichten von 4a- und 4b-IG13 muldenartig nach 

unten gedriickt. 

Fragt man nach der Funktion der beschriebenen Basis, so liegt zunachst einmal der Gedanke an eine 

Saulenbasis nahe. Dabei ist tJberdachung des gesamten Hofbereiches von vornherein auszuschlieBen; denn 

eine einzelne Saule hatte nicht geniigt, um ein Dach von iiber 100 qm AusmaB zu stiitzen. Anzeichen fiir 

das Vorhandensein weiterer Saulenbasen waren jedoch nicht vorhanden. AuBerdem ware ein Dach im Be

reich des Brandopferplatzes durch die dort entstandene Hitzeentwicklung sicher in Brand geraten. Allen-

falls ware eine partielle Uberdachung des Hofbereiches in Erwagung zu Ziehen. Dabei hat eine tJberda

chung des Westteiles am wenigsten Wahrscheinlichkeit fiir sich; denn die Entfernung zwischenSteinbasis 

und Siidmauer betrug 4 m, die Entfernung zwischen Basis und Nordmauer jedoch 7 m. Bei einer Uber

dachung des Westteiles ware mit groBter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB die Stiitzsaule in der Mitte 

der Strecke zwischen Nord- und Siidmauer gestanden hatte. Es bliebe die Mbglichkeit einer Uberdachung 

des siidlichen Hofbereiches. In diesem Falle hatte man anzunehmen, daB ein iiber 10 m langer, starker 

Balken, der im Westen auf Mauer 31, im Osten auf Mauer 5 lagerte, in der Mitte durch eine Saule ge-
stiitzt wurde. Auf diesem Langsbalken und auf Mauer 40 hatten dann 4- 5 m lange Querbalken, die in 

Nordsiidrichtung verlegt waren, gelagert. Aber auch in diesem Falle ist es sehr fraglich, ob eine ein

zelne Saule ausgereicht hatte, um ein Dach von 4 x 10 m AusmaB an einer Langsseite anstelle einer tra-
genden Mauer zu stiitzen (9). 

Gegen eine teilweise oder vollige Uberdachung des Hofes spricht auch die Tatsache, daB im gesam
ten Hofbereich weder Reste von verkohlten Deckenbalken noch Dachversturz gefunden wurden (10). 

Da auf der Basaltbasis des Hofes E wahrscheinlich keine tragende Saule stand, ware eine Basis fiir 

eine freistehende Kultsaule, fiir eine Betylos, eine Massebe, fiir ein Gotteremblem oder eine Gotter-
statue in Erwagung zu Ziehen. U m den sicheren Stand einer freistehenden Saule zu gewahrleisten, ware 

jedoch eine Halterung notwendig gewesen, die bei der Basis in Areal IG 14 indes nicht nachweisbar war (11). 

Sockel fur Masseben waren anders gestaltet als die Basaltbasis im Hof E (12). Statuensockel hatten in 
der Regel Dubellocher zum Einzapfen der Statue (13). 

Eine andere Mbglichkeit zur Interpretation der Basaltbasis in Hof E legt sich nahe in Anbetracht 

einer Gegebenheit im salomonischen Heiligtum (14). Aus Angaben in den Konigsbiichern des Alten Testa-

men tes geht hervor, daB es im Hof des Jerusalemer Heiligtums einen Standplatz fiir den Konig gab, den 
der Herrscher,offenbar in seiner Eigenschaft als Kultherr des Tempels, bei besonderen Gelegenheiten 
innehatte, nach 2 Kbn 11,13 der Konig Joas bei der Krbnung, nach 2 Kbn 23,3 Josia beim BundeschluB 

anlaflhch der "deuteronomischen Kultreform". Dieser Standplatz tragt die Bezeichnung ha-ammud, "die 
Saule" (15). Das weist darauf hin, daB der Standplatz fur den Konig die Form einer Saule hatte. Es ware 

nun denkbar.daB der Terminus ammud nicht unbedingt die gesamte Saule bezeichnen muBte, sondern sich 
in bestimmten Fallen lediglich auf die Basis, einen wichtigen Teil der Saule, beziehen konnte. Dann hatte 

der Standplatz fiir den Konig die Form einer Saulenbasis gehabt und die Basaltbasis im Hof des Heiligtums 

von Kamid el-Loz, die in Form einer Saulenbasis gestaltet war, konnte ein Standplatz fiir den Konig, 

vielieicht auch fur den Oberpriester oder fur den Konig in seiner Eigenschaft als oberster Priester und 
Kultherr, gewesen sein (16). Die Steinfundierung der Basis und die mit Kalkverputz versehene Ummante-
lung hatten dann "isolierende" Funktion und dienten dem Zweck, die Basis nach unten und nach den Seiten 

hin als einen kultisch reinen Ort abzugrenzen. Nimmt man an, daB die Basis eine Saule trug, so blieben 

Lehmmante und Kalkverstrich unerklart; denn beide Gegebenheiten konnen weder architektonisch^ta-
tische Funktionen erfullt haben, noch aus asthetischen oder dekorativen Griinden angebracht worden sein, 
da sie unterhalb der Begehungsflache lagen und nicht sichtbar waren 
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Kleinfunde 

Es kann nicht Aufgabe eines Vorberichts sein, die Gesamtheit der Kleinfunde aus dem bisher aus-

gegrabenen Tempelbereich erschopfend zu behandeln. Nur fiir das Wichtigste ist hier Platz. R. Hachmann 
hat eine knappe Auswahl von Funden getroffen, die entweder besonderes antiquarisches Interesse ver-
dienen oder durch ihre Fundsituation besonders auffallen (Taf. 23-30). Fiir die Mbglichkeit, diese Funde 

zur Interpretation der kultischen Funktion einzelner Tempelraume heranzuziehen, sei auf seinen Beitrag 
S.H3 11.vcrwiesen.Unter den Funden aus frviheren Kampagnen (17) ist ein Ostrakon mit den altkanaana-
ischen Schriftzeichen 'alaph und jod hervorzuheben (18). 

Zur Gesamtanlage des Tempelbezirks 

Die Ergebnisse der Kampagnen 1968 - 1970 geniigen nicht, um sich ein zutreffendes Bild von der 
Gesamtanlage des Tempelbezirks zu machen und genaueres iiber die typologische Einordnung dieses Hei

ligtums sagen zu konnen. Es diirfte sich auf alle Falle um einen Hoftempel handeln, d.h. , um ein Heilig-
tum mit einem Innenhof, in dem Kulthandlungen stattfanden. Der groBe, mit Steinen eingekreiste Aschen-
platz weist auf Brandopfer, das Libationsbecken an der Westseite des Hofes laBt zusammen mit zwei 
LibationsgefaBen, die im Hofbereich gefunden wurden (19), auf Trankopfer schlieBen. Die beiden Lehm

ziegelbecken, die sich an den Westrand des Hofpflasters anschlossen, werden alter Wahrscheinlichkeit 

nach rituellen Reinigungen gedient haben. Die E-fbrmige Setzung mit Aschenresten sowie die beiden dort 
gefundenen Opfermesser lassen erkennen, daB auch in Raum A Brandopfer stattfanden. 

Der Bereich ostlich des Hofes E 

Auf Mauer 5, die den Hof nach Osten hinbegrenzte, stieBen von Osten her die Mauern 13 und 6, die 

beide nicht in Mauer 5 einbanden. Mauer 13 war bis zu vier Steinlagen hoch erhalten (maximale Hohe vom 

FuB bis zur Krone 0,61 m; Hohe der Steine zwischen 0,12 und 0,21 m). 

Mauer 6 bestand aus grobbehauenen Bruchsteinen, in Lehmmbrtel verlegt und bis zu drei Steinlagen 

hoch erhalten. Die Steine waren bis zu 43 cm hoch, die erhaltene Hohe der Mauer iiber der Begehungs

flache 3a-IG13 schwankte zwischen 0,35 und 0,60 m. 

Mauer 44, die von Siidosten her auf Mauer 6 stieB, aber nicht in Mauer 6 einband, war zumeistnur 

eine Steinlage hoch, an einigen Stellen zwei Steinlagen, und bis zu einer Hohe von 0,25 m erhalten. 

Mauer 13 wurde zur Zeit der Besiedlungsschicht 3b-IG13 gesetzt und war auch noch zur Zeit der Besied

lungsschicht 3a-IG13 in Funktion • denn Mauer 13 war auf rotem Lehmziegelschutt der Schicht 4a-IG13 
fundiert, die Begehungsflachen der Schichten 3b- und 3a-IG13 gingen an die Mauer heran. Begehungsflache 3b-
IG13 lief unter Mauer 6 hinweg und, wie 1972 in Areal IG15feststellbar war, von Osten her an Mauer 44 heran. 

Mauer 44 wurde demnach zur Zeit der Besiedlungsschicht 3b-IG13, Mauer 6 zur Zeit von 3a-IG13 ge

setzt (20). 

Nordlich Mauer 6 lag, nahe der Ostgrenze des Areals, eine grofle Steinplatte.an deren unteren Rand 
Begehungsflache 3b-IG13 heranzog, wahrend zur Zeit der Besiedlungsschicht 3a-IG13 die Begehungsflache 

auf dem Niveau der Oberflache der Platte lag. 
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In Raum I , der von Mauer 5, 6 und 44 umschlossen wurde, wurde zur Zeit der Besiedlungsschicht 
3b-IG13 eine groBe Anzahl von unbrauchbar gewordenem Kultmaterial in eine Lehmpatzenabdeckung hinein 

deponiert. Eine weitere Deponierung kam nordlich Mauer 6, unterhalb der Begehungsflache von 3b-IG13, 

eine dritte Deponierung im Bereich des Testschnittes T8 von Areal IG 15S , siidlich des Raumes I, zum Vor
schein (vgl. den Beitrag von R.Slotta, unten S. 37 ff.). 

Beim Stand der Grabung gegen Ende der Kampagne 1970 war zu vermuten, daB an Raum I nach 

Siidosten hin im Bereich von Areal IG15 weitere Raume anschlossen, die, zusammen mit den Raumen K 

und I, zu dem Raumkomplex, der den Hof E umgab, gehorten und an der Ostseite dieses Hofes eine ahn-

liche Flucht von Raumen bildeten, wie die Raume A, B, C und D an der Westseite des Hofes E (21),und 

daB auch die oben genannten Deponierungen zu dem um Hof E gelagerten Heiligtumsbezirk gehorten. Die 

Grabung in Areal IG15 im Jahre 1972 ergab jedoch, daB sich im Bereich des Areals IG15 ein zweiter, mit 

Raumen umgebener Hof befand und daB Mauer 5 die Trennmauer zwischen beiden Hof en bildete. Der Be

reich K zwischen den Mauern 13 und 6 erwies sich als ein Teil dieses Hofes. Die Mauern 6 und 44 waren 

Teile eines Schreines, der an der Westseite des Hofes K an Mauer 5 angebaut war. Raum I, der dieum-

fangreichste der genannten Deponierungen barg, war der riickwartige Raum dieses Schreines, eine Art 
Sakristei. Eine Bronzestatuette wurde im Hauptraum dieses Schreines gefunden (vgl. den Beitrag von K. 

Kiihne unten S.63ff.). Sam tliche Deponierungen, die in den Kampagnen 1968-1970 ausgegraben wurden, sind 

nicht dem westlichen Tempelbezirk, der um Hof E gelagert ist, sondern zum bstlichen Tempelbezirk, 
der den Hof K einschloB, zuzuordnen. 
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Anmerkungen 

Vgl. R. Hachmann, Verlauf und Ergebnisse der Grabung des Jahres 1964, in: R. Hachmann u. A. 
Kuschke, Bericht iiber die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Loz (Libanon) in den Jahren 
1963 und 1964 (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 3), Bonn 1966, 43-68, bes. 43 . 45 f. 48 -
58 Abb. 11.12. 

Grabungen im Areal IG14 in der Kampagne 1974 ergaben,daB im Tempelbezirk der Siedlungsschicht 

4b-IG13 ein Schichtenkomplex 4c-IG13 vorausging, der sich in sechs Unterabschnitte gliedern laBt. 
Arbeiten der Kampagne 1972 ergaben Indizien fiir eine Tempelschicht,die jiinger als die Schicht 3al 
ist und die darum als Schicht 3ao bezeichnet wurde. Im Laufe der Kampagne 1974 konnte G. Mans
feld im Zuge seiner Arbeiten im Areal IH13 nachweisen, daB die jiingsten "spatbronzezeitlichen" 
Bauschichten des Palastes im Tempelbereich keine Entsprechungen haben. Bei Planierungsar-
beiten wahrend der "alteren Eisenzeit" miissen diese Schichten im Tempelbereich entfernt worden 
sein. Ob dabei ein Tempel entfernt wurde, der noch jiinger als die Schicht 3ao ist, laBt sich nicht 
mehr sicher entscheiden. 

Die Arbeiten im Tempelbezirk wurden in der Kampagne 1968 von H.Wrede (Grabungsaufseher) und 
J.Lichardus (Grabungsassistent), in den Kampagnen 1969 und 1970 von M. Metzger (Grabungsauf
seher) und R. Slotta (Grabungsassistent) durchgefiihrt. Die folgenden Ausfuhrungen basieren auf 

Eintragungen in den Grabungstagebiichern, die von den Grabungsaufsehern gefuhrt, und auf Zeich-
nungen.die von den Grabungsassistenten angefertigt wurden. - Zum Folgenden vgl.auch:M. Metzger, 
Der spatbronzezeitliche Tempel von Tell Kamid el-Lbz, in: Suppl. Vetus Test. 22, 1972, 155-173; 
R. Hachmann u. M. Metzger, Arbeiten auf dem Tell Kamid el-Loz (Libanon) 1970 und 1971, in: AfO 
24, 1973, 176-180; M. Metzger, Der spatbronzezeitliche Tempel von Tell Kamid el-Loz, in: Le 
temple et le culte, in: CRRAI 20 (Nederlands Historisch-Archaeologisch Institut te Istambul 37), 

Leiden 1975, 10-20. 

Mauern und Installationen alter Art werden wahrend der Grabung in der Reihenfolge ihrer Entdek-
kung mit arabischen Ziffern durchnumeriert, Raume eines Gebaudes mit lateinischen GroBbuch-

staben; Vgl. R. Hachmann, Vademecum der Grabung Kamid el-Loz , (Saarbriicker Beitr. 
zur Altertumskunde 5), Bonn 1969, 78. - Hiervon abweichend will die alphabetische Benennung der 

Tempelraume auf Abb. 3 deren architektonische Zusammengehorigkeit ausdriicken. So bilden die 
Raume A - F einen Komplex fiir sich, an den die Raume G und H anschlieBen. Die Raume K und 1 
sind Teil einer ostwarts gelegenen, damit nicht kommunizierenden Raumgruppe. Die differierende 
Benennung der Tempelraume in Suppl. Vetus Test. 22, 1972, 157 (Abb. 4) beruht auf der unzutref-
fenden Annahme eines weiteren Raumes im Siiden des Tempels und ist durch die Ergebnisse der 

Grabung im Areal IH14 in den Jahren 1972 - 1974 iiberholt. 

UnregelmaBigkeiten im Ostteil von Mauer 34 lassen vermuten, daB sich hier ein Durchgang zwischen 

den Raumen B und C befand. Aus Zeitmangel war es nicht mehr moglich, in der Kampagne 1970 die 
Mauer 34 daraufhin naher zu untersuchen.Diese Untersuchung war fur die nachstfolgende Kampagne 
vorgesehen. Zu Beginn der Kampagne 1972 stellte es sich leider heraus, daB Mauer 34 in der Zwi-
schenzeit restlos zerstbrt worden war. Die Steine waren abgefahren worden und in eine Schotter-

miihle gewandert. 
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(6) Vgl. R. Hachmann, in: R. Hachmann u. A. Kuschke, Kamid el-Loz 1963/64, 1966, 48 Abb. 11-12. 

(7) Auch bei einem ebenerdigen Brandopferplatz, der 1972 im ostlichen Tempelbezirk in Areal IG15 

untersucht werden konnte, wurde die Lehmziegeleinfassung der Schicht 3b-IG13 zur Zeit der Be

siedlungsschicht 3a-IG13 durch eine Steineinfassung ersetzt. 

(8) Auf Abb. 3 ist auBer dem siidlichen, erhaltenen Teil der Steineinfassung auch deren nordlicher Teil 

dargestellt. Von letzterem,der schon in alter Zeit weitgehend zerstort wurde,waren bei der Auffin -

dung nur noch wenige Steine in situ vorhanden und wurden, da sie keine Funktion zu haben schienen , 

versehentlich abgeraumt. Der intakt gebliebene Siidteil der Steineinkreisung und der Aschenansamm

lung waren im Mittelsteg erhalten geblieben und konnten 1970 beim Abtragen des Mittelsteges unver-
sehrt herausprapariert werden. Der Umfang des gesamten Brandopferplatzes war jedoch unschwer 

bestimmbar, da in diesem Bereich die Hofpflasterung rot und hart gebrannt war. 

(9) 1972 wurde im Bereich des Areals IG15 ein rechteckiger Schrein (InnenmaBe 5x4 m ), dessen 

bstliche Lahgsseite offen war, ausgegraben. Anstelle einer tragenden Mauer lagen an der offenen 

Ostseite des Schreines zwei Steinbasen fiir Holzpfosten zur Abstiitzung des Daches. Wenn in diesem 
Schrein anstelle einer tragenden Mauer zwei Stiitzen zum Tragen eines 5 x 4 m groBen Daches not-

wendig waren, so ist es kaum vorstellbar.daB im Siidteil des Hofes im Areal IG14 eine Saule geniigt 

hatte, um ein Dach von 10 x 4 m AusmaB an einer Lahgsseite anstelle einer tragenden Mauer zu 

stiitzen. 

(10) Der Bereich des Hofes E war zur Zeit der Besiedlungsschicht 4a-IG13 durch eine Zwischenmauer 

unterteilt. Im Bereich siidlich dieser Mauer waren groBe Mengen verkohlter Holzteile einer Uber

dachung auffindbar.im Bereich nordlich der Zwischenmauer hingegen, der offenbar nicht uberdacht 

war, fanden sich keinerlei Spuren einer Uberdachung. 

(11) Beispiele fiir die Konstruktion von Basen fiir freistehende Saulen kamen wahrend der Kampagne 1972 

im Tempelbezirk im Areal IG15 zutage. Diese Basen bestanden aus groBen Kalksteinen, die nur an 
der Oberflache geglattet und im iibrigen weit weniger sorgfaltig bearbeitet waren als die Basalt
basis. Die Oberflachen der Basen in Areal IG15 lagen unterhalb des Niveaus des Lehmziegelpfla-

sters und wurden von diesem zum Teil iiberdeckt. Zwei Lagen groBer Bruchsteine, die auf dem 
Pflaster um die Basen herum kreisformig angeordnet in eine feste Lehmpackung verlegt waren, 

dienten zur Halterung der Saulen, die alter Wahrscheinlichkeit nach keine tragende Funktion hatten, 
sondern freistehend waren. 

(12) Die Massebensockel des bronzezeitlichen Langraumtempels zu Tell Balata/Sichem z. B. waren 

rechteckig und wiesen eine Vertiefung zur Aufnahme der Massebe auf. Vgl. hierzu:G. E. Wrigth, 
Shechem .New York u. Toronto 1965, Abb. 36.38. 

(13) Vgl. hierzuz.B. einen Statuensockel von Tello, A.Parrot, Tello. Paris 1948, Taf. 17e. 

(14) Vgl. hierzu A. Kuschke u. M. Metzger, in: Suppl. Vetus Test 22, 1972, 164-166. 

(15) 2 Kbn 11,13: wehinne hamma'lakcomed al ha'amrnud, "Und siehe, der Konig stand auf der Saule". 

2 Kbn 23,3 : wajja a mod hammalak al ha "ammud, "Und der Konig stand auf der Saule". Die chro-

nistische Lesart cal camdo, "auf seinem Standplatz" (2 Chr 34, 31),diirfte demgegeniiber eine se-
kundare Erleichterung sein. Es erschien unverstandlich, daB der Konig auf einer aufragenden Saule 

gestanden haben sollte. Durch Verahderung der Vokalisation wurde 'ammud, Saule, in'omad, Stand

platz, verwandelt, analog zum Standplatz der Priester und Levi ten (2 Chr 30, 16; 35,10). Die 
Septuaginta gibt 'ammud an alien Stellen mit stylos, "Saule", wieder. 2 Kbn 11,13: kai 'idou ho 
basileus heistekei 'epi tou stylou, " Und siehe, der Konig stand auf der Saule". 2 Chr 34,31 iiber-

setzt die Septuaginta ingressiv: kai'este ho basileus 'epi ton stylon ,"Und der Konig stelite sich 
auf die Saule".Interessant ist die Variante der Septuaginta in 2 Kbn 23,3: kai 'este ho basileus pros 

ton stylon, "Und der Konig trat an die Saule".Die Septuaginta verstand unter 'ammud, stylos, offen

bar eine aufragende Saule. Da es unverstandlich schien, daB der Konig auf einer solchen Saule ge

standen habe, gab sie die hebraische Partikel cal nicht mit 'epi, "auf', sondern (unrichtigerweise) 
mit pros, "an, heran", wieder. Aus dem Stehen auf der Saule (oder dem sich Stellen auf die Saule) 
wurde ein Herantreten an die Saule. 

(16) Vgl. hierzu den Adoranten auf einer Stele von Ras Shamra, der auf einem Podest steht, das einer 
Saulenbasis gleicht. Syria 14, 1933, Taf. 16. 

(17) Zu den Kleinfunden, die 1964 in Raum B und vor allem in Raum C, zutage kamen(Elfenbeinfigur, 

Grundungsopfer mit Siegelabrollung, Rollsiegel , Skarabaus, Frittezierat , spatmykenische Kera-
mik) vgl. R. Hachmann in: R. Hachmann u. A. Kuschke, Kamid el-Loz 1963/64,1966,48-58; 
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Zur Elfenbeinstatuette s.a. A.Kuschke u. M. Metzger, in: Suppl. Vetus Test. 22, 1972, 171f. 

(18) S.hierzuG. Mansfeld, Scherben mit altkanaanaischer Schrift vom Tell Kamid el-Loz, in: D.O.Ed

zard, R.Hachmann, P. Maiberger u. G.Mansfeld, Kamid el-Loz - Kumidi. Schriftdokumente aus 
Kamid el-Loz (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 7), Bonn 1970, 32-36. 

(19) S. hierzu auch den Beitrag von R. Hachmann u. R.Miron, S.83ff. 

(20) 1972 kam in Areal IG 15S eine Mauer 69 zutage, die zur Zeitder Besiedlungsschicht 3b-IG 13 gesetzt 
wurde und etwa parallel zu Mauer 6 verlief. Die in Schicht 3b-IG13 ?esetzte Mauer 44, die im Norden 

auf Mauer 6,im Siiden auf Mauer 69 stieB,wurde zur Zeit von Schicht 3a-IG13 durch eine im Osten 
vorgesetzte Mauer 68,die in Mauer 69 einband, verstarkt. 

(21) Die hypothetische Skizzierung der Ost- und der Siidmauer des Tempels in Areal IG15 in Suppl.Vetus 
Test. 22, 1972, 157 Abb. 4, sowie die Erwagungen zur typologischen Einordnung des spatbronze

zeitlichen Tempels von Kamid el-Loz in Suppl. Vetus Test 22, 1972, 167 - 170 gehen von dieser 
Voraussetzung aus, die jedoch auf Grund der Ergebnisse von 1972 nicht aufrecht zu erhalten ist. 
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4. Die Deponierungen im "spatbronzezeitlichen" Tempel 
von Rainer Slotta 

In den drei Grabungskampagnen der Jahre 1968 - 1970 wurden in den Arealen IG13, IG14 und IG15 
Teile einer ausgedehnten Tempelanlage freigelegt. Dabei erwies sich das Areal IG14 als besonders fund-
reich, da auf begrenztem Raum ausgedehnte Fundkomplexe offenbar "sakralen" Materials gefunden 
wurden. 

An den gepflasterten Hof E, der im Osten durch die Mauer 5 begrenzt wird, stbBt von Nordosten 
her die Mauer 6 auf die Mauer 5. Die Mauern datieren in die Zeit der beiden jiingsten "spatbronzezeit
lichen" Schichten 3a-IG13 und 3b-IG13, wobei 3b-IG13 die Schicht der Erbauungszeit, 3a-IG13 lediglich 
die einer Wiederherstellung und begrenzten Umbaues der Tempelanlage ist. Innerhalb dieses oben er-
wahnten Mauerwinkels, der zum Raum I gehbrt (vgl. Abb. 3), wurden die Funde der Fundkomplexe A - G 
geborgen (vgl. Abb. 7). 

Im Folgenden sollen die einzelnen Fundkomplexe und ihre Zusammenhahge beschrieben und bespro-

chen, ferner ihre stratigraphische Einordnung innerhalb der Tempelanlage untersucht werden. Ein Kata-
log des Fundmaterials schlieBt sich an. Alle wichtigen Gegenstande sind abgebildet (Taf. 1 bis 22). 

Fundkomplex A 

Im Raum, der durch das Aufeinandertreffen der "spatbronzezeitlichen" Mauern 5 und 6 und dem an-

stehenden Ostprofil auf der Siidseite gebildet wurde, konnten acht Funde geborgen werden, die eindeutig 
unter der Begehungsflache der altesten eisenzeitlichen Schicht 2d-IG13 lagen (Nr. 1 - 8). Diese Schicht 
mit ihrem Versturzmaterial zieht iiber die Mauern 5 und 6 hinweg und ist deutlich von dem braunlich-
gelben Lehmziegelversturz der Schicht 3a-IG13 getrennt.in der die acht Gegenstande lagen. 

Alle Fundobjekte lagen ohne erkennbare Ordnung in einem Bereich von ca. 40 x 70 x 30 cm dicht 
beieinander. Ein Unterschied in der Konsistenz des Erdmaterials zwischen und auBerhalb der Objekte 
war nicht erkennbar; so konnte die Anlage einer Grube zur Aufnahme der Objekte nicht festgestellt wer
den. Da einige Objekte (KL 68:466;KL 68:502) direkt im oder in unmittelbarer Nahe des Ostprofils geborgen 

wurden, war die stratigraphische Zuordnung des Fundkomplexes A zur Schicht 3a-IG13 unproblematisch; 

d.h. die Funde wurden zur Zeit der Schicht 3a-IG13 dort deponiert. Das Alter des niedergelegten Materi

als kann jedoch hbher sein. 

Fundkomplexe B - D 

Im Winkel der Mauern 5, 6 und 44 befand sich ca. 14 cm unter dem am tiefsten gelegenen Fundob-
jekt des Fundkomplexes A eine dunkle Lehmpatzenabdeckung, deren Dicke maximal 20 cm betrug. Die 
Lehmpatzen waren sauber mit hellerem Lehmmbrtel in Art eines Pflasters verfugt und verlegt worden. 

An derOstseite von Mauer 5 lieB sich diese Abdeckschicht am besten fassen; ihre Oberflache war zugleich 
Begehungsflache der Schichten 3a- und 3b-lG13 (1). 
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Abb. 7: Grundriss der Deponierungen.DieNummern entsprechen den Ordnungszahlen der Objekte im Katahn 
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Tiefer als diese Lehmpatzenabdeckung lag eine pflasterartig strukturierte Begehungsflache, die von 

Siiden nach Norden leicht anstieg (von -11,17 m im Siiden zu -11,08 m im Norden). Da die Fugen dieses 

"Pflasters", das aus hell-, dunkel- und olivbraunen Lehmziegeln unterschiedlicher GroBe bestand, nicht 

parallel zu Mauer 5 verliefen,da diese pflasterartigen Strukturen sich auch unterhalb der Mauer 5befan-

den, d.h. teilweise von Mauer 5 uberbaut waren, und da diese Begehungsflache wesentlich tiefer lag als 

die Unterkante der Mauer 5, konnen diese pflasterartigen Strukturen nicht zur Zeit der Schicht 3b-IG13, 

sondern miissen zur Zeit der Schicht 4-IG13 als Begehungsflache gedient haben. Zwischen der pflasterar

tig strukturierten Begehungsflache der Schicht 4-IG13 und der Lehmpatzenabdeckung der Schicht 3b-IG13 
zeigte sich eine hellgelbe Lehmschicht, in der die Fundkomplexe B - D deponiert worden waren (2). 

Insgesamt wurden 84 Fundnummern angelegt; der Fundkomplex C war mit 34 geborgenen Objekten 

der umfangreichste der drei Fundkomplexe. Fundkomplex B umfaBte 25 Fundstiicke (=22 Fundnummern;Nr. 

9-30) und Fundkomplex D acht Fundstiicke IN r. 65-72). Bei alien drei Komplexen war die Zusammenset-

zung und die Verteilung von Bronze-, Fritte- und Edelmetallgegenstahden, sowie der Keramik, unter-

schiedlich. Zwischen diesen Fundkomplexen konnten - abgesehen von zahlreichen Knochenfunden - noch 

20 Gegenstande geborgen werden. Sie werden im Katalog als Streufunde aufgefiihrt (vgl.Nr. 145-164).Zahl-

reiche Scherben lagen innerhalb des Bereichs der Fundkomplexe B - D verstreut. Sie gehoren mit groBer 

Wahrscheinlichkeit zur gleichen Fundkategorie. Soweit diese Scherben zu vollstandigen GefaBen zusam-
mengesetzt werden konnten, sind sie unter den Streufunden aufgefiihrt (vgl. Nr. 159 - 164). 

Einen Hinweis auf die Anlage des "Depots" gibt der Fundkomplex C:Eine Eintragung der Funde nach 

ihren Nivellements zeigtdie Umrisse einer muldenfbrmigen Grube.in die die Objekte gelegt worden waren. 
Man schiittete offenbar um die Deponierungsstatte zunachst Erdmaterial bis zu einer gewissen Hohe auf, 

legte dann die Objekte hine in und schloBdenKomplex nach oben mit einer Lehmpatzendeckung ab (vgl. Abb. 81 

Bei den Fundkomplexen B und D konnte weder die pflasterartige Begehungsflache der Schicht 4-IG13 
noch die Lehmpatzenabdeckung der Schicht 3b-IG13 beobachtet werden. Man legte die Objekte offenbar in 
das Verfiillungsmaterial beim Vorgang des Verfiillens. 

Alle drei Fundkomplexe sind gleichzeitig, jedoch raumlich voneinander getrennt niedergelegtwor
den. Der Fundkomplex B nimmt einen Raum von annahernd 65 x 70 x 20 cm ein, der Fundkomplex C ei
nen Bereich von ca. 110 x 100 x 20 cm und der Fundkomplex D liegt gedrangt auf einem Gebiet von 15 

x 20 x 15 cm. Was die stratigraphische Zuordnung der Fundkomplexe B - D betrifft, so konnen sie nur 
zur Zeit der Schicht 3b-IG13 niedergelegt worden sein. 

Fundkomplex E 

In den letzten Tagen der Kampagne 1970 wurde der Steg zwischen den Arealen IG14 und IG15 abge-
tragen und der T8 im Areal IG15 angelegt. Dabei wurde ein weiterer Fundkomplex angeschnitten, der in 

seiner Gesamtheitmbglicherweise noch nicht erfaBt ist und noch weiter nach Osten in das Areal IG15 hin-
uberreicht. Bislang wurden 75 Gegenstande geborgen(= 71Fundnummern; Nr. 73-144). Dennoch sollen die 
Objekte, die bisher gefunden wurden, veroffentlicht werden, wenn auch derGesamtkomplex noch nicht voll-
stahdig zu ubersehen ist. 

Die Fundumstahde und die Nivellements erlauben es, diesen Komplex stratigraphisch an die Fund
komplexe B - D anzuschlieBen. Die Objekte liegen etwa in der gleichen Tiefe wie die Komplexe B und D 
und in der gleichen gelben Lehm auf fill lung, in die die Fundkomplexe B-Deingeschlossen waren. Der Kom
plex E war deutlich von dem in Norden benachbarten Fundkomplex B abgesetzt (3). 

Fundkomplex F ("Pithosdeponierung") 

Im Siidwinkel zwischen den Mauern 5 und 6 stand ein groBer Pithos, der etwa in Hohe seiner groB-
ten Ausladung gekappt war. Stratigraphisch gehbrt er zum Vorganger der Mauer 5, namlieh Mauer 56 an 

deren Westseite er sich anlehnte. Die Mauern 5 und 6 zogen stellenweise iiber den Pithos hinweg der 

nut semen, Boden in die pflasterartige Begehungsflache der Schicht 4-IG13 eingelassen war Bei seiner 

Bergung ragte er noch ca. 20 cm iiber die Begehungsflache dieser Schicht heraus. Diese Deponierung 
lag unter den Resten einer Pflasterung, die der Schicht 3b-IG13 zugewiesen werden konnte, und iiber der 

Begehungsflache der Schicht 4-IG13, die ebenfalls - wenn auch nur schlecht erhalten - pflasterahnliche 
Strukturen aufwies. 

Bei der Neuerbauung des Tempels zur Zeit der Schicht 3b-IG13 stand der Pithos offenbar im Wege-
er wurde deshalb gekappt und mit Deponierungsmaterial gefiillt. Teile der Scherben vom oberen GefaB-
teil wurden hierbei und bei der Deponierung des Fundkomplexes H als Abdeckung verwendet. Nach der 
Verfullung des Pithos wurden die Mauern 5 und 6 dann iiber dem Pithos errichtet. 
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Diese Deponierung fallt durch ihrer. Ilaigel an Bronzegegenstanden auf; es wurden keine Statuetten 
oder Statuettenteile, sondern lediglich vier Pleilspitzen gefunden. Neben einigen Knochenfunden wurden 

17 Fundobjekte geborgen, vor allem Kerarrik (Nr. 165 - 181). Eine besondere Struktur in der Anlage der 
Deponierung war nicht festzustellen. 

Fundkomplex G ("Cooking-Pot-Deponierung") 

Im T8 des Areals IG15 wurde ?.m 29.1C . 1970 ein groBer, runder cooking-pot geborgen, der zur 
Halfte im Westprofil steckte. In ihm befanden sich zahlreiche keramische und bronzene Gegenstande. Das 

GefaB (KL 70:504) war mit Knochen iiberdeckt; dariiber war eine hellgelbe Abdeckschicht aus Lehm ver
legt worden. Die Knochen scheinen zum Skelett eines Tieres zu gehoren. Diese Deponierung ist - wie der 
Fundkomplex A - zur Schich\ 3a-IG13 zu rechnen.Sie umfaBte 15 Gegenstande und zwei Knochenfunde (Nr. 
182 - 198). 

Fundkomplex H 

Der Fundkomplex H befand sich nordlich und unter der Mauer 6, sowie ostlich der Mauer 5, d.h. 
er war von den bisher behandelten Fundkomplexen durch die Mauer 6 getrennt. Diese Deponierung lag 

unter den Resten einer Pflastervng, die der Schicht 3b-IG13 zugewiesen werden konnte, und iiber der Be
gehungsflache der Schicht 4-IG13, die sich ebenfalls als Pflaster- wenn auch schlecht erhalten - zeigte. 

Da sich hier Scherben des Pithos vom Fundkomplex F als Abdeckung der Deponierung nach oben hin fan-

den, wird man diese Deponierung auch der Schicht 3b-IG13 zuschreiben diirfen. 

Dieser Fundkomplex ist mit seinen 71 Objekten (=67 Fundnummern; Nr. 199-264) einer der umfang-

reichsten. Alle Objekte lagen in einem Bereich von ca. 2,85 x 2,00 x 0,35 m. Eine Struktur konnte nicht 
festgestellt werden. Die Gegenstande lagen unregelmaBig innerhalb einer gelb-braunen Verfiillungs-

schicht. 

Streufunde auBerhalb der Fundkomplexe A - H 

Im Verlaufe der 8. Kampagne 1970 wurden bei Arbeiten im T4 des Areals IG15 weitere vereinzelte 
Funde geborgen, die nach ihrer Fundlage in die Schicht 3a-IG15 gehoren miissen, die aber auBerhalb der 
Deponierungen A-H liegen und sicher nicht zu diesen gehoren. Es handelt sich um dreizehn Gegenstande, 
die im Katalog unter den Nr. 265 - 278 verzeichnet sind. Es ist nicht vollkommen auszuschlieBen, daB 
sie zu einer Deponierung gehoren, die noch nicht vollstahdig ausgegraben wurde. Der Kelch Nr. 275 
konnte zum Komplex H gehoren. Die Einordnung alter iibrigen Funde wird erst moglich sein, wenn die 

Arbeiten im Areal IG15 weiter fortgeschritten sind (4). 
FaBt man alle Beobachtungen zusammen, zeigt sich, daB ein System in der Anlage solcher "Depot-

Anlagen" offenbar nicht vorhanden gewesen ist. Man legte innerhalb eines bestimmten Raumes die Gegen
stande ohne ersichtliche Ordnung nieder und schloB sie nach oben hin ab. Eine Tabelle der niedergelegten 
Objekte der einzelnen Fundkomplexe - aufgeschliisselt nach den Typen - ergibt ebenfalls kein erkennbares 

System. Man "bestattete" das Material offenbar in "handlichen" Mengen (Abb. 9). 

Zum Schlufl sei noch einmal kurz die stratigraphische Einordnung der einzelnen Fundkomplexe dar-

gelegt, wie sie sich bis jetzt darstellt.Nach der Zerstbrung des Tempels der Schicht 4-IG13, zu dem der 
Pithos und die "Pflasterungen" ostlich der Mauer 56 gehoren, ergab sich die Notwendigkeit der Neuerbau-

ung der Tempelanlage. Man errichtete, zur Zeit der Schicht 3b-IG13, iiber der Mauer 56 die Mauer 5,die 
gegeniiber der alteren leicht nach Nordosten versetzt ist und den Pithos uberschneidet. 

Das "sakrale" Gerat des Tempels der Schicht 4-IG13 war trotz der Zerstbrung offenbar weitgehend 

gerettet worden; anscheinend ist es zunachst in den beiden Komplexen F und H "bestattet" worden. Das 
nicht in diesen beiden Fundkomplexen niedergelegte Material wurde an mindestens vier Stellen beigesetzt 
und nach oben hin mit einer Lehmpatzenabdeckung abgeschlossen. Zur Zeit der Schicht 3a-IG13 setzte 

man an die Mauer 5, iiber Teile der Deponierung H und iiber den Pithos, die Mauer 6. 

Von den Fundkomplexen A und G laBt sich nur sagen, dafl sie jiinger sein miissen als die anderen 

"Deponierungen", die zur Zeit der Schicht 3b-IG13 erfolgt sind, d.h. sie gehoren zur Schicht 3a-IG13. 

Die hier behandelten Funddeponierungen sind mbglicherweise nicht die einzigen innerhalb der ge-

samten Tempelanlage. Dafiir scheinen die Funde aus den T4 und T8 des Areals IG15 zu sprechen. 
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"̂-v. Fundkomplexe 

Fundobjekte "̂""̂^ 

METALLGEGENSTANDE 
Idole 

Pfeilspitzen 

Pfrieme 

Bleche 
Statuetten 

Statuetten teile 
Scheiben 

Anhahger 
Goldfolien 

Messer 

Dolche 
Vierkantstabe 

Bronzenagel 
Barren 
Nadeln 
Ringe 
Perlen 

Bronzekliimpchen 

Silber gegenstande 

KERAMEK 
Schalen 

Schalen m. gekn. Wandung 
Kelche 
Kriige 
01 lam pen 

Vasen 
Flaschen m.Korbhenkel 

Napfe 

Becher 
RauchergefaBe 

Kann en 

Amphoren 
Terrinen 
HenkelgefaBe 

Tbpfe (cooking-pot) 

Tonrbhren 
Scherben u. Fragmente 

Lebermodelle 

FRITTEGEGENSTANDE 

Perlen 
Rollsiegel 

GefaBe (Vase/Schale) 
Plattchen 
STEFNGEGENSTANDE 

Perlen 

Nadelkbpfe 
Stempelsiegel 

StbBei 
Mbrser 
Feuersteinnukleus 

Muschelver s teinerung 
ELFENBEINGEGENSTANDE 
Nadelkbpfe 

MUSCHELN 
Muschel 

A 

1 

2 
1 

1 

1 

2 

B 

7 

1 
3 
1 
1 

1 

1 

1 

8 

1 

C 

6 
11 

3 
1 
1 

1 

3 

1 
1 

1 
1 

4 

1 

D 

1 

2 

3 

1 

1 

Streu-
fund 

B-D 

1 
1 

1 

1 

1 

3 
2 
2 
2 

1 

1 

3 
1 

E 

10 
2 
11 
5 
2 

1 

1 

1 

5 
5 
1 
2 
3 

1 

1 

10 
1 
2 

2 
3 
1 

1 
1 

3 

F 

4 

5 
2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

G 

2 

1 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 

H 

3 
2 
1 
4 

1 
4 

1 

1 

1 

9 
7 
4 
4 
1 
2 
4 
1 

1 
1 

14 

2 

2 

1 

Streu-
fund 

auBerh. 
A-H 

1 

1 
1 

1 

1 

3 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

Abb. 9 : Aufschlusselung der Fundobjekte 
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Katalog der Funde (5) 

1 . Fundkomplex A 

1. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9, 20; N: 10,85; T: 10,40). 
GroBe runde Form. Dm ca. 15, 5 m m ; - KL 68:471. 

2. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 9,28; N: 10,82; T: 10,35). 

Schreitender. Rechte Hand erhoben und durchbohrt. Linker Arm abgewinkelt nach vorne gestreckt, 
Hand durchbohrt. A m Hals Reste eines Silberstreifens. Agyptischer Schurz mit breitem Giirtel. Un
ter den FiiBen Stifte.mit denen die Figur auf einem Sockel aus organischem Material befestigt war. 
II 94 m m ; - KL 68:500 - Taf. 20,1. 

3. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9, 29; N: 10, 97; T: 10,41). 
Langlich, glanzende Oberflache. Lea. 10 m m ; - KL 68:476. 

4. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 9, 36; N: 10,49; T: 10, 36). 

Sitzende, wohl mannliche Person. Auf dem Kopf ein Zapfen, auf dem eine Kopfbedeckung aus orga

nischem Material befestigt war. Die Figur ist mit einem knbchellangen Kleid bekleidet, das nicht 
ausgearbeitet ist. Eine Hbhlung in der rechten Achsel und ein Schlitz in der rechten Seite des Ober-
kbrpers dienten zur Aufnahme des fehlenden Armes. Zur Befestigung dieses Armes diente ein Niet-
loch in der Schulter. Der linke Arm indessen mitgegossen. Im Ellbogen ein Loch zum Einsetzen des 
Unterarmes. Zapfen zum Einlassen in einen Thron befinden sich auf der Riickseite der geraden 
Sitzflache; ebensolche Zapfen finden sich an den FuBsohlen. H 122 m m ; - KL 68:501 - Taf. 18,1. 

5. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 9,41; N: 10, 59; T: 10,41). 

Weidenblattfbrmig mit vierkantigem Schaft. L 89 m m ; grbBte B 13 m m ; - KL 68:466 - Taf. 22,8. 

6. Arm einer Statuette aus Bronze (IG14 - O: 9,58; N: 11,01; T: 10,37). 
Abgewinkelter Arm mit geballter Faust. A m Oberarm ein Niet ,die Hand durchbohrt. GrbBte Dia-
gonal-L 133 m m ; - KL 68:502 - Taf. 21,5. 

7. Fragment eines Raucherstanders (IG14 - gefunden im T2; keine MeBdaten). 

Mittelteil erhalten. Tonkern grau, Hackselmagerung. Ton auf einer Seite hellbraun-orange, auf der 
anderen ockerfarben. Innen starke Drehrillen. Sich gegeniiberliegend je zwei mit den Fingern 
durchgestoBene Lbcher, innen ragen die Tongrate hinein. H 250,5 m m ; Dm 191 m m ; Wandungs-D 
19,5 m m ; - KL 68:513. 

8. Amphora (IG14 - gefunden im T2; keine MeBdaten). 

Mykenische Ware. Nur fragmentarisch erhalten. Ehemals wohl drei Henkel. Braun-gruhe Bema-
lung. Waagerechte Streifen, daneben schragliegendes Gittermuster. H 157,5 m m ; Miindungs-Dm 
67 m m ; D m am Bauch 122, 5 m m ; Boden-Dm 51 m m ; - KL 68:473 - Taf. 5,3. 
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2. Fundkomplex B 

9. Schale (IG14 - O: 8 , 60; N: 9, 53; T : 10 ,80). 
Tiefe Form, Ton hellbraun-orange, Hackselmagerung, harter Brand. Oberflache tongrundig glatt. 

H 70 m m ; Mundungs-Dm 181 m m ; Boden-Dm 55,5 m m ; - KL 69:105 - Taf. 1,5. 

10. Flasche mit Korbhenkel (IG14 - 0:8, 62; N: 9, 55; T: 10, 74). 

Ton hellocker, Hacksel- und Kalkmagerung, harter Brand. Oberflache tongrundig rauh. GrbBte H 

208 m m ; H ohne Henkel 175,5 m m ; Miindungs-Dm 55,5 m m ; D m am Bauch 111 m m ; Boden-Dm 60 

m m ; - K L 69:103 - Taf. 2,5. 

11. Drei Perlen (IG14 - O: 8 , 70; N: 10, 00; T: 10,85). 

GroBe, runde Fritteperle . D m 9,2 m m ; D der Bohrung 5,3 m m . Flache, linsenartige Fritteperle, 

D m 12,8 m m . Fritteperle,vbllig zerfallen;-KL 69:167. 

12. Perle (IG14 - O: 8,76; N: 10,15; T: 10,82). 

Runde, flache Form; weiBlich. Dm 5 m m ; - K L 69:107. 

13. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8 , 79; N: 10,17; T: 10,80). 
WeiBliche Farbe. Dm 8 m m ; - KL 69:106 . 

14. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,80; N: 10,10; T: 10,76). 

Nur fragmentarisch erhalten;erkennbar das Gesicht und Brustteil (Andreaskreuz von der Riickseite 
eingedriickt). Erhaltene L 69 m m ; - KL 69:173 - Taf. 16,2. 

15. Anhanger aus Silber (IG14 - O: 8,80; N: 10,10; T: 10, 76). 

Scheibenfbrmig; zwei Bruchstucke. Sternfbrmige Ritzung mit riickwartig eingepunztem Punkt in der 
Mitte. Lea. 11mm;- KL 69:176-Taf. 13,7. 

16. Anhanger aus Silber (IG14 - O: 8,80; N: 10,10; T: 10, 76). 

Halbmondfbrmig mit Schlaufe. L 10 m m ; - KL 69:156 - Taf. 14, 5. 

17. Kanne (IG14 - O: 8,81; N: 9,78; T: 10,79). 

Fragmentarisch; ohne Boden. Hellbraun- or anger Ton; Kalkmehlmagerung; Oberflache auBen ge-
glattet, aber nur noch teilweise erhalten. Harter Brand. H 126 m m ; Mundungs-Dm 23,5 m m ; Dm 
am Bauch 67 m m ; D m des Henkels 12,5 m m ; - KL 69:104 - Taf. 2,7. 

18. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,82; N: 10, 25; T: 10,83). 

In zwei Teile zerbrochen und verbogen. Brust, Augen und Scham durch riickwartige Punzierung 
dargestellt. L 37 m m ; D des Blechs 0,9 m m ; - KL 69:177 - Taf. 16,5. 

19. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,82; N: 10,25; T: 10,83). 

Nur Kopf erhalten. Verzierung mit Fischgratenmuster. Gesicht kaum zu erkennen. L 10 m m - -
K L 69:178 - Taf. 16,6. 

20. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,82; N: 10,25; T: 10,83). 

Zwei Fragmente erhalten. L jeweils 9 m m ; - KL 69:175 - Taf. 22,6. 

21. Scheibchen aus Bronze (IG14 - O: 8,84; N: 9,72; T: 10,85). 

Rundes Buckelchen; grime Patina. D m 12 m m ; - KL 69:168 - Taf. 14,2. 

22. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8 , 90; N: 10, 25; T: 10,85). 

Runde, flache Form. Dm 16 m m ; Dm der Bohrung 5 m m ; - K L 69:161. 

23. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,98; N: 9, 97; T: 10,88). 

Mehrere Fragmente. Breite Schulterpartie. L 50 m m ; - KL'69:17O'- Taf. 16,7. 

24. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,98; N: 10,27; T: 10,89). 

Besonders lang. Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Punzierung angegeben. Hoher Kopf-
putz. L 106 m m ; D des Blechs 0,5 m m ; - KL 69:172 - Taf. 16,3. 
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25. Anhanger aus versilberter Bronze (IG14 - O: 9, 01; N: 9, 90; T: 10,87). 

Halbmondfbrmig gebogen. Vierkantiger Querschnitt mit Schlaufe.die in einen durchgehenden Schlitz 
eingepaBt wurde. D m 53 m m ; D 3, 5 m m ; - KL 69:165 - Taf. 14,8. 

26. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 9,02; N: 9,88; T: 10,86). 

Sehr fragmentarisch; neun Bruchstiicke. Alle zwischen 0,5 und 17 m m lang; - KL 69:174. 

27. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9, 02; N: 9, 98 ; T: 10,85). 

Runde, flache Form. Dm 0,9 m m ; D m der Bohrung 0,3 m m ; - KL 69:160. 

28. Zwei Perlen aus Fritte (IG14 - O: 9, 05; N: 9,81; T: 10,84). 

Beide gleich. Runde, flache Form. Braun und weiB gestreift. Dm 11 m m ; B 6 m m ; - KL 69:159. 

29. Messer aus Bronze (IG14 - O: 9, 06; N: 10,11; T: 10,85). 

Form einer Lanzenspitze. Schaftdorn vierkantig. Frabe rotbraun. L 120 m m ; grbBte B 19,5 mm-
Querschnitt des Blattes 1, 5 m m ; - KL 69:155 - Taf. 12,1. 

30. Goldfolie, amorph (IG14 - O: 9,08; N: 10,22; T: 10,87). 
Gr. ca. 20 x 20 m m ; - K L 69:171 . 

3. Fundkomplex C 

31. Becher (IG14 - O: 7,45; N: 12,00; T: 11, 04). 

Schlauchfbrmig; Ton orange-braun; Tonkern dunkelgrau; Hacksel-und Kalkgrusmagerung. Sehr har
ter Brand. Erhaltene H 145,5 m m ; grbBter Dm 116,5 m m ; Boden-Dm 83 mm;-KL69:252- Taf.8,4. 

32. Schalchen (IG14 - O: 7,45; N: 12,00; T: 11,04). 

Nur in Fragmenten erhalten. Tonkern dunkelgrau, Oberflache hellbraun-orange. Harter Brand. H 
52,5 m m ; D m am Rand 137 m m ; - KL 69:269 - Taf. 5,6. 

33. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7,45; N: 11,80; T: 11,05). 

Goldgelbe Farbung. Flaches Blatt,breite Mittelrippe,viereckiger Dorn. L 103 m m ; B 13 mm;Quer
schnitt des Blattes 2 m m ; - KL 69:194 - Taf. 12,11. 

34. Napf (IG14 - O: 7,48; N: 11,05; T: 11,05). 

Hellbraun - oranger Ton, Hacksel- und Kalkmagerung. Harter Brand. H 70 m m ; D m am Rand 82 
m m ; D m am Boden 46 m m ; - KL 69:254 - Taf. 3,4. 

35. Vase (IG14 - O: 7, 50; N: 12,00; T: 11,05). 
Ton hellbraun, an einer Stelle durch Brand rbtlich geflammt. Hacksel- und Kalkgrusmagerung. Mit-

telharter Brand. Rauhe AuBenflache. H 157 m m ; D m am Hals 46,5 m m ; grbBter Dm 75 mm;- KL 
69:251 - Taf. 8,7. 

36. Schalchen (IG14 - O: 7, 50; N: 11,80; T: 11, 05). 
Ton hellbraun-orange. Kalkmehlmagerung, ganz wenig Hackselbeimengung. Sehr harter Brand. H 
70 m m ; D m am Rand 82 m m ; D m am FuB 46 m m ; - KL 69:255 - Taf. 4,2. 

37. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7, 65; N: 11,80; T: 11, 05). 
Goldgelbe Farbung. Blatt zu den Schneiden hin abgeschragt.zum Dorn hin abgebrochen.L 107 m m ; -

K L 69:196 - Taf. 12,12. 

38. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 7, 70; N: 11, 68 ; T: 10, 79). 

Tierdarstellung (Widder?). Lag dicht neben Nr. 39. H 37 m m ; L 49 m m ; - KL 69:188 - Taf. 14,1L 

39. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 7, 70; N: 11,68 ; T: 10, 97). 

Rotviolettes Metall. In einem Stuck gegossen. Sitzende mannliche Person. Die rechte Hand er-
hoben zum GruB.die linke Hand waagerecht nach vorne ausgestreckt. In der geballten Faust war ein 
Gegenstand umschlossen. Die Statuette fallt durch die ungleichen Proportionen auf: der kurze Un-
terleib im Gegensatz zum Oberkbrper. Der die FiiBe verbindende Steg ist deutlich als GuBzapfen 
auszumachen. H 71 m m ; - KL 69:189 - Taf. 21,1. 
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40. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 7,75; N: 11,69; T: 11,00). 

Vier Fragmente. Frauendarstellung. Urspriingliche L ca. 205 m m . GroBe der einzelnen Fragmen

te: 62 x 28,5 m m ; 51 x 27,5 m m ; 15,5 x 22 m m ; 19,5 x 20 m m ; D des Bleches 0,4 mm;- KL 69:218 

- Taf. 16,4. 

41. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7, 78; N: 11,15; T: 10, 95). 

Gelblich und violett glanzend. Flaches Blatt mit breiter Mittelrippe; Dorn vierkantig, wahrschein-

lich ein Stuck abgebrochen. L 96 m m ; grbBte B 18 m m ; - K L 69:216 - Taf. 12,3. 

42. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - 0:7,95; N: 12,12; T: 11,04). 
Goldglanzende Farbung, die Schneiden rbtlich. Breite Mittelrippe, Verdickung am Ubergang vom 

Dorn zum Blatt. L 84 m m ; D des Blattes 1,9 m m ; B des Domes 2,7 m m ; - K L 69:215 - Taf. 12,4. 

43. Ollampe (IG14 - O: 8, 00; N: 11,81; T: 11, 00). 

Ton hellbraun-orange, Hacksel- und Sandmagerung. AuBen und an der Tiille verbrannt. H 53 m m ; 

grbBter Dm 115 m m ; - KL 69:253 - Taf. 7,1. 

44. Schalchen (IG14 - O: 8,02; N: 11,60; T: 10,98). 
Mit originalem Bodenloch (LibationsgefaB?). Ton hellbraun , Hacksel- und Kalkgrusmagerung, ton

grundig rauhe Oberflache. H 25 m m ; Dm am Rand 71 m m ; Dm der Bohrung 4 m m ; - KL 69:193 -

Taf. 4,5. 

45. Fingerring aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,05; N: 11,90; T: 10,97). 

An den Randern aufgebbrdelt. B 13 m m ; Dm ca. 21 m m ; D des Blechs 0,5 m m ; - K L 69:184 - Taf. 

14,23. 

46. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 8,06; N: 11,85; T: 10,89). 
Goldgelb bis rotviolettes Metall. Darstellung des Oberkbrpers in Art einer Biiste; Unterkbrper als 

Stift gegeben. H 88 m m ; - KL 69:185 - Taf. 21,4. 

47. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,06; N: 11,58; T: 11,17). 
Vier Fragmente. Abmessungen: 32 x 19 m m ; 26 x 15 m m ; 19 x 15 m m ; 38 x 13 m m ; D des Bleches 

0,4 m m ; - KL 69:248 - Taf. 13,4. 

48. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8, 06; N: 11, 58 ; T: 11,17). 
Gelbe Farbe, teilweise dunkelbraune Schichtung. Runde, ovale Form. H 8 m m ; D m 11 mm;-KL69: 

247 . 

49. Arm einer Statuette aus Bronze (IG14 - O: 8,10; N: 12,01; T: 10,95) 

Goldfarben glanzend. Geballte Faust mit Dorn am Ende des Unterarms. Gew. 73 gr; spezifisches 
Gew. 8,3; L ohne Dorn 43 m m ; - KL 69:187 - Taf. 21,3. 

50. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,10; N: 11, 90; T: 10,80). 

a) Gesicht und Scham durch riickwartige Punzierung dargestellt. L 53 m m ; - KL 69 :186 - Taf. 15, 4.-
b) Dabeiliegend Fragment eines zweiten Idols;-KL 69: 186 - Taf. 15.8. 

51. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,10; N: 11,20; T: 10, 99). 

Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Gravierungen hervorgehoben. Die Kopfbedeckung mit 
Fischgratenmuster verziert. L 187 m m ; Gew. 6 gr; D des Bleches 0,6 m m ; - KL 69:192 - Taf. 15, 
10. 

52. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8, 15; N: 11,85; T: 10, 91). 

Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Punzierung hervorgehoben. L 59 m m ; D des Bleches 
1,5 m m ; - KL 69:200 - Taf. 15,1. 

53. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8,15; N: 11,40; T: 11,06). 

Langliche, zylindrische Form. Vbllig zerbrochen. Braun-gelbe Farbe in Schichten. L ca. 45 m m ; 
grbBter Dm 19 m m ; - KL 69:197 - Taf. 11,3. 

54. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8,18 ; N: 11,49; T: 11,14). 

Runde kugelige Form. Substanz innen weich. AuBenfarbe braunlieh. Dm 21 m m ; - KL 69:206. 

55. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8,20; N: 11,45; T: 11,14). 

Dunkelrote Farbung. Breite Mittelrippe. L 90 m m ; D des Blattes 1,7 m m ; Querschnitt des Dorns 
2,4 m m ; - KL 69:202 - Taf. 12,9. 

56. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,20; N: 11,15; T: 11,01). 

Nur drei Fragmente erhalten. L 7,5 m m ; 16,5 m m und 21,5 m m ; - K L 69:201 - Taf. 22,4. 
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57. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8, 20; N: 11,15; T: 11, 01). 

Goldglanzende Farbe. Mittelrippe, x-fbrmige Ritzung auf dem Blatt, Dorn vierkantig. L 99 m m ; 
groBte B 13 m m ; D des Blattes ca. 1,5 m m ; Dorn am Blatt 6 x 3 m m ; - KL 69:217 - Taf. 12,13. 

Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8,20; N: 11,15; T: 11,01). 

Goldglanzende Farbe. Ganz flache, breite Mittelrippe. L 79 m m ; D des Blattes 1,4 mm;-KL 69:219 
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Taf. 12,8. 

59. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8, 27; N: 11, 29; T: 11,10). 

Stark korrodiert. L 73 m m ; grbBte D 4 m m ; - KL 69:213 - Taf. 22, 9. 

60. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8, 30; N: 11, 25; T: 11,03). 
L 90 m m ; B der Mittelrippe 3,5 m m ; - KL 69:205 - Taf. 12,2. 

61. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8,30; N: 11,25; T: 11,03). 
Goldglanzende Farbe. Gratige Mittelrippe. Dorn vierkantig. L 65 m m ; grbBte D 1 8 mm- - KL 69-
190 - Taf. 12,7. 

62. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8,45; N: 11, 96; T: 10,84). 

Runde Form. Dm 11 m m ; Dm der Bohrung 1 m m ; - KL 69:212. 

63. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8, 52; N: 11,80; T: 10, 99). 
Dunkelrote Farbe. Mittelgrat. L 76 m m ; - KL 69:203 - Taf. 12,10. 

64. Scheibchen aus kupferreicher Bronze (IG14 - O: 8,60; N: 11,98; T: 10,83). 

Omphalosartige Einwblbung. Dm 15 m m ; - KL 69:214 - Taf. 14,1. 

4. Fundkomplex D 

65. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 8,04; N: 12,74; T: 10,90). 
Ton hellbraun, an einer Seite durch Brand rbtlich gefarbt. Hacksel- und Kalkmehlmagerung. Har
ter Brand. Oberflache tongrundig rauh. H 47,5 m m ; Miindungs-Dm 81,5 mm;Dm am Bauch 69 m m ; 
Boden-Dm 41,5 m m ; - KL 69:245 - Taf. 3,6. 

66. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 8,10; N: 12,80; T: 10,86). 
Ton graubraun, innen rosa-braun. Hacksel-, Kalkgrus- und Schamottemagerung. Sehr harter Brand. 

Oberflache abgeplatzt. H 76 m m ; Miindungs-Dm 109,5 m m ; D m am Bauch 106 m m ; Boden-Dm 49,5 
m m ; - KL 69:244 - Taf. 3, 21. 

67. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 8,10; N: 12,72; T: 10,98). 

Spuren eines Silberblechiiberzugs. Schreitende mannliche Person. Sowohl die erhobene rechte, wie 
auch die linke Hand umfaBten einen Gegenstand, wie aus den Durchbohrungen ersichtlich ist. Die 
Arme sind offensichtlich im UberfangguB der Figur angepaBt worden. A m Hals deutlich ein Halsband 

erkennbar. Der Schurz mit schraglaufenden Riefen verziert. In Hohe der Schulterblatter sind GuB-

zapfen feststellbar. Gew. 84 gr; H 113 m m ; - KL 69:234 - Taf. 20,2. 

68. Statuette aus Bronze (IG14 - O: 8,10; N: 12, 72; T: 10, 98). 

Teilweise griin patiniert; teilweise rbtliche Farbe. Sitzende mannliche Person. Vorder- und Riick-
seite der Figur zeigen noch deutliche Reste einer Verkleidung mit Silberblech. Eine Hand zum GruB 
erhoben, die linke Hand waagerecht nach vorn ausgestreckt. Die geschlossene Hand mit Durchboh-
rung, der Unterarm ist gesondert gegossen und angesetzt. Der Schurzrock mit bogenfbrmigen Or-

namenten in Streifenanordnung. FuBzapfen. Gew. 81 gr; H 116 m m ; - KL 69:233 - Taf. 17,2. 

69. Napf (IG14 - O: 8,10; N: 12,70; T: 10,90). 
Ton hellocker, ganz fein geschlammt. Spuren von Hacksel- und Schamottemagerung. Glatte Ober

flache, harter Brand. H 88,5 m m ; D m am Rand 115 m m ; Boden-Dm 49 m m ; - KL 69:239 - Taf. 5,4. 

70. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 8,11; N: 12, 71; T: 10, 96). 
Tonkern grau-schwarz, Oberflache hellbraun, Kalkmehl- und Hackselmagerung.Sehr harter Brand. 
H 75,5 m m ; Miindungs-Dm 114 m m ; D m am Bauch 107 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - KL 69:243 - Taf. 

3,12. 
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71. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 8,15; N: 12, 90; T: 11,04). 
Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Punzierung angedeutet. L 61 m m ; - K L 69:283-Taf. 

15,2. 

72. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8, 20; N: 12, 70; T: 10, 96). 

Runde Form. Blauliche Farbe. D m 11 m m ; D m der Bohrung 2 m m ; - K L 69:237. 

5. Fundkomplex E 

73. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 9,54; N: 7,42;T: 10,78). 

Lange, schmale Form.L 109 m m ; - KL 70:734 - Taf. 22,14. 

74. Ollampe (IG14 - O: 9,64; N: 7,60; T: 10,81). 
Ton schwarz. Schnabel ruBgeschwarzt. Oberflache graubraun und schwarz. Hackselmagerung. Har

ter Brand. H 68, 5 m m ; grbBter D m 150, 5 m m ; - KL 70:773- Taf. 7,5. 

75. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9, 66; N: 7,19; T: 10, 76). 
H 7 m m ; D m 7 m m ; D m der Bohrung 2 m m ; - K L 70:745a. 

76. Zwei Idole aus Silberblech (IG 14 - O: 9,69; N: 7,41; T: 10,72). 
Nur die Oberteile erhalten. Erhaltene L jeweils ca.l7mm; - KL 70:735 - Taf. 22,5. 

77. Nadelkopf aus Elfenbein (IG14 - O: 9, 70; N: 7, 30; T: 10, 76). 
Nicht ganz durchbohrt. H 20 m m ; oberer D m 16 m m ; grbBter D m 30 m m ; D m des Bodens 6,5 mm; 

- KL 70:711 - Taf. 11,26. 

78. Bronzepfriem (IG14 - O: 9, 72; N: 7, 24; T: 10,76). 

Vierkantiger Querschnitt. L 20,8 m m ; - KL 70:717. 

79. Schale (IG14 - O: 9, 72; N: 7, 04; T: 10, 69). 

Ton hellocker, Oberflache feucht geglattet. Hacksel- und Kalkgrusmagerung. Sehr harter Brand. H 

59 m m ; D m am Rand 201, 5 m m ; Boden-Dm 71 m m ; - K L 70:779 - Taf. 4,11. 

80. Goldblech. Griffbesatz oder -beschlag (IG14 - O: 9,78; N: 7,28; T: 10,67). 
Auf der einen Seite flach und 1 m m umgebbrdelt. L 51 m m ; grbBte B 15,5 mm;geringste B 6,5 m m ; 
D 0,09 m m ; - KL 70:756. 

81. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 9, 79; N: 7, 50; T: 10, 59). 

Ton hellocker, Oberflache ziemlich glatt. Kalkmehlmagerung, wenig Hacksel. Harter Brand. H 71 
m m ; D m am Rand 101 m m ; D m am Bauch 99 m m ; D m am Boden 48 m m ; - K L 70:772 - Taf. 3,14. 

82. Bronzepfriem (IG14 - O: 9, 79; N: 7,48; T: 10,80). 
L 27,4 m m ; - KL 70:722. 

83. Bronzepfriem (IG14 - O: 9, 80; N: 7, 33; T: 10, 77). 

Nur fragmentarisch erhalten. L 19,6 m m ; - KL 70:718 - Taf. 14,16. 

84. Perle aus Kalkstein (IG14 - O: 9,84; N: 7,44; T: 10,81). 

WeiBe Farbe. Runde, flache Form. D m 23 m m ; H 11 - 13 m m ; Dm der Bohrung 7 m m ; - K L 70:723 
- Taf. 11,1. 

85. Schale (IG14 - O: 9,85; N: 7, 36; T: 10, 50). 

Ton ocker; auBen rosa, innen roter Uberzug. Kalkmehl- und Hackselmagerung. H 82 m m ; D m der 
Miindung 236 m m ; Boden-Dm 67 m m ; - KL 70:781 - Taf. 1,10. 

86. Vase (?) aus Fritte (IG14 - O: 9, 86; N: 7, 34; T: 10, 65). 

Nur das Halsstuck erhalten. Sehr diinnwandig, Material fest und gut erhalten. H 68,5 m m ; Mun
dungs-Dm 65,5 m m ; D m am Halsende 41 m m ; - KL 70:741 - Taf. 7,7. 

87. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9,87; N: 7,41; T: 10, 76). 

Kugelige, runde Form. H 7, 3 m m ; Dm 8 m m ; D m der Bohrung 1,5 m m ; - K L 70:745b. 

88. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9,87; N: 7, 29; T: 10, 76). 

Zylindrische Form. H 11,6 m m ; D m 7 m m ; Dm der Bohrung 2 m m ; - KL 70:746. 
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89. Nadelkopf aus Elfenbein (IG14 - O: 9, 88; N: 7, 01; T: 10,78). 
Tropfenfbrmig, durchbohrt. L 39 m m ; oberer Dm 9 m m ; grbBter Dm 24,5 m m ; D m der Bohrung 5 

- 7 m m ; - KL 70:712 - Taf. 11,28. 

90. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 9, 96; N: 7, 32; T: 10, 76). 

Fragmentarisch. Tonkern schwarzgrau, innen und auBen ein 1 m m starker ziegelroter Uberzug. 
Hacksel- und Kalksmehlmagerung, auch im Uberzug. Sehr harter Brand. H 71,5 m m ; Dm am Bauch 

133,5 m m ; Boden-Dm 67 m m ; - KL 70:778 - Taf. 3,22. 

91. Nadelkopf aus Kalkstein (IG15 - O: 0, 01; N: 7, 58 ; T: 10, 78). 

WeiBlich-gelbe Farbe. H 22,5 m m ; B 29 m m ; - KL 70:713 - Taf. 11,25. 

92. Idol aus Silberblech (IG15 - O: 0,02; N: 7,46; T: 10,65). 

Nur der Kopf erhalten. Erhaltene L 27 m m ; - KL 70:736 - Taf. 15,5. 

92a. Silbergegenstand (IG15 - neben Nr. 92 gefunden). 

Aus zwei Fragmenten zusammengesetzt. L 24 m m ; - KL 70:736 - Taf. 14,15. 

93. Bronzepfriem (IG15 - O: 0, 04; N: 6, 90; T: 10, 64). 
Querschnitt quadratisch, L 26 m m ; B 2, 3 m m ; - KL 70:799 - Taf. 14,17. 

94. Bronzepfriem (IG15 - O: 0, 05; N: 7, 58; T: 10, 78). 

L 27 m m ; - KL 70:719 - Taf. 14,22. 

95. Schale mit geknickter Wandung (IG15 - O: 0,06; N: 7,42; T: 10,72). 
Ton schwarzgrau, bisweilen hellbraun, mit beigefarbenem Uberzug. Kalkmehl- und Hackselmage

rung. Sehr harter Brand. H 111 m m ; Miindungs-Dm 80 m m ; Boden-Dm 57 m m ; - KL 70:780 - Taf. 

9,6. 

96. Schale mit geknickter Wandung. (IG15 - O: 0,08; N: 7, 30; T: 10, 81). 
Mit StandfuB. Ton hellbraun-orange, zum grbBten Teil dunkler geworden. Feinsand-, Kalkgrus- und 
Hackselmagerung. Harter Brand. Drehrillen sichtbar. H 62 m m ; Miindungs-Dm 85 m m ; Bauch-Dm 

81,5 m m ; Boden-Dm 42 m m ; - KL 70:771 - Taf. 3,20. 

97. Krug (IG15 - O: 0,08; N: 7,72; T: 10,75). 
Nur Bauchteil erhalten. Sehr diinnwandig. Ton hellocker. Feinsand- und Hackselmagerung. Rauhe 
Oberflache. Erhaltene H 117 m m ; grbBter Dm 77 m m ; - KL 70:770 - Taf. 2,11. 

98. Terrine mit Standring (IG15 - O: 0,10; N: 6,60; T 10,79). 
Ton gelblich-weiB. Hacksel- und Sandmagerung. Harter Brand. Diinnwandig. H 168 m m ; Miindungs-

D m 303 m m ; Schulter-Dm 306 m m ; Boden-Dm 113 m m ; - KL 70:537 - Taf. 6,1. 

99. Schale mit geknickter Wandung (IG15 - O: 0,20; N: 7,37; T: 10,72). 
Ton hellbraun; Hackselmagerung. Harter Brand. Rauhe Oberflache. H 41 m m ; Miindungs-Dm 

67 m m ; Boden-Dm 46 m m ; - KL 70:769 - Taf. 3,1. 

100. Vierkantiger Bronzestab (IG15 - O: 0.25; N: 8, 22; T: 10, 50). 
L 57,8 m m ; Querschnitt am dickeren Ende 6,7x7 m m , am diinneren Ende 4 x 4 m m ; - KL 70:740. 

101. Bronzepfriem (IG15 - O: 0, 27; N: 7, 88; T: 10,84). 

L 39 m m ; - KL 70:716 - Taf. 14,19. 

102. Bronzepfriem (IG15 - O: 0, 31; N: 7,85; T: 10,83). 

L 22 m m ; - KL 70:721 - Taf. 14,18. 

103. Vier Silberblechfragmente; Idol (?) (IG15 - O: 0,31; N: 6,68; T: 10,70). 
L des grbBten Fragments 28,5 m m ; - KL 70:791 - Taf. 13,3. 

104. Perle aus Kalkstein (IG15 - O: 0,44; N: 7,10; T: 10, 76). 
Nur zur Halfte erhalten, seitlich angebohrt. Dm ca. 47 m m ; - KL 70:747 - Taf. 11,2. 

105. Perle aus Fritte (IG15 - O: 0,46; N: 6,86; T: 10, 70). 
Zylindrische Form. H 7,7 m m ; D m 8,7 m m ; D m der Bohrung 1,5 m m ; - KL 70:800. 

106. Bronzepfriem (IG15 - O: 0,48; N: 7,42; T: 10, 82). 

L 35 m m ; - KL 70:739 - Taf. 14,21. 

107. Ollampe (IG15 - O: 0, 50; N: 7,14; T: 10,85). 
Ton dunkel-ocker, Oberflache geschwarzt. Hacksel-und Kalkmehlmagerung. Schwach gebrannt. H 

55 m m ; L 145 m m ; B 119 m m ; - KL 70:774 - Taf. 7,3. 
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108. Perle aus Fritte (IG15 - O: 0,50; N: 7,50; T: 10,55). 

D m 6 m m ; H 5 m m ; D m der Bohrung 1,3 m m ; - K L 70:798. 

109. Goldblechfragmente (IG15 - O: 0,52; N: 7,02; T: 10,84). 

D 0,1 m m ; - KL 70:755. 

110. Idol aus Silberblech (IG15 - O: 0, 54; N: 7,10; T 10, 70). 
Mehrere Fragmente erhalten; das grbBte abgebildet; - KL 70:792 - Taf. 13,9. 

111. Feuersteinnukleus (IG15 - O: 0, 56; N: 7 , 25; T: 10,84). 

L 130 m m ; B am unteren Ende 78 x 62,7 m m ; - KL 70:768. 

112. Idol aus Silberblech (?) (IG15 - O: 0, 58; N: 6,89; T: 10,83). 
Sehr fragmentarisch. Gesichtsziige eingepunzt; - KL 70:726. 

113. Idol aus Silberblech (IG15 - O: 0, 58; N: 6, 95; T: 10,84). 
Nur vier Fragmente erhalten. Erganzte L ca. 45 m m ; - K L 70:737 - Taf. 16,8. 

114. Zwei Perlen aus Fritte (IG15 - O: 0, 64; N: 8,10; T: 10,74). 
a) Langliche Form. L 26 m m ; D m 8 m m ; D m der Bohrung 2,5 m m ; - K L 70:749a - Taf. 11,7. 

b) Runde Form. Dm 11 m m ; D m der Bohrung 4 m m ; - K L 70:749b - Taf. 11,11. 

115. Bronzepfriem (IG15 - O: 0,66; N: 7,90; T: 10,83). 

L 29 m m ; - KL 70:830. 

116. Idol aus Silberblech (IG15 - O: 0,68 • N: 7,18; T: 10,75). 
Zwei Fragmente erhalten. Erganzte L ca. 54 m m ; - KL 70:724 - Taf. 15,7. 

117. Fragmente von zwei Idolen aus Silberblech (IG15 - O: 0,72; N: 7,21; T: 10,84). 
a) Drei Fragmente. Erganzte L ca. 38 m m ; - KL 70:731a - b) Acht Fragmente; - KL 70:731b. 

118. Ringfbrmig gebogenes Silberblech (IG15 - O: 0,75; N: 8,25; T: 10,85). 
Mittelteil erweitert. Gesichtsdarstellung eingepunzt. Erhaltene L 55 m m ; - KL 70:725 - Taf. 13,8. 

119. Stempelsiegel aus Steatit (IG15 - O: 0,77; N: 7,98; T: 10,54). 
Auf einer Seite stilisiertes Tier; auf der anderen Seite Pseudo-Hieroglyphen.16 x 12 x 6,5 m m ; 

KL 70:510 - Taf. 10,4. 

119a Perle aus Fritte (IG15 - gefunden neben Nr. 119) - KL 70:689 - Taf. 11,12. 

120. Perle aus Fritte (IG15 - O: 0,88; N: 7,55; T: 10,81). 
H 6 m m ; D m 10 m m ; D m der Bohrung 3 m m ; - KL 70:750. 

121. Krug (IG15 - O: 0,94; N: 6,91; T: 10,82). 
Ton hellocker. Hackselmagerung, mittelharter Brand. H 115 m m ; Miindungs-Dm 39 mm;Boden-Dm 

21 m m ; - KL 70:782 - Taf. 2,10. 

122. Rollsiegel aus weiBer Fritte (IG15 - O: 0, 94; N: 7,60; T: 10, 76). 
Zwischen vertikalen Bahdern Zickzackbahder angeordnet. H 22 m m ; D m 10 m m ; D m der Bohrung 

4,5 m m ; - KL 70:509 - Taf. 10,1. 

123. Idol aus Bronzeblech (IG15 - O: 0, 95; N: 8 ,20; T: 10, 74). 
In fiinf Fragmenten erhalten. Erganzte L ca. 50 m m ; - KL 70:730 - Taf. 15,3. 

124. Schale (IG15 - O: 0,98 ; N: 8 ,20; T: 10,76). 
Oberflache rosa-ocker, innen hellbraun-orange. Tonkern dunkelgrau. Hacksel- undKalkmehlmage-

rung. Mittelharter Brand. Feucht geglattet. H 81 m m ; Miindungs-Dm 198 m m ; Boden-Dm 69 m m ; 
- KL 70:777 - Taf. 4,3. 

125. Nadelkopf aus Elfenbein (IG15 - O: 0, 99; N: 7, 32; T: 10,84). 
Durchbohrt. H 29 m m ; Dm 31 m m ; - KL 70:714 - Taf. 11, 30. 

126. Statuette aus Bronze (IG15 - O: 1,02; N: 7, 56; T: 10,68). 

Schreitende mannliche Person. Rechte Hand erhoben, linke Hand vorgestreckt. Kein Rock erkenn-

bar. GuB- und Halterungszapfen nur am vorgesetzten Bein intakt. H mit Zapfen 98 m m ; - KL 70:508 
- Taf. 19,1. 

127. Bronzepfriem (IG15 - O: 1,06; N: 6, 90; T: 10,85). 

L 26 m m ; - KL 70:715 - Taf. 14,20. 

128. Bronzepfriem (IG15 - O: 1,12; N: 6,80; T: 10,81). 
L 19 m m ; - KL 70:720. 
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129. Pfeilspitze aus Bronze (IG15 - O: 1,12; N: 7, 96; T: 10,80). 
L 123 m m ; - KL 70:762 - Taf. 12,5. 

130. Idol aus Silberblech (IG15 - O: 1,21; N: 7,80; T: 10,71). 

Elf Fragmente erhalten. Erganzte L 64 m m ; - KL 70:728 - Taf. 16,9. 

131. Schale (IG15 - O: 1,25; N: 7,10; T: 10,84). 

Ton mittelbraun. Hackselmagerung. Harter Brand. H 33 m m ; Miindungs-Dm 131 mm;Boden-Dm 36 
m m ; - KL 70:776 - Taf. 4,8. 

132. Perle aus Bronzeblech (IG15 - O: 1,28: N: 7, 38; T: 10,78). 
H 5,8 m m ; Dm 5,6 m m ; - KL 70:633. 

133. Schale (IG15 - O: 1, 30; N: 7,86; T: 10,81). 

Ton dunkelocker-orange. Kalkgrus- und Hackselmagerung. Oberflache mit Drehrillen. Sehr harter 
Brand. H 65 m m ; Miindungs-Dm 202 m m ; Boden-Dm 56 m m ; - KL 70:819 - Taf. 1,12. 

134. Nadelkopf aus Alabaster (IG15 - O: 1,43; N: 6,60; T: 10,76). 
H 23,5 m m ; D m 29 m m ; - KL 70:710 - Taf. 11,29. 

135. Statuette aus Bronze (IG15 - O: 1,48; N: 7,86; T: 10,83). 

Schreitende mannliche Person. Rechte Hand erhoben, linke Hand zur Faust geballt. Blechstreifen 
als Giirtel um dieTaille. Kegelfbrmige Miitze. An den FiiBen lange Halterungszapfen. H mit Zapfen 
116 m m ; - KL 70:507 - Taf. 19,2. 

136. Nadelkopf aus Kalkstein (IG15 - O: 1, 50; N: 7,04; T: 10,85). 
Nur zur Halfte erhalten. H 23,5 m m ; Dm 24 m m ; - KL 70:709 - Taf. 11,27. 

137. Ollampe (IG15 - O: 1, 50; N: 7, 06; T: 10,81). 

Ton rosa-hellbraun. Kalkmehl- und Hackselmagerung. Feucht geglattet. Harter Brand. H 52 m m ; 
L 145 m m ; B 129 m m ; - KL 70:775 - Taf. 7,4. 

138. Perle aus Fritte (IG15 - O: 1, 50; N: 7, 36; T: 10,85). 
H 15, 5 m m ; D m 19 m m ; D m der Bohrung 7 m m ; - KL 70:748. 

139. Silberblechstreifen (IG15 - O: 1, 50; N: 7,40; T: 10, 85). 
Ein Ende umgebogen; ein Ende zusammengekniffen. L 20 m m ; - KL 70:729 - Taf. 14,12. 

140. Lebermodell (IG15 - O: 1, 50; N: 7,26; T: 10,90). 
Tonkern grauschwarz. AuBen rosa-hellbraun. Eingeritzte Felder auf der Oberseite. Drei davon sind 
mit Diagonalkreuzen versehen. Rote Bemalung des Raumes zwischen den Feldern, des Randes und 
der Ritzlinien. Die Unterseite ist geglattet und rot bemalt. Die Seitenflachen mit rotem Wellenband 

und Schragstrichen. H 27 m m ; L 128 m m ; B 123 m m ; - KL 70:700 - Taf. 10,5. 

141. Tierknochen (IG15 - Fundlage nicht angegeben). - KL 70:789. 

142. Schale aus Fritte (IG15 - Fundlage nicht angegeben). 
Nur vier Fragmente erhalten. WeiBe Farbe. H 59 m m ; D m 127 m m ; - KL 70:785 - Taf. 5, 9. 

143. Mbrser aus Kalkstein (IG15 - Fundlage nicht angegeben). 

Nur zur Halfte erhalten. H 83 m m ; - KL 70:786. 

144. Kelch (IG15 - Fundlage nicht angegeben). 
Nur ein Fragment erhalten. Ton hellbraun-orange. Fein geschlammt. Keine Magerung. H 62 m m ; 

D m 99 m m ; - KL 70:788 - Taf. 7,8. 
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6. Streufunde zu den Fundkomplexen B - D 

145. Schale (IG14 - O: 8, 00; N: 13,15; T: 10, 98). 
Tonkern hellbraun, weiBlich-gelber Uberzug, Oberflache rauh. Kalkgrusmagerung. Harter Brand. 

H 59 m m ; Miindungs-Dm 197,5 m m ; Boden-Dm 70,5 m m ; - KL 70:327 - Taf. 1,4. Liegt abseits 

von der Masse der Funde des Fundkomplexes D. 

146. Barren aus Kupfer (IG14 - O: 8,10; N: 10, 25; T: 10,88). 
Goldglanzend, teilweise dunkelrote Farbung. L 77 m m ; B 16 m m ; D 7 m m ; - K L 69:119 - Taf. 14,6. 

Liegt abseits von der Masse der Funde des Fundkomplexes B. 

147. Rollsiegel aus Fritte (IG14 - O: 8,10; N: 11, 20; T: 10,40). 
Oberflache vbllig verwaschen. Nur fragmentarisch erhalten. L 20 m m ; D m auBen 10,5 mm;Dm der 
Bohrung 4,1 m m ; - KL 69:162. Liegt oberhalb von der Masse der Funde des Fundkomplexes C. 

148. Krug (IG14 - O: 8,26; N: 10,23; T: 10,94). 
Hellbrauner Ton mit weiBlichem Uberzug; durch zu starken Brand im Unterteil rbtliche Farbung. 
Hacksel- und Kalkgrusmagerung. Oberflache rauh. Bemalungin braun-schwarz-braunen Streifen am 

Bauch. H 105,5 m m ; Miindungs-Dm 33,5 m m ; D m am Bauch 86,5 m m ; Boden-Dm 43 m m ; D m des 
Henkels 12 m m ; - KL 69:258 - Taf. 2,9. Liegt abseits von der Masse der Funde des Fundkomple

xes B. 

149. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 8,40; N: 12,64; T: 10, 90). 
Goldglanzend. Breite Mittelrippe, beidseitig ovale Einkerbungen. L 73 m m ; - KL 69:236 - Taf. 22, 

12. Liegt abseits von der Masse der Funde des Fundkomplexes D. 

150. Krug (IG14 - O: 8,50; N: 10,74; T: 11,07). 
Fragment. Ton dunkelbraun, nach auBen hin hellbraun und rbtlich geflammt. Kalk- und Hackselma
gerung. Sehr harter Brand. H 109,5 m m ; Mundungs-Dm 34 m m ; grbBter D m 89,5 m m ; D m des Hen

kels 10,5 m m ; - KL 69:94 - Taf. 2,6. Liegt zwischen der Masse der Funde der Fundkomplexe B 
und C. 

151. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 8,52; N: 10,73; T: 11,02). 
Oberflache hellbraun-ocker, an einer Stelle leicht rbtlich gebrannt. Hacksel-, Kalkgrus- und Sand-
magerung. Harter Brand. H 67,5 m m ; Miindungs-Dm 101 m m ; Bauch-Dm 91 mm;Boden-Dm 54 mm; 

- KL 69:95 - Taf. 3,8. Liegt zwischen der Masse der Funde der Fundkomplexe B und C. 

152. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 8,88; N: 11,05; T: 10,98). 

Ton ocker, Oberflache an einer Stelle rot verbrannt. AuBenflache tongrundig rauh. Kalk- und Hack
selmagerung. Harter Brand. H 78 m m ; Miindungs-Dm 127 m m ; Bauch-Dm 120 m m ; Boden-Dm 56 
m m ; - KL 69:96 - Taf. 3,9. Liegt abseits von der Masse der Funde des Fundkomplexes C. 

153. Perle aus Fritte (IG14 - O: 8,92; N: 9,17; T: 10,80). 

Blaulich-weifle Farbe. Dm 9,5 m m ; - KL 69:99. Liegt abf 'its von der Masse der Funde des Fund
komplexes B. 

154. Idol aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 9,00; N: 11,55; T: 10,80). 

Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Punzierung hervorgehoben. Kopfschmuck mit Fisch-
gratenmuster verziert. L 88 m m ; - KL 69:169 - Taf. 16,10. Liegt abseits von der Masse der 
Funde des Fundkomplexes C. 

155. Perle aus Fritte (IG14 - O: 9,16; N: 10,56; T: 10,99). 

Runde, flache Form. Dm 18 m m ; D m der Bohrung 7 m m ; - KL 69:163. Liegt abseits von der Mas
se der Funde des Fundkomplexes B. 

156. Anhanger aus Silber (IG14 - O: 9, 25; N: 10,01; T: 10,85). 

Halbmondfbrmig. Anhahgerbse fehlt.D 3 m m ; D m 32 mm-,- KL 69:157 - Taf. 14,13. Liegt abseits 
von derMasse der Funde des Fundkomplexes B 
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157. Silberblech (IG14 - O: 9, 26; N: 10,89; T: 10, 96). 

Oval gebogen, lahgliche Form. In der Mitte eine Reihe von eingepunzten Buckeln. An beiden Enden 
je ein Loch. H 18,5 m m ; D m 35 m m ; D des Bleches 0,4 m m ; - KL 69:166 - Taf. 13,1. Liegtabseits 
von der Masse der Funde der Fundkomplexe B und C. 

158. Perle aus marmorierter Fritte (IG14 - O: 9,49; N: 9,88; T: 10, 85). 

Ose aus Bronze. L 14 m m ; Dm 8,5 m m ; H der Ose 17 m m ; D m der Ose 2 m m ; - KL 69:158. Liegt 
abseits von der Masse der Funde des Fundkomplexes B. 

159. Schale (IG14). 

Fragmentarisch; aus Scherben zusammengesetzt, die ostlich der Mauer 5 gefunden wurden. Mittel-

brauner Tonkern, Oberflache hellbraun-orange, innen und auBen dunkeloranger Uberzug.Kalkgrus-
und Hackselmagerung. Harter Brand. H 83 m m ; Miindungs-Dm 246,5 m m ; Boden-Dm 76 m m ; - KL 

69:241 - Taf. 1,11. Liegt abseits von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

160. Kelch (IG14). 

Fragmentarisch, aus Scherben zusammengesetzt, die ostlich der Mauer 5 gefunden wurden. Grau-
brauner Ton, Kalkgrusmagerung, harter Brand.AuBenflache geglattetundbemalt. Fischgratenmuster 
in rot-brauner Farbe. H 130 m m ; Miindungs-Dm 80,5 m m ; D m am Bauch 79 m m ; Boden-Dm 74,5 

m m ; - KL 69:242 - Taf. 9,5. Liegt abseits von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

161. Vase (IG14). 

Aus Scherben zusammengesetzt, die ostlich der Mauer 5 gefunden wurden. Ton schmutzig-orange. 
Sandmagerung. Dicker, weiBer Uberzug. H 95 m m ; Miindungs-Dm 60,5 m m ; grbBter Dm 100 mm;-
KL 69:232 - Taf. 8, 5. Liegt abseits von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

162. Kelch (IG14). 

Aus Scherben zusammengesetzt, die ostlich von Mauer 5 gefunden wurden. Ton hellbraun, Oberfla
che auBen rosa, geglattet. Bemalung rot-braun, sehr stark verblaBt. Hacksel- und Sandmagerung. 
Harter Brand. Erhaltene H 121 m m ; Miindungs-Dm 52 m m ; grbBter D m 62 m m ; - KL 69:256 - Taf. 
9,7. Liegt abseits von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

163. Schale (IG14). 

Aus Scherben zusammengesetzt, die ostlich von Mauer 5 gefunden wurden. Ton gelb-hellbraun,Ober
flache tongrundig. Kalkmehl- und Hackselmagerung. Mittelharter Brand. Beim Brennen verzogen. 
H 96,5 m m ; Miindungs-Dm 278,5 m m ; Boden-Dm 94 m m ; - KL 69:128 - Taf. 4,13. Liegt abseits 

von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

164. Scherbe eines GefaBes unbekannter Form mit eingeritztem Zeichen (IG14). 
Ostlich von Mauer 5 gefunden. Zeichen am obersten Bauchrand, direkt unter der Halskehle, nach 
dem Brand eingeritzt. Ton hellbraun-rosa, Hacksel- und Kalkmagerung. D der Wandung 7 m m ; 
KL 69:181 - Taf. 10,3. Liegt abseits von der Masse der Funde der Fundkomplexe C und D. 

7. Fundkomplex F 

165. Schale (IG14 - O: 6,30; N: 12,60; T: 11, 31). 
Ton ockerfarben, Hacksel- und Kalkmehlmagerung. Sehr harter Brand. H 68,5 m m ; Miindungs-Dm 

176 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - K L 70:600 - Taf. 4,6. 

166. Kelch (IG14 - O: 6,64; N: 12,60; T: 11,32). 
Nur in Fragmenten erhalten. Ton hellbraun-orange. Hacksel- und Kalkmagerung. Harter Brand. 
Bemalung dunkel-orange in waagerechten und senkrechten Streifen; die Felder z.T. ausgefiillt. Er
haltene H 118, 5 m m ; Miindungs-Dm 137, 5 m m ; grbBter Dm 159, 5 m m ; - KL 70:610 - Taf. 9,2. 

167. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 6,75; N: 12,75; T: 11,45). 
Ton hellbraun-orange, Kalkmehlmagerung. Sehr harter Brand. H 80,5 m m ; Miindungs-Dm 148mm; 

Bauch-Dm 132,5 m m ; Boden-Dm 62,5 m m ; - KL 70:601 - Taf. 3,11. 
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168. Schale (IG14 - O: 6,76; N: 12, 50; T: 11, 35). 

Ton hellbraun-orange, Kalk-, Sand- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 70 m m ;Muhdungs-

D m 166 m m ; Boden-Dm 72 m m ; - K L 70:596 - Taf. 4,12. 

169. HenkelgefaB (IG14 - O: 6,80; N: 12,25; T: 11,20). 
Henkel nur in Ansatzen erhalten; dickwandiges, groBes GefaB. Wackelboden. Ton mittelbraun-oran-
ge, Hacksel- und Kalkmagerung. Sehr harter Brand. Erhaltene H 405 m m ; Miindungs-Dm 94 mm; 

Bauch-Dm 316 m m ; Boden-Dm 73,5 m m ; Wandungs-D 10,2 m m ; - KL 70:594 - Taf. 8,9. 

170. Vase (?) (IG14 - O: 6,85; N: 12,96; T: 11,28). 
Nur fragmentarisch erhalten. Ton hellockerfarben.Hacksel-,Sand-,Schamotte- und Kalkmagerung. 

Sehr harter Brand. Innen deutliche Drehrillen, rauhe Oberflache. Erhaltene H 158 m m ; oberer Dm 

75 m m ; unterer D m 57 m m ; - KL 70:602 - Taf. 8,6. 

171. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 6,90; N: 12,40; T: 11,4V 

Sehr stark korrodiert. L 131 m m - KL 70:569 - Taf. 22,11. 

172. Schale (IG14 - O: 7, 00; N: 12,10; T: 11, 25). 
Ton hellbraun-orange, Hacksel- und Sandmagerung. Sehr harter Brand. Innen ruBgeschwarzt. H 68 

m m ; Miindungs-Dm 167,5 m m ; Boden-Dm 69 m m ; - K L 70:598 - Taf. 1,3. 

173. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7,05; N: 12,15; T: 11,39). 

Lange, schmale Form. L 126 m m ; - KL 70:828 - Taf. 22,10. 

174. RauchergefaB (IG14 - O: 7,15; N: 12,80; T: 11, 20). 
Nur der StandfuB erhalten. Im StandfuB ein 50 m m langes, diinnes Loch. Tonkern schwarz-grau, au

Ben hellbraun-orange Farbung. Sand-, Kalkmehl- und ein wenig Hackselmagerung. Sehr harter 
Brand. H 199 m m ; oberer D m 190,5 m m ; unterer D m 60 m m ; - KL 70:597 - Taf. 8,2. 

175. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 7,15; N: 12,10; T: 11,25). 

Ton gelblich-ocker,Kalkmehl- und feine Hackselmagerung, daneben Einschliisse von Schamotte und 
kleinen Steinchen. Sehr harter Brand. H 56 m m ; Miindungs-Dm 88,5 m m ; Bauch-Dm 79 mm;Boden-
D m 43 m m ; - KL 70:195 - Taf. 3,7. 

176. Schale (IG14 - O: 7, 25; N: 12, 25; T: 11, 31). 

Ton orange-ocker, Kalk- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 70,5 m m ; oberer D m 180,5 
m m ; Boden-Dm 50 m m ; - KL 70:833 - Taf. 1,1. 

177. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7,35; N: 12,24; T: 11,17). 

Fragment. Sehr stark korrodiert. Erhaltene L 79 m m ; - K L 70:563 - Taf. 22,13. 

178. Schale (IG14 - O: 7, 35; N: 12, 65; T: 11, 26). 

Nur zu einem Viertel in Scherben erhalten; dickwandiges GefaB. Tonkern grau, Oberflache hell
braun-orange. Sand- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H der rekonstruierten Schale 140, 
5 m m ; Miindungs-Dm 344 m m ; Boden-Dm 120 m m ; - K L 70:606 - Taf. 6,2. 

179. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7,35; N: 12,60; T: 11,29). 

Mittelrippe; L 56 m m ; - KL 70:572 - Taf. 12,6. 

180. Napf (IG14 - O: 7,54; N: 12,57; T: 11,11). 

Ton hellbraun-orange, Hacksel- und Sandmagerung. Mittelharter Brand. H 99,5 m m f/Gin dungs -Dm 
132 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - KL 70:170 - Taf. 3,13. 

181. Fragment eines mykenischen GefaBes (IG14 - gefunden im Pithos). 

Schalenartiges GefaB. Rote Streifenbemalung. Erhaltene H 38 m m ; Miindungs-Dm 157 mm- -KL69-
262 - Taf. 5,10. 
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8 . Fundkomplex G 

181!. Weitmiindiger Topf (cooking pot) (IG15 - O: 0, 50; N: 6,15; T: 10,86). 

Leistenverzierung dicht iiber dem Rundboden. Leiste mit Schragkerben verziert. Tonkern schwarz

grau; Oberflache innen wie auBen rotbraun; quarzsandgemagert. H 294 m m ; Mundungs-Dm 466 m m ; 
grbBter Dm 494 m m ; - KL 70:504 - Taf. 6,3. 

183. Schale mit geknickter Wandung und StandfuB (IG15 - stand in Nr. 182). 

Ton hellbraun-orange bis rot gebrannt. Sand-, Hacksel-, Kalkgrus- und etwas Schamottemagerung. 
Harter Brand. (Das GefaB war mit Steinen gefiillt.) H 71 m m ; Miindungs-Dm 138 mm;Dm des Stand-
fuBes 63 m m ; - KL 70:803 - Taf. 3,19. 

184. Kelch (IG15 - stand in Nr. 182). 

Nur fragmentarisch erhalten. Tonkern grau - hellbraun. FuBinnenseite hellbraun-orange. Gelb-
lich-weiBer Uberzug; darauf rotbraune Bemalung. H 111 m m ; Miindungs-Dm 78 m m ; FuB-Dm 62 
m m ; - KL 70:804 - Taf. 9,4. 

185. Schale (IG15 - stand in Nr. 182). 

Ton rotbraun, Hacksel- und Kalkmagerung. Sehr harter Brand. Der Boden schwarzlich angeruBt. 
H 46 m m ; Miindungs-Dm 149 m m ; D m der Standflache 55 m m ; - KL 70:824 - Taf. 1,9. 

186. Krug (IG15 - stand in Nr. 182). 

Handgemacht. Nur fragmentarisch erhalten. Ton hellbraun — ocker. Kalkmehl-, Sand- und Hack
selmagerung. AuBen gelblicher, ockerfarbener Uberzug. Sehr harter Brand. H 142 m m ; grbBter 
Dm 56 m m ; - KL 70:802 - Taf. 5,2. 

187. Schale (IG15 - stand in Nr. 182). 
Fragmentarisch erhalten. Ton hellocker-weiBlich. Kalk- und Sandmagerung. Sehr harter Brand. H 
82 m m ; Miindungs-Dm 260 m m ; Boden-Dm 90 m m ; - KL 70:677 - Taf. 4,14. 

188. Idol aus Silberblech (IG15 - lag in Nr. 182). 

Fragmentarisch. L 54 m m ; - KL 70:790 - Taf. 15,9. 

189. Idol aus Silberblech (IG15 - lag in Nr. 182). 
Fragmentarisch. L ca. 100 m m ; - KL 70:794 - Taf. 16,1. 

190. Scheibe aus Silberblech (IG15 - lag in Nr. 182). 
A m Rand und in der Mitte mit von der Ruckseite her eingepunzten Buckelchen verziert. Der "Om
phalos" zusatzlich mit sechs von der Vorderseite her eingeschlagenen Punzierungen umgeben. D m 

18 m m ; - KL 70:699 - Taf. 14,4. 

191. Bronzemesser (IG15 - lag in Nr. 182). 
Klinge und Griff geschweift. Griff ehemals in Holz eingelegt. Sekundar verbogen.L 270 m m ; - KL 

70:503 - Taf. 11,23. 

192. Bronzedolch (IG15 - lag in Nr. 182). 
Weidenblattfbrmige Klinge. Griff ehemals beidseitig mit Holzeinlage. L 296 m m ; grbBte B 41 mm; 

- KL 70:502 - Taf. 11,24. 

193. Versteinerung (?) einer Muschel (IG15 - lag in Nr. 182). 
Schwarzbraun-glahzende Farbe. H 11 m m ; - KL 70:797 - Taf. 11,6. 

194. Knochen (IG15 - lagen als "Abdeckung" auf Nr. 182). - KL 70:499. 

195. Knochen (IG15 - O: 0,80; N: 15,40; T: 10,87). - KL 70:631. 

196. Perle aus Fritte (IG15 - in unmittelbarer Nahe von Nr. 182). 
Nur fragmentarisch erhalten; weiBliche Farbe. Dm ca. 20 m m ; - KL 70:818 - Taf. 11,18. 

197. Perle aus Fritte (IG15 - in unmittelbarer Nahe von Nr. 182). 

D m ca. 17 m m ; - KL 70:796 - Taf. 11,21. 
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198. Ollampe (IG15 - O: 0,48; N: 5,80; T: 10,83). 
Ton dunkelbraun, auBen stellenweise dunkelrot-braun gebrannt. RuBgeschwarzt. Glimmersand- und 

Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 58 m m ; L 153 m m ; B 150 m m ; - K L 70:783 - Taf. 7,2. 

9. Fundkomplex H 

199. Idol aus Bronzeblech (IG14 - O: 5,81; N: 15,07; T: 10,96). - KL 70:442. 

200. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 5,98; N: 15,40; T: 11,00). 

Ton hellbraun-orange, Hacksel- und Sandmagerung. Oberflache tongrundig. H 62 m m ; Miindungs-

D m 72 m m ; Bauch-Dm 76 m m ; Boden-Dm 34 m m ; - K L 70:311 - Taf. 3,5. 

201. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 6,02; N: 15, 35; T: 10,91). 

Nur eine groBe Wandungsscherbe erhalten. Ton hellbraun-orange. Tonkern grau. Hackselmagerung. 

Sehr harter Brand. GrbBte erhaltene H 84 m m ; grbBter D m 130 m m ; B der erhaltenen Scherbe 90 

m m ; - KL 70:300 - Taf. 3,18. 

202. Ollampe (IG14 - O: 6,05; N: 14, 90; T: 10, 90). 

Nur sehr fragmentarisch erhalten; - KL 70:343. 

203. Schale (IG14 - O: 6,07; N: 15,45; T: 10, 92). 

Farbe hellbraun-orange, Oberflache tongrundig, mit Drehrillen versehen. Hackselmagerung. Mit

telharter Brand. H 74,5 m m ; MUndungs-Dm 188 m m ; Boden-Dm 59,5 m m ; - KL 70:331 - Taf. 4,7. 

204. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 6,09; N: 15,36; T: 10,93). 

Nur die Spitze erhalten. L des Fragments 23 m m ; D 1,4 m m ; - K L 70:38. 

205. Schale (IG14 - O: 6,12; N: 15,30; T: 10,99). 
Ton hellbraun-orange, Kalk- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 66,5 m m ; Miindungs-Dm 
140,5 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - K L 70:568 - Taf. 4,9. 

206. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 6,12; N: 15,30; T: 11,02). 
Ton hellocker-braun, Hackselmagerung mit Kalkmehlbeimengung. Sehr harter Brand. H 74 m m ; 
Miindungs-Dm 131 m m ; Bauch-Dm 122 m m ; Boden-Dm 45 m m ; - KL 70:310. Taf. 3,10. 

207. Perle aus Fritte (IG14 - lag in GefaB Nr. 206). 

Braune Farbe. Unten runde, oben konische Form. H 18 m m ; grbBter D m 19 m m ; - K L 70:431 -Taf. 
11,22. 

208. Perle aus Fritte (IG14 - O: 6,14; N: 15, 32; T: 10, 97). 

Langliche, zylindrische Form. L 20 m m ; D m 11 m m ; - KL 70:426 - Taf. 11,9. 

209. StbBel aus weiBem Kalkstein (IG14 - O: 6,16; N: 14, 70; T: 11, 07). 
H 87,5 m m ; D m am Boden 65 m m ; - KL 70:113. 

210. Scherbe von der Schulter eines GefaBes (IG14 - O: 6,22; N: 14,76; T: 10,95). 

Ton hellbraun, gelblich-weiBer Uberzug, dunkelrot-braun bemalt. Zuerst die senkrechten, dann die 
waagerechten Bander gemalt. Hacksel- und Kalkmagerung. GrbBte H 123,5 mm;rekonstruierter Dm 
an der Miindung 130 m m ; - KL 70:307 - Taf. 5,5. 

211. Idol aus diinnem Silberblech (IG14 - O: 6, 23; N: 14, 59; T: 11, 00). 

Vier Fragmente. GrbBte B 8 m m ; - KL 70:444 - Taf. 22,7. 

212. Zwei ringfbrmig gebogene Silberbleche (IG14 - O: 6,30; N: 15,35; T: 10,92). 

Verziert in Treibtechnik mit der Darstellung von Hathor-Kopf. - a)Etwakreisfbrmige Gestalt, Pun
zierung am unteren Rand, am oberen Rand strahlenfbrmige Riefen. H 32 m m ; D m 46,5 m m ; - KL 

70:425a-Taf. 13, 5. -b) Etwa kreisfbrmige Gestalt mit riemenfbrmigen Fortsatzen an beiden Sei-

ten. Die Fortsatze mit Durchbohrung und winkelfbrmigen Riefen. Das Blech selbstmit strahlenfbr-
migen Riefen am oberen Rande. D m ohne die Fortsatze 46 m m ; H 43 m m ; L der Fortsatze 13 m m ; 
B der Fortsatze 13,5 m m ; - KL 70:425b- Taf. 13,6. 

213. Perle aus Fritte (IG14 - O: 6, 36; N: 15, 60; T: 10, 98). 

Langliche, zylindrische Form. L 26 m m ; D m 9 m m ; - KL 70:427. 
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214. Krug (IG14 - O: 6,38; N: 15,25; T: 11,01). 

Ton rotbraun, Kalkmehl- und Kalkgrusmagerung. Sehr harter Brand. H 136 mm;Mundungs-Dm 31 m m ; 
Bauch-Dm 76, 5 m m ; Henkel-Dm 11, 5 m m ; - KL 70:342 - Taf. 2,12. 

215. Krug (IG14 - O: 6,38; N: 15,25; T: 11,01). 

Ton dunkelocker, Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 110,5 m m ; Miindungs-Dm 28 m m ; Bo
den-Dm 22 m m ; Bauch-Dm 64 m m ; Henkel-Dm 9,5 m m ; - KL 70:546 - Taf. 2,13. 

216. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 6,39; N: 15,42; T: 11,01). 

Ton hellbraun, Hackselmagerung. Harter Brand. H 52 mm;MUndungs-Dm 62 mm;Bauch-Dm 57 m m ; 

Boden-Dm 32 m m ; - KL 70:329 - Taf. 3,2. 

217. Schale (IG14 - O: 6,40; N: 14,80; T: 10, 92). 

Nur fragmentarisch erhalten. Ton hellocker, Sand- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 
72,5 m m ; Mundungs-Dm 198 m m ; Boden-Dm 76 m m ; - KL 70:454 - Taf. 1,6. 

218. FluBmuschelschale, durchbohrt (IG14 - O: 6,40; N: 15,70; T: 10,97). - KL 70:353. 

219. Bronzepfriem (IG14 - O: 6,42; N: 15,42; T: 10, 98). 
Vierkantiger Querschnitt. L 38 m m ; Dm 2,8 m m ; - KL 70:428. 

220. Napf (IG14 - O: 6,43; N: 15,17; T: 11,00). 

Ton ockerfarben, Sand- und organische Magerung. Harter Brand. H 55 m m ; Miindungs-Dm 71 m m ; 
Boden-Dm 48 m m ; - KL 70:336 - Taf. 3,3. 

221. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 6,45; N: 15,45; T: 10,90). 

Ton hellbraun, starke Kalkmehl- und etwas Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 53 m m ; Miin
dungs-Dm 89 m m ; Bauch-Dm 85,5 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - KL 70:309 - Taf. 3,15. 

222. Vase (IG14 - O: 6,48; N: 15, 00; T: 10, 96). 

H 121 m m ; Miindungs-Dm 52 m m ; Dm der grbBten Ausladung 95 m m ; - KL 70:335 - Taf. 8,8. 

223. Schale (IG14 - O: 6, 50; N: 14, 66; T: 10,88). 

Nur fragmentarisch erhalten. Im Brennfeuer stark verzogen. Ton ockerfarben, auf einer Seite hell
braun-orange verbrannt. Hacksel- und Kalkmagerung. Harter Brand. H 56 m m ; Miindungs-Dm 208 
m m ; Boden-Dm 82 m m ; - KL 70:453 - Taf. 4,10. 

224. Schale (IG14 - O: 6, 60; N: 14, 60; T: 11,01). 

Im Brand verzogen, ovale Form. Ton hellbraun, Kalkgrusmagerung. Sehr harter Brand.H 75,5mm; 
Miindungs-Dm 213, 5 m m ; Boden-Dm 76 m m ; - KL 70:316 - Taf. 1,2. 

225. Silberblech (IG14 - O: 6,64; N: 15,01; T: 11,07). 
Gebogene, schmale Form mit Punzierung am Rande. H 16 m m ; B 53 m m ; D 0,5 m m ; - KL 70:480 -
Taf. 13,2. 

226. Kelch (IG14 - O: 6, 65; N: 15,40; T: 10, 97). 
Ton hellbraun-orange, eine Seite auf der Oberflache dunkelocker, Sand- und Kalkgrusmagerung. 
Sehr harter Brand. Dunkelbraune Bemalung: Hirsch (?) und Baum. H 175,5 m m ; Miindungs-Dm 91 
m m ; Bauch-Dm 126 m m ; Boden-Dm 75,5 m m ; - KL 70:332 - Taf. 9,1. 

227. Schale (IG14 - O: 6,65; N: 15,35; T: 11,05). 
Ton mittelbraun-orange, Kalkmehl- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. Oberflache innen ma-
Big glatt, auBen rauh. H 60 m m ; Miindungs-Dm 154 m m ; Boden-Dm 51,5 m m ; - KL 70:562-Taf.1,7. 

228. Zwei Perlen aus Fritte (IG14 - O: 6,69; N: 15,33; T: 11,07). 
a) Runde, kugelige Form. H 17 m m ; D m 19 m m ; - KL 70:446a - b) Runde, flache Form.H4mm;Dm 
9 mm;- K L 70:446b- Taf. 11,10. 

229. Kelch (IG14 - O: 6,70; N: 15,60; T: 10 ,95). 
Nur in Fragmenten erhalten. Der FuB fehlt. Ton rosabraun, Hacksel- und Feinsandmagerung. Sehr 

harter Brand. Erhaltene H 95,5 m m ; Miindungs-Dm 131 m m ; - KL 70:333 - Taf. 7,9. 

230. Silberblech (IG14 - O: 6, 70; N: 15, 30; T: 10, 94). 
Amorphe Form. Punzverzierung. L 17,5 m m ; - KL 70:429. 

231. Arm einer Statuette aus Bronze (IG14 - O: 6, 70; N: 15, 30; T: 11, 00). 

Sehr stark korrodiert. Linker, angewinkelter Arm mit geballter Faust. GrbBte L 45 m m ; grbBter D 

8 m m ; - KL 70:420 - Taf. 21,2. 

232. Perle aus Fritte (IG14 - O: 6, 72; N: 15, 68 ; T: 10, 97). 

Langliche, zylindrische Form. L 24 m m ; D m 9 m m ; - KL 70:430. 
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233. Scheibe aus Silberblech (IG14 - O: 6, 74; N: 15,11; T: 11,05). 

Fragment. Punzierung in Form eines Sterns. A m Rand und in der Mitte um den Omphalos punktiert. 

D m ca. 36 m m ; - KL 70:443 - Taf. 22,2. 

234. Perle aus Fritte (IG14 - O: 6,80; N: 15,42; T: 11, 02). 

Gelblich-weifle Farbe. Runde, kugelige Form. D m 20 m m ; - K L 40:451 - Taf. 11,15. 

235. Scheibe aus Bronzeblech (IG14 - O: 6,85; N: 15,18; T: 11,15). 

D m 15 m m ; - KL 70:447 - Taf. 22,3. 

236. Perle aus Fritte (IG14 - O: 6, 90; N: 15, 23; T: 10, 98). 

WeiBlich-gelbe Farbe, runde Form. Dm 11 m m ; - K L 70:349. 

237. Idol aus Bronzeblech (IG14 - O: 6, 90; N: 14,88 ; T: 11, 01). 
Stark korrodiert. Gesicht, Briiste und Scham durch riickwartige Punzierung hervorgehoben. L 70 

m m ; - KL 70:445 - Taf. 15,6. 

238. Perle aus Achat (IG14 - O: 6,98; N: 15,39; T: 11,05). 

Gelb-braune Farbe; runde, flache Form. D m 16 m m ; - KL 70:346. 

239. Perle aus Karneol (IG14 - O: 7,04; N: 14,12; T: 11,19). 

Langliche Form. L 16 m m ; D m 6-8 m m ; - KL 70:448 - Taf. 11,8. 

240. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 7,09; N: 15,16; T: 11,01). 
Ton mittelbraun, weiBer Uberzug, Hackselmagerung. Harter Brand. H 58,5 m m ; Miindungs - Dm 

92,5 m m ; Bauch-Dm 84,0 m m ; Boden-Dm 48 m m ; - KL 70:312 - Taf. 3,16. 

241. Goldfolie (IG14 - O: 7,10; N: 14,24; T: 10,89). 
Sehr fragmentarisch. Abmessung: ca. 10 x 10 m m ; - KL 70:421. 

242. Schale (IG14 - O: 7,13; N: 15,06; T: 11,01). 
Ton hellbraun bis fleckig orange; Hacksel- und Kalkgrusmagerung mit SteincheneinschluB. Sehr har
ter Brand. Diinnwandig. H 59 m m ; Miindungs-Dm 133,5 m m ; Boden-Dm 61 m m ; - KL 70:328 -Taf. 

4,1. 

243. Vase (IG14 - O: 7,14; N: 14, 70; T: 10, 95). 
Nur in Fragmenten erhalten. Tonkern grau, nach auBen hin dunkler werdend. Hacksel-und Kalk
mehlmagerung. Harter Brand. Oberflache tongrundig, nicht ganz rauh. GrbBte H 122 m m ; grbBter 
Dm 126 m m ; Miindungs-Dm 46 m m ; - KL 70:520 - Taf. 7,6. 

244. Schale mit geknickter Wandung (IG14 - O: 7,25; N: 15,21; T: 11,02). 

Nur fragmentarisch erhalten. Ton rbtlich braun; Kalk- und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. 
GrbBte H 72,5 m m ; Miindungs-Dm 78 m m ; Bauch-Dm 72 m m ; - KL 70:314 - Taf. 3,17. 

245. Perle aus Fritte (IG14 - O: 7, 28; N: 15, 56; T: 11, 06). 

Runde, flache Form. D m 14 m m ; - KL 70:435 - Taf. 11,14. 

246. Perle aus Fritte (IG14 - O: 7, 30; N: 15, 36; T: 11, 06). 
Runde Form. D m 21 m m ; - KL 70:434 - Taf. 11,16. 

247. Flasche mit Korbhenkel (IG14 - O: 7,40; N: 14,60; T: 10, 95). 

Henkel nicht vollstandig erhalten. Ton mittelgrau, Magerung aus Kalkgrus und ein wenig Hacksel. 

GrbBte H172mm; H Boden-Rand 140 m m ; grbBter D m 107 m m ; Boden-Dm 52 m m ; - KL 70:315 -
Taf. 2,1. 

248. Flasche mit Korbhenkel (IG14 - O: 7,50; N: 14,47; T: 10,89). 

Henkel nicht vollstandig erhalten. Tonkern graubraun, Oberflache orange-hellocker. Hacksel-und 

Kalkgrusmagerung. Oberflache tongrundig matt. Harter Brand. GrbBte H 195 m m ; H Boden - Rand 
150 m m ; grbBter Dm 91,5 m m ; Boden-Dm 39 m m ; - KL 70:297 - Taf. 2,2. 

249. Krug (IG14 - O: 7, 57; N: 14, 65; T: 10, 95). 

Fragmentarisch. Ton ocker, Oberflache tongrundig, geglattet, Kalkmehl-und vereinzelt Kalkgrus
magerung. Sehr harter Brand. H 165 m m ; Miindungs-Dm 42 m m ; Bauch-Dm 107 m m ; Boden-Dm 46 
m m ; - KL 70:299 - Taf. 5,1. 

250. Perle aus Fritte (IG14 - O: 7,64; N: 15,76; T: 11,10). 

Gelblich-weiBe Farbe, kugelige Form. D m 19 m m ; - KL 70:449 - Taf. 11,19. 

251. Pfeilspitze aus Bronze (IG14 - O: 7, 65; N: 14,60; T: 10, 96). 

A m Blattende eingerltzter Stern. L 103 m m ; grbBte B 12 m m ; grbBte D 4 m m ; B der Mittelrippe 4 
m m ; - KL 70:424 - Taf. 12,14. 
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252. Scheibe aus Silberblech (IG14 - O: 7, 68; N: 15,46; T: 11, 03). 

Gewblbt, kreisrund. Dm 28 m m ; H der Wblbung 7 m m ; D 0,5 m m ; - KL 70:432 - Taf. 14,3. 

253. StbBel aus grauem Stein (IG14 - O: 7,72; N: 15,76; T: 11, 04). 

II 65 m m ; B 77 m m ; - KL 70:132. 

254. Krug (IG14 - O: 7,75; N: 14,73; T: 10,95). 
Hals und Henkel fehlen. Ton hellbraun-grau. AuBen weiBer Uberzug,leicht gruhlich. Sehr diinnwan

dig. Feinsandmagerung. Harter Brand. H 119 m m ; oberer Dm 22 m m ; grbBter Dm 68 m m ; Boden-
D m 22 m m ; - KL 70:541 - Taf. 2,8. 

255. Kelch (IG14 - O: 7, 75; N: 14, 06; T: 10, 95). 

Ton rot-mittelbraun, Kalk- und Hackselmagerung. Harter Brand. Bemalung stellt ein rotbraunes 
Gittermuster in Rautenform dar. H 201,5 m m ; Miindungs-Dm 114,5 m m ; grbBter Dm 154,5 m m ; 
Boden-Dm 78 m m ; - KL 70:334 - Taf. 9,3. 

256. Flasche mit Korbhenkel (IG14 - O: 7,80; N: 14,65; T: 11,07). 
Henkel nur in Ansatzen erhalten. Ton weiBlich ocker, Sand-, Kalk- und Hackselmagerung.Sehr har
ter Brand. GrbBte H 212 m m ; H Boden-Rand 165,5 m m ; Miindungs-Dm 49 m m ; Bauch-Dm 118 m m ; 
Boden-Dm 56,5 m m ; - KL 70:340 - Taf. 2,4. 

257. Flasche mit Korbhenkel (IG14 - O: 7,85; N: 15, 55; T: 11,03). 
Tonkern dunkelbraun, Oberflache ocker-orange, Kalkgrus-, Hacksel- und Steinmagerung.Tongrun
dig rauhe Oberflache. Klingend harter Brand. GrbBte H 196 mm;H Boden-Rand 147 m m ; Miindungs-
Dm 55 m m ; Bauch-Dm 96 m m ; Boden-Dm 50 m m ; - KL 70:298 - Taf. 2,3. 

258. Tonrbhre (IG14 - O: 7,85; N: 15, 30; T: 10, 97). 

Fragmentarisch. Tonkern schwarzgrau. Oberflache mittelbraun bis grau. Hacksel- und Kalkgrus
magerung. Harter Brand. H 150 m m ; D m 93,5 m m ; - KL 70:330. 

259. Nadel aus Silber (IG14 - O: 7,86; N: 15, 32; T: 10, 97). 
In der Mitte des Schaftes mit Ose versehen. L 63 m m ; grbBte D 5 m m ; - KL 70:423 - Taf. 14,14. 

260. Drei Perlen aus Fritte (IG14 - O: 7,98; N: 15,43; T: 11,06). 
a) Bliitenform, Rand eingeschwungen. Farbe auBen weiB,innen gelb. H 16 m m ; Dm 23 m m ; - KL 70: 
433a - Taf. 11,4. - b) Kugelige Form. Schwarz-weiB gestreift. H 16 m m ; Dm 23 m m ; - KL 70: 
433b- Taf. 11,17. - c) Kugelige Form. WeiBliche Farbe. H 21 m m ; Dm 20 m m ; - KL 70:433c -

Taf. 11,20. 

261 . Bronzekliimpchen (IG14 - O: 7,98; N: 15,43; T: 11,06). 
L 13 m m ; B 11 m m ; H 7 m m ; - KL 70:433d - Taf. 14,10. 

261a.Scheibe aus kupferhaltigem Silberblech (IG14 - O: 8,12; N: 15,86; T: 11,15). 
Von riickwarts punziert, leicht gewblbt. D m 21 m m ; - KL 70:422 - Taf. 22,1. 

262. Schale (IG14 - O: 7,90; N: 13,95; T: 11,00). 
H 68 m m ; Miindungs-Dm 150 m m ; Boden-Dm 68 m m ; - KL 70:345 - Taf. 4,4. 

263. Kelch (IG14 - O: 7, 90; N: 13,85; T: 10, 99). 
Ton ziegelrot, weiBer Uberzug, teils rosa verfarbt. Hacksel- und Kalkmagerung. H 189 m m ; Miin

dungs-Dm 113 m m ; Boden-Dm 90 m m ; - KL 70:542 - Taf. 9,8. 

264. Schale (IG14 - genaue Fundangabe fehlt). 
Fragmentarisch. Ton gelbgrau, z.T. gruhlich. Hacksel- und Kalkgrusmagerung.Sehr harter Brand. 

H 60 m m ; Miindungs-Dm 196 m m ; Boden-Dm 72 m m ; - KL 70:663 - Taf. 4,15. 

59 



10. Streufunde auBerhalb der Fundkomplexe 

265. Kelch (IG15 - O: 0,85; N: 12,85; T: 10, 61). 
Lediglich der FuB erhalten. Ton hellbraun-orange. Sandmagerung. Sehr harter Brand. Erhaltene H 

118 m m ; Boden-Dm 101 m m ; - KL 70:603 - Taf. 8,3. 

266. Becher (IG15 - O: 0, 90; N: 13, 55; T: 10, 62). 
Ton hellocker. Innen starke Drehrillen. Hacksel- und Kalkmagerung. Sehr harter Brand.H 95,3mm; 

grbBter D m 88,9 m m ; Boden-Dm 53,4 m m ; - KL 70:595 - Taf. 8,10. 

267. Schale (IG15 - O: 0, 60; N: 13,40; T: 10, 66). 

Fragmentarisch. Ton hellbraun-orange. Sand-und Hackselmagerung. Sehr harter Brand. H 67,2 

m m ; Miindungs-Dm 238 m m ; Boden-Dm 96 m m ; - KL 70:659 - Taf. 1,8. 

268. Rollsiegel aus Fayence (IG15 - O: 1,30; N: 12,15; T: 10,78). 
Hellgruh-weiBe Farbe. In der Mitte der Szene steht ein Palmettbaum, dessen Stammende durch ei

nen kapitellartigen Absatz mit Voluten hervorgehoben wird. Links und rechts davon stehen zwei steil 
aufgerichtete Ziegen mit langen, gebogenen Hbrnern und zuriickgewendetem Kopf.Hinter den Ziegen 

je ein Mann mit Bart, bauschigem Nackenhaar und einer Rundkappe auf dem Kopf. Der Oberkbrper 
istnackt; sonst tragen sie ein langes, geschlitztes Beingewand, das mit einer Fransenborte besetzt 
ist. Die Hahde fassen die Kbpfe der Ziegen. Der rechte Mann halt in seiner rechten, herabhangen-

den Hand einen nicht naher zu bestimmenden Gegenstand. Der Bildfries ist oben und unten von einer 
diinnen Linie eingefaBt. Das Siegel ist qualitatvoll und sorgfaltig gearbeitet. L 28,5 m m ; Dm 11,5 

m m ; Bohrungs-Dm 3 m m ; - K L 70:501 - Taf. 10,2. 

269. Kelch (IG15 - O: 1,26; N: 12,65; T: 10,89). 

Lediglich Fragment des FuBes erhalten. Ton blaugrau, nach auBen hellbraun werdend.Hacksel- und 
Schamottemagerung. Sehr harter Brand. Diinner Uberzug, weiBlich und rosa. Erhaltene H 82 mm; 
grbBter D m 80 m m ; - KL 70:604 - Taf. 8,1. 

270. Bronzenagel (IG15 - O: 1,00; N: 14,00; T: 10,77). 
L 22 m m ; Nagelkopf-Dm 13 m m ; - KL 70:618 - Taf. 14,7. 

271. Perle aus Fritte (IG15 - O: 1,85; N: 12, 73; T: 10,86). 
H 12 m m ; D m 16,2 m m ; - KL 70:795 - Taf. 11,13. 

272. Napf (IG15- O: 1,50; N: 13,69; T: 10,65). 

Fragmentarisch. Ton mittelbraun, auBen hellbraun-orange. Sand-, Kalk- und starke Hackselmage
rung. Sehr harter Brand. Oberflache auf der unteren Halfte der Innenseite stark abgebrbckelt. H 
173 m m ; Miindungs-Dm 256 m m ; Boden-Dm ca. 140 m m ; - KL 70:536 - Taf. 5,11. 

273. Statuette aus Bronze (IG15 - O: 1,21; N: 13,81; T: 10,63). 

Weibliche Figur mit wadenlangem Gewand. Zierborte am Halsausschnitt und am Saum. Hochsitzen-

der Giirtel. Auf der Vorderseite in der Mitte des Rockes kreuzstichartiges Muster, sonst Lahgs-
reihen vort Schragstrichen wechselnder Richtung. Die Frau tragt die Atefkrone. Der rechte Arm ist 
erhoben. Auf dem Riicken eine Aufhahgebse. H 91 m m ; - KL 70:847 - Taf. 17,1. 

274. Scherbe (IG15 - O: 0,07; N: 12,85; T: 10,91). 

Reliefleistenartig mit Kerbschnitten verziert. Tonkern schwarz, innen hellbraun - orange, auBen 
dunkelbraun. Quarzsandmagerung. Harter Brand. - KL 70:784 - Taf. 5,7. 

275. Kelch (IG14 - O: 8,90; N: 13,33; T: 11,06). 

Lediglich der FuB erhalten. Tonkern grau, auBen hellbraun-orange. Kalk- und Hackselmagerung. 
Sehr harter Brand. Erhaltene H 45 m m ; Boden-Dm 78 m m ; - KL 70:609 - Taf. 5,8. 

276. Aufgerolltes Bronzeblech (IG15 - O: 0,12; N: 10,01; T: 10,28). 
H 22 m m ; Dm 7 m m ; - KL 70:727 - Taf. 14,9. 

277. Fritteplattchen (IG15 - O: 0,50; N: 9,60; T: 10,30). 

Blaue Farbe. LotosbKite (?). GroBe ca. 13 x 9,3 m m ; - KL 70:751 - Taf. 11,5. 
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278. Idol aus Bronze (IG15 - O: 0, 30; N: 9, 90; T: 10, 29). 

Wohl nachtraglich aus einer Nadel gearbeitet. Gesichtsziige durch riickwartige Punzierung hervor
gehoben. L 102 m m ; - KL 70:763 - Taf. 12,15. 

Anmerkungen 

(1) Bei Fortsetzung der Grabung im Areal IG15 stellte sich 1972 heraus, daB der von den Mauern 5,6 

und 44 eingeschlossene Raum I der Riickraum eines Schreins war, zu dem einzig von Siiden her ein 
schmaler Zugang bestand, durch den sich ein Erwachsener nur miihsam zwangen konnte. Es ist also 
fraglich, ob Raum I jemals eine Begehungsflache im iiblichen Sinne besaB; denkbar ware auch, da!? 
der Raum nach Anlage der Deponierung auf Dauer verschlossen wurde. 

(2) Die "pflasterartigen Strukturen", welche 1970 als Begehungsflache der Schicht 4-IG13 angesprochen 
wurden, erwiesen sich bei Fortsetzung der Grabung in den Jahren 1973 und 1974 als Krone einer 
machtigen Lehmziegelmauer des "mittelbronzezeitlichen" Tempels. Bei Anlage des ersten "spat
bronzezeitlichen" Tempels in Schicht 4-IG13 waren die Mauerreste des Vorgangerbaues in FuBbo-
denhbhe des Neubaus horizontal gekappt worden, so daB auf begrenzter Grabungsflache der Eindruck 

eines Lehmziegelpflasters entstehen muBte. Vgl. dazu M. Metzger, Zehn Jahre Ausgrabungen auf 

dem Tell Kamid el-Loz, Libanon (1964-1974), in: Christiana Albertina N.F.6, 1977, 5-40, bes. 

26-28 u. Abb. 23. 

(3) Die Fortsetzung der Grabung im Jahre 1972 ergab neueGesichtspunkte fiir die stratigraphische Ein

ordnung der Deponierung E, da sich herausstellte, daB sie nicht im selben Raum lag wie die Depo

nierungen A-D und F. Es ist danach nicht auszuschlieBen, daB Deponierung E zusammen mit Gin 

die Schicht 3a-IG13 gehbrt. Die Lehm pa tz en setzung war im Bereich der Deponierungen E und G 

nicht nachweisbar. 

(4) Die Arbeiten des Jahres 1972 bestatigten, daB die Funde nicht zu den Deponierungen gehoren. 

(5) Die Beschreibung der Gegenstande erfolgt nach nachstehend angegebenem Schema: Art des Gegen-
standes (Areal - dreidimensionale Einmessung). Beschreibung des Gegenstandes. MaBe; - Kartei-

Nummer - Tafelverweis. 
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5. Die Bronzestatuetten aus dem "spatbronzezeitlichen" Tempel 
von Hartmut Kiihne 

In den Grabungskampagnen 1968 bis 1970 wurden in Kamid el-Loz im Bereich der "spatbronzezeit
lichen Tempelanlage zehn Bronzestatuetten (1) und vier Fragmente solcher Statuetten gefunden. Fundlage 
und Fundumstahde sind von M. Metzger und R. Slotta (2) beschrieben worden. Die Statuetten stammen, aus-
genommen die Frauenfigur Nr.10 und das Fragment Nr.14, aus Deponierungen, die in den "spatbronze
zeitlichen" Schichten 3a-IG13 und 3b-IG13 angelegt worden sind. Der kultische Verwendungszweck dieser 
Fundstiicke ist durch die Fundlage vbllig gesichert. Sie gehoren zum Ternpelinventar. 

Weniger genau laBt sich sagen, im Tempel welcher Schicht die Statuetten in kultischem Gebrauch 
waren: Der Fundkomplex A diirfte zur Zerstbrungsschicht des Tempels der Schicht 3a-IG13 gehoren, die 
Verwendung der Statuetten dieses Komplexes also in die gleiche Zeit gehoren; auch die Statuetten, die im 
Schutt unmittelbar iiber dem FuBboden der Schicht 3a-IG13 gefunden wurden, lassen keinen Zweifel iiber 
den Zeitpunkt ihrer Verwendung zu. Dennoch kann es sich auch bei ihnen um alteres Tempelgut handeln. 

Die Fundlage der Statuetten aus den Fundkomplexen C-E und H laBt nach R.Slottas Ausfuhrungen (3) 
eigentlich keinen Zweifel dariiber zu, daB der kultische Gebrauch der Statuetten vor die Errichtung des 
Tempels der Schicht 3b-IG13, also in den Tempel der Schicht 4-IG13 fallt; dabei konnte der Fundkomplex 
H ein wenig friiher als die Fundkomplexe C - E deponiert worden sein. 

Die folgende, kurze Untersuchung stellt einen ersten Versuch dar, die gut stratifizierten Funde 
auf ihre stilistische und ikonographische Aussagekraft hin zu iiberpriifen. Es ist von vornherein klar, 
daB bei dem Umfange des Vergleichsmaterials (4) nur ein Annaherungswert erreicht werden kann. Be-
kanntlich sind verhaltnismaBig wenig Statuetten bei systematischen Ausgrabungen gefunden worden (5), von 
denen wiederum nicht alle in schichtbestimmten Lagen geborgen werden konnten. Viele gelangten aus dem 
Kunsthandel in Museen oder in Privatsammlungen. Sie sind zwarhaufig publiziert worden; auch geben Ein-
zeluntersuchungen (6) AufschluB iiber Beziehungen zu anderen Tragern der Bildkunst des zweiten Jahrtau-
sends, aber eine Lhtersuchung, die alle Faktoren des kiinstlerischen und religibsen Gehalts dieser wich-
tigen Ausdrucksform syrisch-palastinensischen Lebens im zweiten Jahrtausend zusammenfaflt, fehlt 

noch (7). 

Im folgenden wird zunachst eine Vorstellung und Beschreibung des Materials vorgenommen. Dann 

werden Vergleichsmbglichkeiten diskutiert, und zwar in der Reihenfolge der Gruppierungen: sitzende 
Statuetten, in Schrittstellung stehende Statuetten und Einzelstlicke. SchlieBlich erfolgt eine Bewertung der 

Einzelergebnisse und eine Zusammenfassung. 

Beschreibung der Statuetten 

Bei den zehn nahezu vollstandig erhaltenen Statuetten handelt es sich - mit Ausnahme der Figur 

eines vierbeinigen Tieres - um menschengestaltige Figuren. Auch die vier Statuettenfragmente stammen 
alle von menschengestaltigen Figuren.In der Reihenfolge ihrer Zugehbrigkeit zu den Fundkomplexen sei 

nun eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Statuetten gegeben.Fiir die Fundlage und Einzelhei-

ten der Materialangabe vergleiche immer oben R. Slotta, S. 37 ff. 
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Statuette Nr. 1 (=Slotta Nr. 2 = Taf. 20,1) (KL 68:500), Fundkomplex A, H 9,4 cm. 

Vollstandig erhaltene, in Schrittstellung stehende, mannliche Figur mit hoher, kegelfbrmiger Miitze mit 

rundlichem Aufsatz; mandelfbrmige Augen, bartloses Gesicht, gedrungene Gestalt, freier Oberkbrper; 
die Bekleidung besteht aus einem kurzen schurzartigen Rbckchen mit breitem Giirtel; die rechte Hand ist 

erhoben und durchbohrt, die linke abgewinkelt nach vorne gestreckt; am Hals befindliche Silberreste deu-

ten ein urspriinglich vorhandenes Halsband an. Bemerkenswert ist die Kbrperlichkeit der Statuette, die 

einer Vollplastik nahe kommt. 

Statuette Nr. 2 (=Slotta Nr. 4 = Taf. 18,1) (KL 68:501), Fundkomplex A, H 12,2 cm. 

Statuette eines sitzenden, bartlosen Mannes in knbchellangem, glattem Gewand. Die jetzt fehlende Kopf-
bedeckung bestand urspriinglich aus anderem, vielleicht organischem Material und war an dem aus dem 

Kopf herausragenden Zapfen befestigt. Auch die Augen waren urspriinglich eingelegt. Der linke Arm ist 

vom Kbrper nicht getrennt gearbeitet; der Unterarm ist verloren gegangen. Dagegen war der jetzt gleich-

falls fehlende rechte Arm ganz eindeutig vom Kbrper getrennt und muB sich schon deshalb in einer ande-

ren Position als der linke Arm befunden haben. An der linken Arm- und rechten Kbrperseite befindliche 

Schlitze deuten an, daB die Statuette ursprunglich mit Edelmetall plattiert gewesen ist. Die Statuette ist 

sehr flach und unterscheidet sich darin deutlich von Statuette Nr. 1. 

Statuette Nr. 3 (=Slotta Nr. 46 = Taf. 21,4) (KL 69:185), Fundkomplex C, H 8,8 cm. 

Vollstandig erhaltene, stark schematisierte Bronzestatuette; auf dem Kopf eine knotenfbrmig aufgebunde-

ne Haarfrisur; der Hals und die Schulteransatze sind naturalistisch ausgeformt, zwei hochliegende Punk-

te markieren die Brustwarzen, der Kbrper dagegen ist in Form eines nagelahnlichen Rundstabes gebildet 

Statuette Nr. 4 (=Slotta Nr. 39 = Taf. 21,1) (KL 69:189), Fundkomplex C, H 7,1 cm. 
Zusammen mit Statuette Nr. 5 gefunden: vollstandig erhaltene Sitzstatuette eines barfiifligen, bartlosen 
Mannes, mit kegelfbrmiger Kappe, ursprunglich wohl eingelegten Augen und einem knielangen Gewand, das 
mit einem Wulst umsaumt ist; ein weiterer, schrag iiber Brust, linke Schulter und Riicken gelegter Wulst 
deutet eine Untergliederung des sonst glatten Gewandes an. Die rechte Hand ist gruBend erhoben, die lin

ke vorgestreckt und durchbohrt zur Befestigung eines jetzt fehlenden Gegenstandes. Die Proportionen der 

Figur sind unausgewogen: Oberkbrper und Hals sind im Verhaltnis zum Unterkbrper zu lang; die sitzende 
Haltung wird dadurch nur schwach angedeutet und die Beine sind viel zu kurz. Insgesamt iiberwiegt der 
Eindruck einer grbberen Arbeit. 

Statuette Nr. 5 (=Slotta Nr. 38 = Taf. 14,11) (KL 69:188), Fundkomplex C, H 3,7 cm; L4,9cm. 

Zusammen mit Statuette Nr. 4 gefunden: Statuette eines vierbeinigen Tieres, dessen Hinterkbrper merk-
wiirdig abgeschragt ist (absichtlich ?). Den FUBen fehlt die charakteristische Ausarbeitung; am Hals ist 
ein Wulstband zu erkennen. Die Seitenansicht laBt eine sichere Entscheidung, ob das Tier vielleicht ge-
hbrnt war, nicht zu; Widder oder Hund ? Ein funktioneller Zusammenhang mit Statuette Nr. 4 laBt sich 
nicht nachweisen. 

Statuette Nr. 6 (=Slotta Nr. 68 = Taf. 17,2) (KL 69:233), Fundkomplex D, H 11,6 cm. 

Zusammen mit Statuette Nr. 7 gefunden: vollstandig erhaltene Sitzstatuette eines bartlosen Mannes mit ke
gelfbrmiger Miitze und knbchellangem Gewand. Uber der rechten Schulter liegt ein schrag iiber Brust und 
Riicken verlaufendes Wulstband;ein weiteres lauft iiber die linke Schulter und kreuzt sich auf dem Riicken 
mit dem ersten; auch der Giirtel ist durch einen Wulst angedeutet. Der untere Teil des Gewandes ist von 

den Knien bis zu den Knbcheln mit aufrechtstehenden Bbgen verziert, die in mehreren Friesen angeord-
net sind. Die FiiBe sind unbekleidet. Der rechte Arm ist abgewinkelt vorgestreckt, die Hand zum GruB er
hoben; der linke Arm ist angewinkelt.und die Hand ist durchbohrt zur Befestigung eines verlorengegange-
nen Gegenstandes. In Fortsetzung des Ruckens und der Beine sind Jewells GuBzapfen angebracht. Die Fiis-
se sind einzeln herausgearbeitet. Die ganze Figur ist sehr flach gehalten. Vorder- und Riickseite weisen 
noch gut erkennbare Reste einer Silberplattierung auf, die daher sicher urspriinglich die ganze Figur be-
deckt hat. Der linke Unterarm ist gesondert gegossen und eingezapft. An den Seiten und am Hinterkopf 
befinden sich Schlitze, in denen noch Reste einer "weiBen Paste" angetroffen wurden. Dabei handelt es 

sich wohl um Blei, das zur Befestigung der Silberplattierung diente; den gleichen Zweck erfiillten zwei 
am Hinterkopf noch erhaltene Nieten, wie sie auch bei einer Bronzestatuette aus Izmir belegt sind (8). 

Statuette Nr. 7 (=Slotta Nr. 67 = Taf. 20,2) (KL 69:234), Fundkomplex D, H 11,3 cm. 

Zusammen mit Statuette Nr. 6 gefunden: vollstandig erhaltene, in Schrittstellung stehende Statuette eines 
bartlosen Mannes. Er tragi eine kegelfbrmige Miitze mit rundlichem AbschluB; die Vorderseite der Miitze 
ist durch eine parabelfbrmig verlaufende Linie abgesetzt. Der sonst nackte Oberkbrper ist mit einem 

Halsband verziert. Bekleidet ist der Mann mit einem kurzen Rock, der von einem dopptelten Wulstgiirtel 

gehalten wird und dessen Vorderseite mit schrag verlaufenden Linien verziert ist. Die wahrscheinlich un-
bekleideten Fufle sind nicht im einzelnen ausgearbeitet. Der rechte Arm ist weit abgewinkelt erhoben, der 

linke wemger abgewinkelt nach vorne gestreckt. Beide Hande sind durchbohrt zur Aufnahme jetztverlo-

renerGegenstande.AufdemRuckenverlauftvonKopfbisFuBein Schlitz, ein weiterer ist auf der Riickseite 
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des linken Beines zu erkennen. Beide haben zur Befestigung der Silberplattierung gedient.von der Spuren 
uberall auf der Statuette erhalten sind. Beide Arme sind deutlich erkennbar mit Nieten in den Schultern 
befestigt. Die Statuette ist in den Proportionen gut ausgewogen und in der Ausarbeitung alter Details zwei-
fellos eine "qualitatvolle" Arbeit. 

Statuette Nr. 8 (=Slotta Nr. 135 = Taf. 19, 2) (KL 70:507), Fundkomplex E, H 11,6 cm. 

Vollstandig erhaltene Statuette eines in Schrittstellung stehenden, bartlosen Mannes; auf dem Kopf eine 
kegelfbrmige Miitze mit rundem AbschluB; die Person tragt nur einen kurzen Rock, der von einem als 
Blechstreifen gearbeiteten Giirtel gehalten wird. Wahrscheinlich ist er barfiiBig, obwohl die Einzelheiten 
der FiiBe nicht ausgearbeitet sind. Der rechte Arm ist abgewinkelt erhoben; in der Hand muB der Mann 

einen zur Standachse quer liegenden Gegenstand getragen haben, der jetzt verloren ist; der linke Arm ist 
abgewinkelt vorgestreckt; auch in der linken Hand hat er einen jetzt verlorenen Gegenstand gehalten; Spu
ren einer Plattierung aus Edelmetall waren nicht festzustellen; an den FiiBen befinden sich groBe GuBzap-
fen; die Figur ist einfach und ohne Beachtung von mehr als notwendigen Details gearbeitet. 

Statuette Nr. 9 (=Slotta Nr. 126 = Taf. 19,1) (KL 70:508), Fundkomplex E, H 9,8 cm. 
Statuette eines in Schrittstellung stehenden Mannes; bis auf den zuerganzenden GuBzapfen des rechten Bei

nes vollstandig erhalten; auf dem Kopf eine kegelstumpffbrmige Miitze; das bartlose Gesicht macht mit 
seiner spitzen Nase einen vogelartigen Eindruck; der Kbrper ist nicht deutlich erkennbar bekleidet; nur 
eine quer um den Unterkbrper verlauf ende Rille konnte einen kurzen Rock andeuten; die Beine befinden 
sich fast hintereinander; die FiiBe sind unbekleidet. Der rechte Arm ist abgewinkelt erhoben;die Hand ist 
zur Faust geschlossen; eine Durchbohrung laBt sich nicht mit Sicherheit erkennen; wahrscheinlich hielt 
die Figur jedoch eine Waffe in der Hand. Der linke Arm ist angewinkelt gerade vorgestreckt; die Hand ist 

zum GruB (?) leicht erhoben. Spuren einer Plattierung aus Edelmetall wurden nicht beobachtet. Die Pro
portionen der Statuette sind nicht gut ausgewogen; der Kbrper ist saulenfbrmig, die Darstellungsweise 
fliichtig; insgesamt eher eine "grobe" Arbeit. 

Statuette Nr. 10 (=Slotta Nr. 273 = Taf. 17,1) (KL 70:847), auBerhalb der Deponierungen im Tempelbezirk 
gefunden, Schicht 3a-IG13, H 9,1 cm. 

Vollstandig erhaltene Statuette einer Frau (?); auf dem Kopf tragt sie die Atef-Krone; ein hochgeschlosse-
nes armelloses und eng anliegendes Gewand reicht bis zu den Waden; die FiiBe sind unbekleidet;das Kleid 
ist dicht unter der Brust gerafft; Ausschnitt und Rock sind mit einer Borte gesaumt; der Rock ist mit ei
nem Fischgratenmuster verziert; die Kbrpermitte wird von einem kreuzstichartigen Saum betont. Der 
rechte Arm ist abgewinkelt erhoben, die Hand zur Faust geformt und durchbohrt;der linke Arm ist leicht 
angewinkelt, liegt aber dicht am Kbrper an; auch hier ist die Hand zur Faust geformt und durchbohrt. Im 
Nacken befindet sich eine Halterungsbse. Spuren einer Plattierung aus Edelmetall lieBen sich nicht erken
nen; die Statuette ist aus handwerklicher und kunstlerischerSicht als eine sehr "qualitatvolle" Arbeit zu 

werten. 

Statuetten-Fragment Nr. ll(=Slotta Nr. 6 = Taf. 21, 5)(KL 68:502),Fundkomplex A, Diagonal-L 12,3 cm. 

Linker Arm einer Bronzestatuette mit geballter und durchbohrter Faust; eine Niete zur Befestigung des 

Armes ist noch erhalten. 

Statuetten-Fragment Nr. 12 (=Slotta Nr. 49 = Taf. 21,3) (KL 69:187), Fundkomplex C. 

L (ohne Dorn) 4,3 cm. Rechter Unterarm einer Statuette mit zur Faust geballter Hand. 

Statuetten-Fragment Nr. 13 (=Slotta Nr. 231 = Taf. 21,2) (KL 70:420), Fundkomplex H, L4,5 cm. 
Linker, stark korrodierter Arm einer Bronzestatuette mit zur Faust geballter Hand und erkennbarer Nie

te am Oberarm. 

Statuetten-Fragment Nr. 14 (Taf. 27,3 ) (KL 69:164), Areal IH13S, Schicht 3a-IG13, L 2,2 cm. 

FuB <?) einer Statuette. 

Insgesamt liegen also aus Kamidel-Lbz vier mannliche,in Schrittstellung stehende Statuetten (Nr.l, 
7,8,9), drei sitzende mannliche Statuetten (Nr. 2,4,6), eine stehende, wahrscheinlich weibliche Statu

ette (Nr. 10), ein sogenannter Nagelmensch (Statuette Nr. 3), eine Tierstatuette (Nr. 5) sowie ein FuB-

und drei Armfragmente weiterer Statuetten (Nr. 11-14) vor. 

Die Statuetten Nr.2 und Nr.6 sind trotz ihrer sitzenden Haltung die grbBten miteinerHbhe von 12,2 

und 11,6 cm, wahrend die stehenden Statuetten in der Hohe zwischen 9 und 11 cm schwanken. Die beiden 
Arm-Fragmente Nr. 11 undNr. 12 miissen von den MaBen herzu den iiberhaupt grbBten Statuetten ihrer Art 

ergahzt werden- der Arm Nr. 11 muB zu einer fast 40 cm hohen Statuette eines stehenden Mannes geho
ren (vgl die Rekonstruktionsskizze Abb.10 ).Die Hand Nr.12 ist wahrscheinlich Teil einer Sitzstatuette 

von ca. 38 cm Hohe, wie die Rekonstruktionsskizze Abb. 11 erkennen laBt. Zu beiden Fragmenten verglei-

che auch unten S. 71 ff. 
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Vergleichende Stilanalyse der Statuetten 

Die Gruppierung in sitzende und stehende Statuetten sowie in Einzelstiicke und Fragmente ergibt 

sich aus den charakteristischen Kbrperhaltungen bzw. aus dem Erhaltungszustand. Eine Zusammenfas-

sung nach antiquarischen, stilistischenund ikonographischen Merkmalen erwies sich als nicht durchfiihr-

bar weil keine Statuette der anderen in alten Einzelheiten gleicht: Jede der Statuetten aus Kamid el-Loz 

ist als Einzelarbeitanzusehen, was bei der Anzahl von immerhin zehn Stucken einen erstaunlichen Va-

riationsreichtum bedeutet. Gemeinsam ist alien nur, daB ihnen jegliche Andeutung einer Hbrnerkrone 

fehlt,- sei es in applizierter oder modellierter Form. 

Sitzende Statuetten mit der charakteristischen Armhaltung, dem rechten, zum GruB oder zur Seg-

nung leicht erhobenen Arm und dem linken, angewinkelten und am Kbrper anliegenden Arm, in dessen 

Hand ein meist verlorener Becher rekonstruiert werden darf, werden heute in der Regel als Darstellung 

des Gottes El angesehen. Ausgangspunkt fur diese Deutung ist ein aus Ras Shamra (Ugarit) stammendes, 
unbeschriftetes Relief, das einen auf einem Thron sitzenden, allerdings bartigen Gott zeigt.der eine ge-

hbrnte, agyptische Kbnigsmiitze tragt und mit einem langen Gewand bekleidet ist. Seine FiiBe ruhen auf 
einem Schemel. Er hat die charakteristische Armhaltung der Bronzestatuetten. Vor ihm steht ein Ado-

rant und iiber beiden schwebt die gefliigelte Sonnenscheibe (9). Eine in der Literatur wenig beachtete Bron

zestatuette aus Jbeil (Byblos) stellt die Verbindung von dem auf dem Relief dargestellten Gott zur Gattung 
der sitzenden Mahnerplastiken her, wie der Ausgraber M. Dunand durchaus schon erkannt hat (10). Auf 

einem sehr ahnlich gestalteten, agyptisierenden Thron sitzt hier ein bartloser Gott mit der typischen Arm

haltung, einer gehbrnten, agyptischen Kbnigsmutze mit Urausschlange auf dem Kopf, in ein langes Ge
wand gehiillt und die FiiBe auf einen ganz ahnlichen Schemel setzend. Die AhnHchkeit dieser beiden Wer-
ke ermbglicht die Folgerung, daB der Gott El offenbar bartig und bartlos dargestellt werden konnte. 

Fiir die hier zu uberblickenden Werke der Kleinplastik aus Bronze sind mir nur zwei Darstellungen 
eines bartigen El aus dem 2. JahrtauserH v. Chr. bekannt. Diese sind die beruhmte Statuette aus Mishrife 

(11), mit einem sehr dezent angedeuteten Kinn- und Backenbart und eine wahrscheinlich aus Bogazkby 
stammende Statuette (12). Beide Stiicke sind bislang in die "Mittlere Bronzezeit" datiert worden. Cl.E-A. 
Schaeffer machte kiirzlich auf die Mbglichkeit aufmerksam, daB der Gott El auch barhauptig abgebildet 

wurde. Dafiir gibt es meines Wissens in der Bronzeplastik nur drei Beispiele, das eine von Schaeffer zi-

tierte und zwei Stiicke aus Jbeil (Byblos) (13). 

Alle bisher genannten Bildwerke tragen keine Inschrift. Die Identifizierung mit dem Gott El ist bis-

her nur aufgrund ugaritischer Texte angenommen worden (14). Sie wird aber durch neue Texte aus Ras 
Shamra (Ugarit) immer wahrscheinlicher (15). Die sitzenden Statuetten von Kamid el-L6z werden daher 

trotz der fehlenden Hbrnerkrone als Darstellung des Gottes El anzusehen sein. 

Die Statuette Nr. 2 stellt trotz der andersartigen Haltung ihren gesamten Merkmalen nach eine in-

teressante Verschmelzung syrischer und hethitischer Elemente dar. Das einfache glatte Gewand iŝ  sonst 
fiir die Darstellung des syrischen Gottes El nicht gebrauchlich, findet aber eine annahernde Parallele in 
dem agyptisierenden Gewand zweier Statuetten unbekannten Fundorts, die sich im Louvre (16) befinden 

und einer sehr ahnlichen aus der Sammlung de Clercq (17). Deutlicher aber ist die Verbindung der Statuette 
Nr. 2 mit einer Gruppe von groBreichszeitlichen, hethitischen Kleinplastiken. Besonders ihre Physio
gnomic, die sich scharf von dem syrischen Gesichtstypus unterscheidet, scheint in unserer Sitzstatuette 
vorzuliegen: Das Gesicht ist breit, desgleichen die Nase; die Ohren sind verhaltnismaBig groB; auf dem 
Mund liegt ein leichtes Lacheln, und die Kopftracht ist tief in die Stirn hinabgezogen. Das sind die Merk-

male, die die Gesichter der Stiicke aus Bogazkby (18), Latakiye (19) und Dogantepe (20) kennzeichnen.Be-

kanntlichwerden besonders der Gesichtsausdruck, vor allem aber auch die Details der Kleidung gerne mit 
dem Relief des Kbnigstores in Bogazkby verglichen, dessen Kopf wiederum einen fast identischen Ge
sichtsausdruck mit dem der Sphingen vom Yerkapi (21) in Bogazkby aufweist.Dieser Vergleich ermbglichte 

es bislang,diese sonst nicht datierbaren Bronzestatuetten grob dem 14./13. Jahrhundert v. Chr. zuzu-
weisen (22). 

Weitere Einzelheiten verbinden die hethitischen Kleinplastiken mit der Statuette Nr. 2 von Kamid el-
Loz: Bei alien Vergleichsfunden ist eine Kbrperseite zur Befestigung der ursprunglich vorhandenen Plat
tierung aus Edelmetall geschlitzt; bei den hethitischen Bronzen waren beide Arme urspriinglich, genau wie 

der rechte Arm und die linke Hand der Statuette aus Kamid el-Lbz,genietet (23). Den Bronzen aus Bogaz
kby und Latakiye fehlt die Kopfbedeckung. Sie muB ahnlich wie bei der Statuette aus Kamid el-Loz dicht 

iiber den Augenbrauen aufgesessen haben und ist vielleicht bei beiden als Spitzmiitze zu erganzen, wie sie 
bei der Plastik aus Dogantepe erhalten ist (24). Ein Halterungszapfen fiir die Kopfbedeckung, wie sie bei 
der Sitzstatuette Nr.2 anzutreffen ist, liegt bei den genannten hethitischen Bronzen allerdings nicht er

kennbar vor. Er findet sich aber in ganz ahnlicher Form bei einer Kleinststatuette aus Bergkristall wie
der, die in groBreichszeitlichen Schichten von Tarsus (25) gefunden wurde. Ein ahnlicher Halterungszapfen 

laBt sich unter der kompositen Kopfbedeckung einer Statuette aus Ras Shamra (Ugarit) vermuten (26). Die 
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einzige mir bekannte Sitzstatuette mit einem Halterungszapfen ist schon vor langer Zeitpubliziert worden 
und befindet sich in der Vorderasiatischen Abteilung der Berliner Musen (27). Dariiber hinaus ist aber ein 
Vergleich mit ihr nicht ergiebig. SchlieBlich sei noch daran erinnert, daB die Art des Halterungszapfens 
in der agyptischen Rundplastik der Amarnazeit bekannt ist (28). Bei Figuren, die der Sitzstatuette Nr. 2 
aus Kamid el-Loz stilistisch entsprechen, hat es beziiglich der Datierung in die "Spate Bronzezeit" auf-
grund der angefuhrten Vergleichsbeispiele und beschriebenen Einzelheiten nie Zweifel gegeben. Sie wird 
durch die Fundumstahde der Statuette Nr. 2 nun gesichert. 

Auch die ikonographischen Einzelheiten der Statuette Nr. 6 aus Kamid el-Loz verweisen sowohl in 
den syrischen,als auch in den anatolischen Bereich. Der obere Teil des Gewandes dieser Statuette er-

weist sich als typisch syrischer Wulstmantel(29).Die zu erwartenden Wulstsaume des Rockteiles sind hier 
jedoch durch die mehrfriesige, schuppenartige Stilisierung ersetzt worden. Meines Wissens gibt es keine 

Bronzeplastik mit einer vergleichbaren Gewandkombination. Nur bei einer Statuette im Britischen Mu

seum ist der Rockteil des Gewandes in mehrere Friese aufgeteilt, die ihrerseits aber unverziert sind (30). 
Die schuppenartige Stilisierung laBt einerseits sofort an die Darstellungsweise hethitischer Berggbtter 
denken, die wir wegen der Armhaltung auf den Reliefs von Yazihkaya schon einmal herangezogen haben 
(31). Auch die kleine Elfenbe in statuette aus Bogazkby (32) muB in diesem Zusammenhang erwahnt werden, 
wenngleich sie iiber der Brust gefaltete Hande hat. Diese Beispiele verweisen stilistisch wiederum in die 
zweite Halfte der "Spaten Bronzezeit". 

Es gewinnt in unserem Zusammenhang aber auch ein Vergleich an Bedeutung, der zunachst viel
leicht etwas weit hergeholt zu sein scheint. Der obere Rockteil der "Statue Cabanne" ist ebenfalls mit dem 
Schuppenmuster verziert. Hier besagt die Inschrift, daB die Statue von Jasmah-Adad dem Gott Samas ge-

weiht ist. Mit grbBter Wahrscheinlichkeit stellt der Torso den Gott selbst dar, wie er aus den Bergen 
emporsteigt (33); ein Motiv, das seit der Akkad-Zeit vor allem in der Glyptik (34) bekannt ist, hier aber 
in einer Gestalt zusammengezogen wurde. 

Ein in seiner Symbolik so festgelegtes Muster wie dieses kann daher nur besagen.daB die hier dar-
gestellte Person etwas mit den Bergen zu tun gehabt haben muB. Uber den Vergleich mit der "Statue Ca
banne" wird dariiber hinaus noch der Bezug zum Sonnengott nahegelegt. Wenn es richtig ist, daB die Sta
tuette Nr. 6 den Gott El darstellt - und aus typologischer Sicht gibt es daran wenig Zweifel -, dann ist 
hier ikonographisch zum ersten Mai eine Verbindung des Gottes El zu den Bergen und mbglicherweise 
auch zu einem solaren Bezug angedeutet (35). 

Man wird trotz des Vergleiches mit der "Statue Cabanne" das Sitzbild aus Kamid el-Lbz aus stili-

stischer Sicht kaum viel alter als "spatbronzezeitlich" datieren diirfen.Der Gedanke, daB vielleicht gerade 
dieses Stuck aus dem alteren Kultinventar des Tempels stammen konnte, bedeutet keinen Widerspruch. 
Zu erinnern ware in diesem Zusammenhang noch an das "Brunnenrelief" aus Assur.auf dem ein bartiger 
Berggott mit geschupptem Rock dargestellt ist; es wird in die mittelassyrische Zeit datiert.konventionell 

also 15. Jh.v.Chr. (36), ein Datum, das nicht sehr weit vor unserer Statuette zu liegen braucht. 

Die Statuette Nr. 6 war urspriinglich ganz mit Silber plattiert. Fiir die Plattierung von Bronzesta
tuetten mit Edelmetall gibt es inzwischen, zumal bei Sitzbildern des Gottes El, vernaltnismaBig viele 
Beispiele. Sie zeigen, daB trotz mancher aus heutiger Sicht "primitiv" anmutender Ziige die Statuetten 

kleine Kunstwerke darstellten, auf deren Herstellung und Vollendung viel Zeit und Sorgfalt verwendet 

wurde (37). 

Das dritte und letzte Sitzbild aus Kamid el-Loz (Statuette Nr. 4) findet seiner flachen, kegelfbrmi-
gen Kopfbedeckung und seiner Proportionen wegen nicht allzuviele Vergleichsmbglichkeiten. Der syrische 

Wulstmantel dieser Statuette reicht nur bis zu den Knien und ist auch sonst sehr schematisch gehalten. 
Ein Vergleich mit einer Statuette vom Tell el-Mutesellim (Megiddo) (38) ist wegen der GroBe, der eben
falls nicht sehr hohen Kopfbedeckung und wegen des syrischen Mantels angebracht. Allerdings sind bei ihr 

die Proportionen gewahrt; der linke Arm liegt wie iiblich am Kbrper an, und der Wulstmantel reicht bis 

zu den Knbcheln. 

Der uberlahgte Oberkbrper, die im Verhaltnis dazu kurzen Beine,der groBe von der Sitzflacheher-
unterragende EinlaBzapfen, der etwas grobe Gesichtsausdruck und die Armhaltung dieses Sitzbildes 

finden dagegen eine gute Parallele in einer Statuette des Stratums 11 aus Khirbet Hazzur (Hazor) (39),die 

aber noch etwas starker schematisiert ist. 

Mit der Statuette Nr.4 zusammen fand sich die Tierstatuette Nr. 5.Ohne auf sie hier naher eingehen 

zu wollen, sei auf ahnliche Funde in Ras Shamra (40) und Jbeil (41) verwiesen. Das auch dort nicht genau 

definierbare Tier lag jeweils mit einer stehenden Bronzestatuette zusammen. 

Das genannte Vergleichsbeispiel aus Tell el-Mutesellim (Megiddo)wird den Straten 9-7 zugeschrie-

ben die die gesamte Dauer der "Spaten Bronzezeit" umfassen. Stratum 11 von Khirbet Hazzur (Hazor) 

wird mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit in das elfte Jahrhundert v. Chr. datiert (42). 
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Angesichts der noch starkeren Schematisierung des Stiickes aus Khirbet Hazzur (Hazor) diirfte das 

-aus stilistischen Erwagungen heraus - fiir eine Datierung der Statuette aus Kamid el-Loz in das Ende 

der "Spaten Bronzezeit" keinen Widerspruch bedeuten. 

Statuetten - in Schrittstellung stehend, bekleidet mit einem kurzen Rock und einer hohen, konischen 

Miitze mit rundem Abschlufl.den rechten Arm erhoben, den linken gerade vorgestreckt und in beiden Han-

den je einen meist verlorenen Gegenstand haltend - werden haufig als Darstellung des Gottes Reschef (43), 

aber auch als Abbilder des Gottes Baal angesehen. 

Darstellungen des kanaanaischen Seuchen-Gottes Reschef (44) sind vor allem aus Agypten (45) 

bekannt, wo dieser Gott zusammen mit anderen semitischen Gbttern besonders im Neuen Reich verehrt 

wurde. Er ist mit dem babylonischen Gott Nergal gleichzusetzen (46). Seine Haltung und Kleidung ent-

spricht dem beschriebenen Typus, aber an der hohen, konischen Miitze tragt er als Emblem einen Gazel-

lenkopf. In den Handen halt er links Schild und Speer; rechts schwingt er eine Keule.Gesicherte Darstel
lungen des Gottes aus dem syrisch-palastinensischen Raum gibt es kaum. Eine Stele vom Tell el-Hosn 

(Beth Schean) (47) zeigt einen Gott mit dem Gazellenkopfemblem. Sie ist durch eine Inschrift fiir den Gott 

Mikal ausgewiesen, iiber dessen Funktion sonst wenig bekannt ist, der aber in spaten Texten mit Reschef 

gleichgesetzt wird (48). Von CI. F.-A. Schaeffer wurde kiirzlich eine auf Cypern gefundene Bronzestatuette 
(49) dem Gott Reschef gleichgestellt, deren Attribute noch erhalten sind: Sie tragt rechts einen Speer und 
links einen Schild. Desgleichen lieBen sich zwei Statuetten vom Tell el-Mutesellim (Megiddo) als Darstel

lungen des Gottes Reschef deuten, weil sie in ihrer linken Hand jeweils einen Schild halten, ein Attribut, 

das fiir den Gott Baal nicht belegt ist (50). Auch eine Statuette im Louvre ist so gedeutet worden (51). 

Dennoch kommt auch die Deutung unseres Statuettentyps als Baal in Betracht. Als Grundlageder 

bildlichen Wiedergabe dieses Gottes wird bekanntlich ein Kalkstein-Relief aus Ras Shamra (Ugarit) ange

sehen (52). Haltung und Tracht des Gottes sind ahnlich, auch schwingt er in der rechten erhobenen Hand 

eine Keule, wahrend die linke einen als Blitzbiindel auslaufenden Speer halt. Die schon erwahnte, goldplat-
tierte Bronzestatuette aus Ras Shamra (Ugarit), die fiir Reschef in Anspruch genommen war (53),wird 

auch - gerade wegen ihrer Ahnlichkeit in der Haltung mit dem Gott auf dem Relief - fiir Baal gehalten (54). 
Die Form des Helmes auf der Baal-Stele laBt sich jedoch nicht mit der agyptisierenden "Reschef-Miitze" 
der meisten Bronzestatuetten vergleichen (55). Ferner ist darauf hinzuweisen, daB Baal auf der Stele 
einen Bart tragt, wahrend die Bronzestatuetten - bis auf zwei mir bekannte Ausnahmen (56) - immer bart-
los sind. Bei einer anderen Statuette aus Ras Shamra war R. Dussaud (57) im Zweifel, ob er sie als Dar
stellung des Gottes Hadad oder Reschef ansehen sollte. CI. F.-A. Schaeffer (58) wollte zwar zwischen Re
schef und Baalunterscheiden, lieferte aber keine eindeutigen Erkennungsmerkmale. Meines Wissens gibt 
es bis jetzt keine Bronzestatuette,deren Attribute eine Identifikation mit Baal unzweideutig zulieBen (59). 

Vier der zur Gruppe der stehenden Statuetten gehorenden Figuren aus Kamid el-Lbz gehoren jedem 
Typ des "smiting god" an, von dem es viele Beispiele aus Ras Shamra (Ugarit) (60), Jbeil (Byblos) (61), 
Tell el-Mutesellim (Megiddo) (62), Tartus (63), Cypern (64) und dem Kunsthandel (65) gibt. An die zum 

groBen Teil schon erwahnten Beispiele aus Anatolien und an die meist in nicht sehr guten Abbildungen vor-
liegenden Stiicke aus palastinensischen Grabungen sei noch einmal erinnert (66). Zu versuchen, innerhalb 
dieser groBen Gruppe zu einer Feingliederung zu gelangen, wiirde den Rahmen dieses Aufsatzes bei wei-
tem uberschreiten; auch in Bezug auf Datierungsfragen muB die Aussage darauf beschrahkt bleiben, dafl 
Statuetten dieses Typs allgemein in die "Spate Bronzezeit" verwiesen werden (67). 

Drei der Statuetten aus Kamid el-Loz (Nr. 1, 7 und 8) tragen die der weiflen agyptischen Kbnigs-

krone sehr ahnliche "Reschef-Miitze". Diese drei sind auBerdem mit einem kurzen Rock bekleidet. Bei 
den Statuetten Nr. 1, 7 und 9 ist in der erhobenen rechten Hand wegen der Handhaltung eine langstielige 
Waffe (Speer ?) zu erganzen. 

Der Rock der Statuetten Nr. 1 und 7 wird von einem doppelten Wulstgiirtel gehalten, der auch in 
seiner SchlieBe dem Giirtel der Statuette aus Tartus (68), Latakiye (69), Bogazkby (70) und Dogantepe (71) 
sehr ahnlich sieht. Beide Statuetten tragen einen silbernen Halsreif (72). Die Statuette Nr. 7 war auBer
dem ursprunglich ganz mit Silber plattiert. 

Wahrend fiir die Statuette Nr. 1 mit ihrem "entschlossenen", fast harten Gesichtsausdruck kaum 

Vergleiche zur Physiognomie genannt werden konnen, scheint mir fiir die "weicheren" Gesichtszuge der 
Statuette Nr.7 in Verbindung mit der leicht nach oben gewendeten Kopfhaltungundder in sichparabelfbrmig 

abgesetzten Reschef -Miitze die Statuette aus dem Semitic-Museum (73) ein besonders treffendes Ver-
gleichsbeispiel zu sein, wenngleich es sich dabei um ein Sitzbild (El-Typus) handelt Fiir den schraffierten 

Rock der Statuette Nr. 7 lassen sich zwei Vergleichsbeispiele aus Jbeil (Bvblos) (74) anfuhren. Auch der 
Rock einer Statuette aus der Gegend von Tyros (75) ist schraffiert, aber insgesamt kunstvoller gestaltet. 
Das gleiche gilt von den geschwungenen Riefen des Rockes der beriihmten Reschef-Baal-Statuette aus Ras 
Shamra (Ugarit) (76). Das haufiger belegte Rockmuster dagegen besteht aus horizontalen, manchmal in 
sich gemusterten Streifen (77). 
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Auch das Phahomen der Nietung beider Arme der Statuette Nr. 7 ist schon an anderer Stelle be-
handelt worden (vgl. Anm. 23). Es verbindet die Statuette aus Kamid el-Loz wiederum mit der hethi

tischen Gruppe aus Bogazkby, Latakiye, Dbvlek und Dogantepe (78), mit der auch ein weiteres techni-

sches Merkmal zu verkniipfen ist: die bei alien Figuren geschlitzte Riickseite der Beine zur Befestigung 

der Silberplattierung. Nimmt man die Ahnlichkeit des Gurtels und den zwar unterschiedlich, aber immer-
hin bei alien Figuren gemusterten Rock hinzu, so scheint die Statuette aus Kamid el-Lbz auch stilistisch 
den hethitischen Bronzen naher zu stehen, als das zunachst den Anschein hat. Aus Syrien dagegen ist mir 

auBer der genannten Statuette aus Latakiye nur noch eine Figur bekannt, bei der beide Arme genietet 
sind (79). 

Die Statuette Nr. 8 aus Kamid el-Loz fallt - sieht man von den erwahnten allgemein verbindlichen 
Merkmalen wie Miitze und Rock ab - wegen des um die Hiifte geschlungenen Bronzeblechstreifens auf, der 
den Giirtel darstellen soil. Ein Vergleich dafiir findet sich bei einer vom Typ her allerdings unterschied-
lichen Bronzestatuette aus Jbeil (Byblos) (80). 

Der entscheidende Unterschied zwischen Statuette Nr. 8 und den anderen Statuetten des Reschef-
Typs aus Kamid el-Loz ist die Haltung der rechten erhobenen Hand, deren geschlossene Faust mit der 
Handinnenflache in die Ansicht gekehrt ist,wobei die Durchbohrung quer zur Standachse liegt. Diese Hal
tung ist solchen Statuetten eigen, die in der rechten erhobenen Hand eine nach innen, d.h. zum Kopf hin 

gewendete Kurzwaffe - ein Schwert, eine Keule oder ein Beil - schwingen und in der linken Hand einen 
Schild tragen. Es handelt sich also um die Gruppe von Statuetten, die wegen ihrer Attribute mit groBer 
Wahrscheinlichkeit den Gott Reschef darstellen. Die andere, lahgs gerichtete Haltung der erhobenen Faust 
beihorizontaler Durchbohrung, so muB manaus dem Beispiel aus Enkomi (81)folgern, setzt das Tragen einer 
Langwaffe, wie eines Speeres, voraus. Die Statuette aus Enkomi beweist jedoch, daB hinter dem Attribut der 
Langwaffe nicht unbedingt der Gott Baal vermutet werden muB, da sie in der linken Hand einen Schild tragt 

undwohl auch deshalb von CL E-A. Schaeffer als Darstellung des Gottes Reschef bezeichnet wird. Dennoch 
scheint eine Differenzierung nach der Handhaltung in Reschef- und in Baal-Statuetten nicht moglich zu 
sein. Sofern aber der Schild als typisches Attribut des Gottes Reschef betrachtet werden kann, wird die 
Gleichsetzung unseres Statuettentyps mit Baal immer schwieriger. 

Eine weitere Haltung der erhobenen rechten Hand ist die geschlossene Faust mit den in die Ansicht 
gekehrten Fingern bei senkrechter Durchbohrung,wie sie auffallenderweise bei beiden bartigen Statuetten 
des Reschef-Baal-Typs zu beobachten ist (82). Die grbBere Anzahl alter Bronzestatuetten des Reschef-
Baal-Typs weist die in Lahgsrichtung gekehrte Faust des erhobenen rechten Armes auf, was die Ergan-
zung einer Langwaffe bei diesen Statuetten wahrscheinlich macht. Die weitaus kleinere Anzahl (83) hat 
die in die Ansicht gekehrte Handinnenflache der geschlossenen Faust. Dazu gehbrt auch die schon mehr-
fach erwahnte Reschef-Baal-Statuette aus Ras Shamra (Ugarit). Ein nochmaliger Vergleich mitdem Baal-
Relief aus Ras Shamra lehrt,daB der eine Kurzwaffe schwingende Gott auf dem Relief tatsachlichdieglei-
che Handhaltung aufweist:Bei der "Einansichtigkeit" der altorientalischen Kunst sind der rechte Arm und 
die rechte Hand natiirlich in Vorderansicht wiedergegeben. Wahrend dadurch die Vermutung, daB alle 
Statuetten mit dieser Handhaltung den Gott Baal darstellen konnten, wieder naher gelegtwird,beweisen die 
mit ihren Attributen erhaltenen Statuetten das Gegenteil und zeigen, daB eine Lbsung des Problems gegen-

wartig nicht moglich ist. 

Auch die Statuette Nr. 9 aus Kamid el-Loz fallt ihrer Handhaltung wegen besonders auf: Die erho-

bene rechte Hand hat sicher urspriinglich eine Langwaffe gehalten, die linke dagegen ist wie bei den Sitz-
bildern des El-Typs griiflend oder segnend vorgestreckt; fiir diese Kombination sind mir keine Parallelen 
bekannt. Die sonst sehr groben Gesichtszuge und die kegelstumpffbrmige Miitze erinnern wieder an die 
Sitzstatuette aus Khirbet Hazzur (Hazor) (84). Auch von der Fundlage her stellt die Statuette Nr. 9 zwei-

fellos ein spates Werk dar, das vielleicht in der Handhaltung bereits miBverstanden war. 

Zu der stehenden Statuette Nr. 10 aus Kamid el-Loz lassen sich wohl Vergleiche zu Krone, Gewand 

und anderen Einzelheiten anfiihren, aber fiir eine Kombination dieser Merkmale mit der Armhaltung der 
Statuette, also zu dem von ihr vertretenen Typ, kenne ich keine Vergleiche. Die Statuette dienteals Amu-

lett, wie die im Nacken befindliche Ose beweist. Der Amulettcharakter von Bronzestatuetten ist in der 
"Spaten Bronzezeit" haufiger belegt. A m bekanntesten ist vielleicht der Silberanhanger aus Ras Shamra 
(Ugarit) (85), der aus einer Gruppe von drei Personen besteht, von denen die mittlere einen Rinderkopf 
tragt Auch aus der hethitischenGroBreichszeit sind Gbtterstatuetten in Form von Anhangern mehrfach 

iiberliefert (86). 

Die Armhaltung der Statuette aus Kamid el-Lbz verweist sie in die Nahe des Reschef-Baal-Typs, 

besonders da in ihrer erhobenen rechten Hand, der Handhaltung nach zu schlieBen, eine Langwaffe zu er-

ganzen ist; der linke Arm dagegen liegt eng am Kbrper an und die Hand ist wenig vorgestreckt, was bei-
des untypisch fiir Reschef-Baal-Statuetten ist. Gegen eine Verbindung mit dem Reschef-Baal-Typ spricht 

vor allem auch das Gewand. 
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Auszeichnende Stilelemente der Statuette Nr.10 sind das eng am Kbrper anliegende, agyptisierende 
Gewand und die agyptische Atef-Krone. Alle mir bekannten Statuetten des Reschef-Typs mit Atef-Krone 
tragen ein andersartiges Gewand, dessen gemeinsames Merkmal der kurze Rock ist; je eine Statuette 

dieser Art stammt aus Tell el-Mutesellim (Megiddo) (87), Ras Shamra (Ugarit) (88) und Jbeil (Byblos) (89), 
eine weitere wurde im Meer vor der Siidkuste Siziliens gefunden (90). 

Die beruhmte goldplattierte Sitzstatuette des El-Typs aus Ras Shamra (Ugarit) (91) tragt ebenfalls 

eine schon etwas verschlissene Atef-Krone, sonst aber ist sie mit dem typisch syrischen Wulstgewand be
kleidet. Zweifellos den besten Vergleich zur Statuette Nr. 10 bildet trotz ihrer Haltung eine andere Sitz-

figur des El-Typs aus Ras Shamra (92), weilsie eine fast gleich geformte Atef-Krone tragt und mit einem 
sehr ahnlichen Gewand bekleidet ist, das jedoch noch viel feiner durchgliedert ist. 

Beide Sitzstatuetten aus Ras Shamra haben eine Hbrnerkrone getragen, da die Befestigungslocher 

fiir die Horner vorhanden sind. Eine solche Krone findet sich auch bei der schon erwahnten Sitzstatuette 
aus -Jbeil (93), deren Atef-Krone auflerdem noch mit einer Uraus-Schlange verziert ist. Trotz dieses ty
pisch agyptischen Merkmales und des agyptisierenden Thrones hinterlaBt ihr Gewand jedoch einen unagyp-

tischen Eindruck. Eine Sitzstatuette mit zweifellos agyptisierenden Gewand, aber konischer Kopfbedeckung 
befindet sich in der vorderasiatischen Abteilung der Berliner Museen (94). Zu erinnern ist ferner an eine 
Personengruppe auf einem zweiradrigen Wagen in der Sammlung de Clercq, bei der der Gott, der seinen 
Arm um einen Konig (?) legt, mit einem langen Gewand bekleidet ist und auf dem Kopf eine Atef-Krone 
mit Hbrnern tragt (95). Eine stehende Gbttin mit einer Atef-Krone und einem vom Typ her sehr ahnlichen 
Gewand wie das der Statuette Nr. 10 ist auf der Balu'ah-Stele dargestellt (96). 

Daraus ergibt sich ein Hinweis auf das Geschlecht der Statuette Nr. 10. Die Gbttin Anat, in ahnli-
chem Gewand und mit der Atef-Krone versehen, ist auf weiteren syrischen und agyptischen Reliefs be-

legt (97). Eine der Sitzstatuetten aus Ras Shamra wird von G.Garbini (98) als Gbttin bezeichnet, wahrend 
CI. F.-A. Schaeffer sie als Darstellung des Gottes El deutet (99). Auch der erwahnten Sitzstatuette aus 
-Jbeil kann man sicherlich nicht absprechen, daB sie den Gott El darstellt. Es laBt sich daher behaupten, 
daB El auch in agyptisierender Form zur Darstellung gelangte; dasselbe ware rein theoretisch auch fiir 
Reschef oder Baal zu erwarten, was tatsachlich durch die eingangs erwahnten Statuetten in Reschef-Stel-
lung und mit Atef-Krone bewiesen wird (100). Das Gewand aber und die Stellung der Statuette Nr. 10 ver-
weist sie unter Betonung des kriegerischen Aspektes in den Bereich der Anat-Darstellungen (101). 

Alle erwahnten Vergleichsbeispiele werden - wie die Statuette Nr. 10 - wegen ihrer Fundlage oder 

aus stilistischen Griinden in die "Spate Bronzezeit" datiert. 

Der "Nagelmensch" (Statuette Nr.3)aus Kamid el-Lbz erinnert mit seinem Haarwulst an den rund-
lichen AbschluB der Reschef-Miitzen. Obleich der Typ des Nagelmenschen im syrisch-palastinensischen 
Raum und in Anatolien bekannt ist, fallt der Vergleich mit den mir vorliegenden Beispielen nicht sehr 
treffencl aus : Gegeniiber der Statuette Nr. 3 haben die Nagelmenschen aus Khirbet Hazzur (Hazor) 

(102), Acana (Alalach) (103), Sendschirli (104),Tilmen Huyuk(105), Arapkir (106) und Alishar (107) Arm-

stiimpfe, die vorgestreckt sind, ferner eine Spitze, oft noch eine horizontal geriefte Miitze und fiir Ohr-
gehange durchbohrte Ohren. Soweit erkennbar ist der Gesichtsausdruck allerdings recht ahnlich. 

Fiir die Tierstatuette Nr.5 mit ihrem abgeschragten Riicken lassen sich keine direkten Vergleichs

beispiele anfiihren. In Jbeil sind haufiger Tier- und Menschenstatuetten zusammen in den verschiedenen 
Deponierungen angetroffen worden: In dem einen schon erwahnten Fall stehen Mensch und Tier sicher in 
einer engeren Beziehung zueinander, da sie die einzigen figiirlichen Beigaben sind; das Tier wird von dem 
Ausgraber als Hund bezeichnet (108). In den meisten anderen Depots lassen sich die Tiere meist als 

Stiere (109) identifizieren, es gibt aber auch Vbgel und Felliden (110). Der Stier als attributives Tier des 
Wettergottes kann diesen gelegentlich ersetzen. In einem solchen Falle laBt sich vermuten, daB eine be
sonders "schbne" und wertvolle Tierstatuette zur Auf stellung kam, von denen es dann auch zu alten Zei-

ten der altorientalischen Bildkunst besonders kunstvoll geformte Beispiele gibt (111). 

Das Tier der schon erwahnten Statuettengruppe aus Ras Shamra wird von dem Ausgraber eher fiir 

einen Hund gehalten. Die Funktion eines Hundes (?) in Gesellschaft eines Reschef oder Baal, wie in Jbeil 
und Ras Shamra belegt, bleibt gegenwartig ratselhaft. Erwahnt werden sollen noch einige Statuetten, die 
auf Felliden stehen (112). Der abgeschragte Riicken der Tierstatuette Nr. 5 laBt meines Erachtens den 

SchluB zu, daB ursprunglich eine Statuette darauf gestanden hat. 

Fiir die Statuettenfragmente Nr. 11 - 14 sei auf ahnliche Funde vom Tell el-Mutesellim (Megiddo) 
(113) und aus Khirbet Hazzur(Hazor)(114)verwiesen. Es ist schon hervorgehoben worden, daB besonders 

Abb. 10: Armfragment Nr.ll; Rekonstruktionsversuch nach der Statuette Nr.7 (zum GrbBenvergleichun-

< - ten links Statuette Nr.7). 
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die Fragmente Nr.ll und 12 zu Statuetten gehbrt haben miissen, die um das Doppelte hbher als die bisher 
grbBte in Kamid el-Loz gefundene Statuette gewesen sind.Das Fragment Nr.ll muB einer sehr schlanken 
Statuette angehbrt haben, die den Proportionen von Statuette Nr.7 entsprochen haben diirfte. Aus der Grbs-

se des erhaltenen Stiicks muB man auf eine Figur von etwa 40 cm schlieBen (Abb. 10) (115).Daes sich bei 

dem Fragment um den linken Arm handelt, kann es nur zu einer Statuette des Reschef-Baal-Typs gehbrt 

haben, weil der linke Arm der El-Statuetten niemals so weit vom Kbrper abgewinkeltunddeshalbnie voll-
kommen selbststahdig gebildet ist. 

Umgekehrt laBt sich mit Sicherheit behaupten, daB das Fragment Nr. 12 nur zu einer Sitzstatuette 
des El-Typs erganzt werden kann, die etwa eine Hohe von 38 cm gehabt haben diirfte (Abb. u ) (116). Der 

Statuettenart nach konnte als Vorbild das beriihmte Beispiel aus Mishrife (Qatna) (117) dienen. Bei dem 

Fragment handelt es sich um die rechte Hand, die bei keiner mir bekannten Statuette des El-oder Re
schef-Typs getrennt eingezapft ist. Normalerweise ist bei den Statuetten des El-Typs der rechte Arm et
was vom Kbrper abgewinkelt und die Hand zum GruBgestus ausgestreckt, wahrend die linke Hand zur 
Faust geformt ist. Bei den Statuetten des Reschef-Typs ist die rechte Hand erhoben, der Unterarm kann 
deshalb niemals getrennt gearbeitet sein. Bei der Statuette aus Mishrife (Qatna) dagegen ragt der rechte 
Unterarm aus dem Gewand heraus und die Hand ist zur Faust geformt, wahrend die linke Hand ganz un-
typisch ruhend im SchoB liegt. Es kann nicht mit Sicherheit entschieden werden, ob der rechte Unterarm 
separat eingezapft ist, aber die Parallele zum Fragment Nr. 12 ist offensichtlich. Die Statuette aus Mi -

shrife falltauchwegen des Bartes etwas aus dem Rahmen der ublichen El-Statuetten heraus und wird aus 
stilistischen Griinden in die "Mittlere Bronzezeit" datiert. Sofern sie wegen der Haltung uberhaupt den 
Gott El darstellt (118), wird im Vergleich zu den "spatbronzezeitlichen" Statuetten dieses Typs doch deut
lich, daB die Darstellungsweise einem zeitlich und stilistisch bedingten Wandel unterlegen war. Daruber 

hinaus konnte der Vergleich des Fragments Nr. 12 mit ihr unter Umstanden einen gewissen Hinweis da-
fur bieten,daB alteres Kultgerat langere Zeit aufbewahrt wurde. Oder darf man aus dem fragmentarischen 

Erhaltungszustand schlieBen, daB eine altere Kultstatuette, wie die zum Fragment Nr.12urspriinglichge-
hbrige, je nach Bedarf oder AnlaB Stuck fiir Stuck eingeschmolzenund zur Herstellungneuer Statuetten 
verwendet wurde? Der Materialwert laBt diesen Gedanken selbst in einem Land, das den Rohstoffquellen 

relativ nahe lag, nicht vollkommen abwegig erscheinen. Da aber der Tempel der Schicht 3a-IG13 nieder-
gebrannt wurde, ist es prinzipiell am wahrscheinlichsten, daB diefehlendenTeilederStatuettenNr.il 
und Nr. 12 durch vorangehende Pliinderungen abhandengekommen sind. Die Fragmente Nr. 13 und 14 er-
lauben wegen ihrer GroBe keine weiterfuhrenden Erkenntnisse. 

Ergebnisse und Zusammenfassung 

Die Vorstellung und Diskussion der Statuetten von Kamid el-Lbz hat gezeigt, daB sie alle aus stili
stischen Griinden in die "Spate Bronzezeit" zu datieren sind, da ihnen Merkmale und Eigenschaften alte-
rer Gruppen - vielleicht mit Ausnahme des Fragmentes Nr. 12 - fehlen. Jedoch bilden die Statuetten ins

gesamt ein so heterogenes Material, daB sie innerhalb der "Spaten Bronzezeit" zu verschiedenen Zeiten 
entstanden sein mbgen, wenngleich immer mehrere von ihnen gleichzeitig in Beniitzung waren. Es ist 

daher zu fragen, wie sich stilistische Merkmale und Fundlage zueinander verhalten. 

Der Fundlage nach waren die Statuetten Nr. 1 und 2, 10 sowie die Fragmente Nr. 11 und 14 gleich
zeitig, namlich zur Zeit der Schicht 3a-IG13 in Beniitzung. Die Vergleichsmbglichkeiten zur Statuette 
Nr.2 haben stilistisch eindeutig spate,auf die zweite Halfte der "Spaten Bronzezeit" zielende Datierungs-
hinweise geliefert. Aus stilistischen Griinden scheint aber auch Statuette Nr. 9 dorthin zu gehoren. Die 

Statuetten Nr. 1 und 8 haben zumindest nichts Gegenteiliges bewiesen. Ohne besonders eindeutige Ver-

gleichsbeispiele nennen zu konnen, steht ihrer stilistischen Zuordnung in die gleiche Zeit nichts im Wege. 
Auch die Statuette Nr. 10 laBt sich in diesen Rahmen einordnen, wenn man die Datierung der stilistisch 
sehr verwandten Statuette aus Ras Shamra (Ugarit) beriicksichtigt, die der Ausgraber in das 14. Jh. v. Chr. 
verweist (119). Die iibliche Datierung der Balu'ah-Stele in das 12. bis 11. Jahrhundert (120)bringtuns 

sogar an das auBerste Ende der "Spaten Bronzezeit", ein Datum, das auch durch den Vergleich unserer 
Statuette Nr.9mit dem Stuck aus Khirbet Hazzur (Hazor), Schicht 11, angedeutet wurde. Fundlage und Stil 
stimmen daher iiberein und verweisen uns auf die zweite Halfte und den Ausgang der "Spaten Bronzezeit". 

Die Fundkomplexe C, D und H sind stratigraphisch eindeutig alter als Schicht 3a-IG13. Aus stili

stischen Griinden ist fiir die Statuetten Nr. 3 bis 5 und 7 ein Datum um die Mitte der "Spaten Bronze
zeit" angebracht. Lediglich die Statuette Nr. 6 und das Fragment Nr. 12 deuten, wie gezeigt wurde, ein 
alteres Datum an, das im Falle der Statuette Nr. 6 aber sicher innerhalb der "Spaten Bronzezeit", wenn 

Abb. 11: Armfragment Nr.12; Rekonstruktionsversuch nach der Statuette aus Mishrife (zum GrbBenver -

<— gleich unten links Statuette Nr.4). 
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auch in deren erster Halfte, zu liegen hat. Wenn es daher aus stratigraphischen Griinden nicht moglich er-

scheint, die Statuetten der Schicht 3b-IG13 zuzuweisen, so liegt ihre Verwendungszeit ganz sicher in 

Schicht 4 des Tempels,deren Dauer die Mitte der'Spaten Bronzezeit'eingenommen haben konnte. Das ein-

zige Stuck der Deponierungen im Tempelbereich, das stilistisch gesehen einwandfrei alterer, namlich 
"mittelbronzezeitlicher" Herkunft sein muB, ist - so wenig das auf den ersten Blick auch scheinen mag -

das Statuettenfragment Nr.12. Statuette Nr. 6 und das Fragment Nr. 12 sind gleichzeitig die beiden ein-

zigen Stiicke, die fUr einen Brauch der Tradierung alteren Kultgerats sprechen (121). 

Wir haben uns bemiiht, in kurzen Uberblicken eine Identifizierung der in Kamid el-Lbz gefundenen 
Statuetten mit aus dem religibsen Leben bekannten Gbttern zu liefern oder zumindest einen Vorschlag da-

fur zu unterbreiten. Es lieB sich dabei zeigen, daB eine systematische Untersuchung der Ikonographie al
ter Statuetten des zweiten Jahrtausends wahrscheinlich weitere Aufschliisse iiber Identifizierungsmbglich-

keiten wiirde vermitteln konnen, besonders wenn sie mit der Untersuchung von Textbelegen einhergeht 

(122). 
Wahrend die Identifzierung von El undAnat trotz der in alien Fallen fehlenden Hbrnerkrone mit Sicher

heit vorgenommen werden kann, ist die Frage, ob es sich bei den in Schrittstellung stehenden Statuetten 
um Baal oder Reschef oder um Vertreter von beiden handelt, weiterhin off en. Natiirlich ist dieses Pro
blem nicht von dem Tempel, in dem die Statuetten gefunden wurden und fiir den sie urspriinglich geschaf-

fen waren, zu trennen. Die Anlage des Tempels ermbglicht die Feststellung, daB er Ort der Verehrung 
fiir mehr als einen Gott gewesen sein muB.Die Statuetten liefern bis jetzt die einzige Handhabe , iiber 

die Namen der Gbtter, die dort verehrt wurden, Vermutungen anzustellen. Der Gedanke ist verlok-

kend, allerdings auch vollkommen spekulativ, die Verehrung der drei Gbtter El,Anat,Baal und/oder Re

schef zu vermuten, zumal diese vor allem nach ugaritischen Quellen auch mythologisch eng miteinander 

verkniipft waren. 

Solchen Annahmen steht natiirlich vorlaufig vor allem die Unklarheit iiber Baal und Reschef entge-

gen. Rein auBerlich will es wenig gliicklich erscheinen, ausgerechnet den Unterwelts- und Seuchengott in 
Gesellschaft mit El und Anat verehrt zu sehen. Dem ist jedoch die Ambivalenz des Gottes Reschef entge-
genzuhalten; er wird auch als Heils-, Wohlstands-, und Fruchtbarkeitsgott verehrt, vielleicht auch als 
Gliicksbringer (123). Riickt damit Reschef wieder in den Kreis der in dem Tempel mbglicherweise ver-
ehrten Gbtter,so sei auch noch einmal auf die deutlicher fiir ihn sprechenden ikonographischen Merkmale 
verwiesen (124). 
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Anmerkungen 

(1) In folgenden Verbffentlichungen wurden bereits einzelne der hier behandelten Statuetten erwahnt 
bzw. abgebildet: 

R.Hachmann, G.Mansfeld u. D.O.Edzard, Rapport preliminaire sur les fouilles au tell de Kamid 
el-Loz de 1966 a 1968, in: Bull. Mus. Beyrouth 22, 1969, 49-91 Taf. 4,3 (= Statuette Nr. 1; KL 68: 
500) und Taf. 4,1 (= Statuette Nr. 2; KL 68:501); R. Hachmann, Grabungen auf dem Tell Kamid el-

Loz (Libanon), in: AfO 23, 1970, 135-140 Abb. 9 (= Statuette Nr. 1 u. 2); R. Hachmann u. M. Metz
ger, Arbeiten auf dem Tell Kamid el-Loz (Libanon) 1970 und 1971, in: AfO 24, 1973, 176-180 Anm. 
16.23.24; R. Hachmann, Kamid el-Lbz und die Amarna-Zeit, Wiss. Gesell. des Saarlandes e. V., 
Saarbrucken 1972, Abb. 5 (Gruppenbild) u. 6 ( = Statuette Nr. 6; KL 69:233); A. Kuschke 

u.M. Metzger, Kumidi und die Ausgrabungen auf Tell Kamid el-Lbz, in: Suppl. Vetus Test. 22, Lei
den 1972, 143-173 bes.161.172f. Taf.4 (= Statuette Nr. 10; KL 70:847); W. Orthmann, Der Alte Ori
ent (Propylaen Kunstgeschichte 14), Berlin 1975, 119 Abb.407a (= Statuette Nr. 10). 

(2) Vgl. oben S. 21 ff. und 37 ff. ; vgl. auch M. Metzger, Der spatbronzezeitliche Tempel von Tell Kamid 

el-Loz, in: Le temple et le culte, in: CRRAI 20 (Nederlands Historisch-Archaeologisch Institut te 
Istambul 37), Leiden 1975, 10-20 bes. 18f. 

(3) Vgl. oben S. 37-41. 

(4) Vgl. d. Behandlung u. Abbildung e. grbBeren Gruppe v. Statuetten: H.Th. Bossert, Altsyrien, Tu
bingen 1951, Abb.570. 574-618; ders., Altanatolien, Berlin 1942, Abb. 581-596; V.Muller, Friihe 
Plastik in Griechenland und Vorderasien, Augsburg 1929, Taf. 36-42; P.Matthiae, Ars Syra , Rom 
1962, Taf. 11-19; J. B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures (ANEP), Princeton 1960, 

Abb. 466.480-484. 494-497; R. Dussaud, L'Art Phenicien du II6 millenaire, Paris 1949, 52-76; 
W. Orthmann, Der Alte Orient, 1975, 111.114.116.119 Abb. 333-335. 396-399.404-405.407 Taf.48 ; 

K.Bittel, Die Hethiter (Universum d.Kunst), Miinchen 1976. 

(5) Vgl. d.Aufstellung b.D.Collon, The Smiting God, in:Levant4, 1972, 111-134 bes. 113ff. 

(6) S.Alp, Eine hethitische Bronzestatuette u.andere Funde aus Zara b.Amasya, in: Anatolia 6,1961/62, 

217-243; R.D.Barnett , Some Syrian Bronzes, in: British Museum Quarterly (BMQ) 9,1934, 45-48; 
R. Dussaud, L'Art syrien du deuxieme millenaire avant notre ere,in:Syria 7 ,1926, 336-346;G.Gar-

bini, The Phoenician "Goddess" in the Louvre, in: Orientalia 29, 1960, 323-328; D. P. Hansen, A 
Bronze in the Semitic Museum of Harvard University, in: BASOR 146, 1957, 13-19;G. M. A. Hanf-
man u. D. P.Hansen, Hittite Bronzes and other Near Eastern Figurines in the Fogg Art Museum of 
Harvard University, in:Tiirk Arkeoloji Dergisi (TAD) 6, 1956, 43 f; A. Parrot, Acquisitions et in-

edits du Musee du Louvre, 2. Bronzes "syriens", in: Syria 29, 1952, 44-53; E.Porada, The Warrior 
with the Plumed Helmet, in: Berytus 7, 1942, 57-63; CI. F.-A. Schaeffer, Gbtter der Nord- und In-
selvblker in Zypern, in: AfO 21, 1966, 59-69; H.Seyrig, Antiquites Syriennes, 54. Statuettes trou-
vees dans les montagnes du Liban, in: Syria 30, 1953, 24-50; ders., Bronzes hittites ou bronzes 
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syriens.in: Syria 34,1957,397; K.Bittel, Einige Kapitel zur hethitischen Archaologie, in: G.Walser 
(Hrg.) , Neuere Hethiterforschung, in: Historia, Einzelschr. 7 , 1964, 119 - 144; J. Bouzek, 
Syrian and Anatolian Bronze Age Figurines in Europe, in: PPS38, 1872, 156-164;J. Vorys Canby, 
Some Hittite Figurines in the Aegean, in: Hesperia 38, 1969, 141-149; D.Collon, in:Levant 4,1972, 

111-134. 

(7) Bei den Ansatzen,die dazu besonders von E.Porada u. D. P. Hansen (s.Anm. 6) gemacht worden sind, 
erweist sich die Ausgangsbasis als zu schmal; vgl.dazu G.Garbini, in: Orientalia 29,1960,323-328. 
Eine seit langerem angekiindigte Arbeit wird stehende Statuetten untersuchen: Helga Seeden, Phoeni
cian Standing Warrior Figurines (Prahistorische Bronze Funde 1,2 ); die gerade erschieneneArbeit 
von Ora Negbi, Canaanite Gods in Metal, Tel Aviv 1976, konnte nicht mehr beriicksichtigt werden. 

(8) V.Miiller, Friihe Plastik, 1929, Taf. 40,398. 

(9) Material Serpentin; H 0,47 m; vgl. dazu: Cl. E-A.Schaeffer, Les Fouilles de Ras Shamra-Ugarit, 
4. La Stele de l'hommage au dieu El (?),in: Syria 18,1937, 128-134 Taf. 17 Abb.l; J.B. Prichard, 
ANEP, 1960, Abb. 493, H. W. Haussig (Hrg.) , Wbrterbuch d. Mythologie 1. Abt. 2. Lief., Stutt
gart 1965, 232.283 Taf. 7,10; H.Klengel, Geschichte u. Kultur Altsyriens, Heidelberg 1967, 79. 

(10) M.Dunand, Fouilles de Byblos 2, Paris 1954, Taf. 161, 7190 (H 16,4 cm); vgl. z.d. Thronu.z.d. 
Stellung d. FiiBe d. agyptisierende Basalt-Statue v. Hazor: Y.Yadin u.a.(Hrg.),Hazor 3/4, Jerusalem 
1961, Taf. 326-327. 

(11) W.Orthmann, Der Alte Orient, 1975, 116 Abb. 399. 

(12) K.Bittel, Bogazkby, Die Kleinfunde der Grabungen 1906-1012 (WVDOG 60), 1937,Neudruck Osna-
briick 1967,4 Taf. 1,1; H. Th.Bossert, Altanatolien, 1942, Abb.348; V. Miiller, Friihe Plastik, 1929, 
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ten sich schon fruber bei den Arbeiten in den Arealen IG13, IG14 und IG15 eingestellt, doch waren 

sie fur sichere Folgerungen nicht eindeutig genug. Die Befunde im Areal IH14 zeigten, daB das 
"spatbronzezeitliche" Tempelareal nach seiner Zerstbrung eine Zeitlang unbesiedelt geblieben sein 
muB. Als die "altereisenzeitliche" Bevblkerung plante, in diesem Gebiet ihre Hauser zu bauen, 
wurde das Gelande planiert. Dabei gingen wesentliche Teile der obersten, "spatbronzezeitlichen" 
Bauschichten verloren. - Die Arbeiten in den Jahren nach 1970 fiihrten im Tempelbereich zum 
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Nachweis einer stratigraphisch in sich noch starker gegliederten Schicht 4-IG13. Diese Schicht ist 
nach der konventionellen Terminologie "spatbronzezeitlich". Die darunterliegende Tempelschicht 

5-IG13 kann aber im gleichen Sinne nur als "mittelbronzezeitlich" bezeichnet werden. Solche Be-

obachtungen zeigen, welchen schwierigen Bedingungen der Vergleich einer stilistisch gewonnenen 
Datierung mit den Realitaten eines stratigraphischen Befundes unterworfen ist. Auf alle Falle ist 

der Versuch eines solchenVergleichs ein hochinteressantes methodologisches Exempel. 

(122) Vgl.J.Vorys Canby, in:Hesperia 38,1969,149; der Verf.behalt sich eine derartige Untersuchung vor. 

(123) S.Iwry, New Evidence for Belomancy in Ancient Palestine and Phoenicia, in: JAOS 18, 1961, 31f. ; 

D.Conrad, Der Gott Reschef, in: ZAW 83, 1971, 157-183. 

(124) Das Manuskript wurde im August 1974 abgeschlossen; eine Uberarbeitung im Mai 1977 hat nur we
nige Veranderungen im Text erbracht; auf die Einarbeitung der Monographic von Ora Negbi wurde 
bewuBt verzichtet (vgl. auch Anm. 7). 
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Bemerkenswerte Kleinfunde aus dem "spatbronzezeitlichen" Tempel 

von Rolf Hachmann und Renate Miron 

Unter den zahlreichen Kleinfunden, die im Verlaufe der 6. bis 8. Kampagne 1968 bis 1970 im 
"spatbronzezeitlichen" Tempel gefunden wurden, ist eine ganze Anzahl aus typologischen Griinden be-
merkenswert (1). Ein Vergleich mit Fundstiicken aus anderen, insbesondere palastinensischen Fund-
stellen lage nahe und ergabe mancherlei interessante Aufschliisse. Wichtiger erscheinen allerdings vor-
erst die Beobachtungen iiber den Kontext zwischen diesen Funden und den Baubefunden. Hierbei ergeben 
sich mancherlei wechselseitige Erhellungen iiber Funktionszusammenhange, von denen einige so bemer-
kenswert sind, daB es sich lohnt, sie etwas naher zu betrachten. 

Im Raum A des "spatbronzezeitlichen" Tempels befand sich in der Schicht 3b-IG13 eine E-fbrmige 
Lehmziegelsetzung (vgl. S. 23 u. 26) (Abb.3);in deren sudlicher Nische lag das Messer Taf.27,1 (Nr. 18), 
siidlich davon - schon auBerhalb der Lehmziegelsetzung - fand sich das Messer Taf. 27,5 (Nr.22). In der 
Asche, die diese Installation ausfullte und iiberdeckte, fanden sich Scherben, die sich zur Terrine Taf. 
24,5 (Nr. 9) zusammensetzen lieBen. Im selben Material lagen die Scherben der Schalen Taf. 24,2 (Nr.6) 
und Taf. 24,3 (Nr. 7). Offensichtlich waren diese GefaBe im Zusammenhang mit kultischen Handlungen 
benutzt und zerschlagen worden. Die Scherben wurden in die offenbar bereits erkaltete Asche geworfen, 
denn sie zeigen keine Spuren von Feuereinwirkung. 

Der dem Raum A siidlich benachbarte Raum B (Abb. 3) ergab nur wenige bemerkenswerte Funde. 

Darunter fallen die wenigen Frittegegenstande Taf. 28,3. 5. 15. 24. 26 u. 28 (Nr. 26,28,38,47,49 u.51) 
auf, da sie alle unter den zahlreichen Frittesachen aus dem siidlich anschlieBenden Raum C Parallelen 
haben. 

Raum C war insgesamt sehr reich an interessanten Funden, die - nach den Nivellements zu urtei-
len - vornehmlich aus der Schicht 3a-IG13 stammen. Hier fanden sich mehrere Scherben der Fritteschale 
Taf. 29,2 (Nr.54) (2). Etliche dieser Scherben lagen in Hohe des FuBbodens der Schicht 3a-IG13, weitere 
mbgen, da sie am Tage zuvor gefunden wurden, ein wenig hbher gelegen haben. Es kann aber auch sein, 
daB sie ebenfallsauf FuBbodenhbhe lagen, denn die Grabung schritt von Westen nach Osten voran, und die 

zuerst gefundenen Scherben lagen etwa 30 cm siidwestlich der spater entdeckten. Das Fragment einer 
zweiten Fritteschale Taf. 29,1 (Nr. 53) lag 0,48 m tiefer und damit in der Fiillerde unter dem FuBboden 
der Schicht 3a-IG13 (3). 

Aus demselben Raum C des Tempels stammen zahlreiche hellblaue Fritteplattchen verschiedener 
Form. Nach ihren Nivellements lassen sie sich in drei verschiedene Komplexe gliedern. 

Den ersten Komplex bilden ausschlieBlich diinne, einseitig geriefte Plattchen, die entweder Roset-

tenform besitzen wie Taf. 29,12 (Nr.64), von trapezfbrmiger Gestalt sind wie Taf. 28,17 (Nr. 40) oder 
der Form eines spitzwinkligen Dreiecks nahekommen wie Taf. 28,19 (Nr. 42). Dieser Komplex wurde 

direkt auf und unmittelbar iiber der jiingsten Begehungsflache in Raum C gefunden, die sich im Siidprofil 
des Areals IG13 als diinne,annahernd horizontale Linie zwischen den Mauern 38 und 40 in durchschnittlich 

9,90 m Tiefe abzeichnet. Die abgebildeten Exemplare stehen jeweils fiir eine grbBere Anzahl gleichartiger 

Stiicke. 
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Den zweiten Komplex bilden Gegenstande, die in einem diinnen Band schwarzer Brandasche zutage 

kamen, das zwischen den Mauern 31 und 38 ziemlich steil nach Westen abfallt (4). Zu diesem Komplex 

gehbrt'neben dem trapezfbrmigen Plattchen Taf. 28,12 (Nr. 35), neben dem urspriinglich rechteckigen 

Plattchen Taf. 28,13 (Nr. 36) und den dreieckigen Plattchen Taf. 28,18 u. 20-22 (Nr. 41 u. 43-45) die 

granatapfelfbrmige Perle Taf. 29,4 (Nr. 56). Die gleichartige Perle Taf. 29,5 (Nr. 57) fand sich in der 

lehmigen Auffiillerde iiber der Brandascheschicht, das Exemplar Taf. 29,3 (Nr. 55) unmittelbar ostwarts 

Mauer 31, bereits in Hof E. 

Der dritte Komplex von Frittegegenstanden aus Raum C stammt aus der stark lehmhaltigen Erde 

unter der Brandasche. Die darin vertretenen Formen unterscheiden sich - mit Ausnahme der Rosette 

Taf. 29,10 (Nr. 62) - sichtlich von den vorigen. Die rechteckigen Platten Taf. 28,8 u. 11 (Nr. 31 u. 34) 

und die trapezfbrmigen Platten Taf. 28,9-10 (Nr. 32-33) sind grbber geriefelt, groBer und starker als 

vergleichbare Stiicke aus den Komplexen 1 und 2. Der Typ der traubenfbrmigen Platte Taf. 28,4 (Nr. 27) 

kommt in den oberen Komplexen nicht vor, hat aber Parallelen aus Raum A (Taf. 28,1; Nr. 24)undRaum 
B (Taf. 28,3 u. 5; Nr. 26 u. 28), welche nach ihrem Nivellement in Schicht 3a-IG13 gehoren (5). Bislang 

singular sind die spitzovalen Platten Taf. 28,6 u. 7 (Nr. 29 u. 30). Zu dem Frittekegel Taf. 28,25 (Nr. 
48) gibt es ein vergieichbares Stuck aus Raum B, welches ebenfalls aus Schicht 3a-IG13 stammt (Taf.28, 

24; Nr. 47). Die melonenfbrmige Perle Taf. 28,27 (Nr.50) hat eine Parallele in der Perle Taf. 28,26 

(Nr. 49), auch aus dem Bereich des Raumes B, allerdings aus Schicht 4-IG13. 

In denselben Schichtzusammenhang wie der dritte Komplex von Frittesachen und in denselben Raum 

C gehbrt das Fritte rolls iegel Taf. 29,15 (Nr. 67). Auch das Rollsiegel Taf. 29,14 (Nr. 66) stammt von 
dort, lag aber hbher, namlich in der Auffiillung zwischen der Brandascheschicht und der Begehungsfla

che der Schicht 3a-IG13. Ein weiteres Rollsiegel fand sich westlich Raum C schon auBerhalb des Tem

pels in einer an Mauer 38 heranziehenden Wehschicht (Taf. 29,16; Nr. 68). 

Unsicher ist, ob etwa auch das lotosbliitenfbrmige Goldblech Taf. 27,2 (Nr. 19) aus dem Raum C 
stammt. 

Besonders fundreich war der ostlich der Raume A-C liegende Hof E. Angelehnt an die Mauer 31 
liegt im Westteil des Hofs ein Lehmziegelbecken (Abb. 3) mit einer EinfluBoffnung in der Mitte, unter der 

die Terrine Taf. 23,4 (Nr. 4) stand. In der Wanne lagen das Rollsiegel Taf. 29,13 (Nr. 65), Scherben 

der "Pilgerflasche" Taf. 30,8 (Nr.76), der Raucherstander Taf. 23,3 (Nr. 3), die Schale Taf. 30,2 (Nr. 
70) und die Tonlampe Taf. 23,1 (Nr. 1). In derselben Wanne lagen auch noch andere, hier nicht abgebil-
dete Gegenstande: eine kleine, dunkelbraune Perle aus tonahnlichem, glasierten Material, wahrschein
lich Fayence (KL 68:135a) und elf kugel- bis halbkugelfbrmige Frittegegenstande (KL 68:135b-k). Diese 

bommelartigen Gegenstande besitzen auf ihrer Unterseite meist konische Vertiefungen, die zur Aufnahme 
von Metallstiften dienten.Bei zwei Exemplaren ist ein Stuck Metallstift erhalten, mit dem diese Bommeln 
an ihrem Tragerobjekt befestigt waren. In der Wanne lagen ferner das Fragment einer Bronzepfeilspitze 

(KL 68:122), eine zweite Schale (KL 68:151) und zahlreiche, nicht zusammengehbrige Scherben. Das 
Lehmziegelbecken ist Bestandteil der Schicht 3b-IG13, zu der offenbar auch alle diese Fundstiicke ge
horen. 

Aus der Schicht 3b-IG13 des Hofes E stammen auch noch andere bemerkenswerte Fundstiicke:Uber 
eine grbBere Flache lagen die Scherben eines mykenischen Rhytons in Gestalt eines vierfiiBigen Tieres 
verteilt (Taf. 24,4; Nr. 8). Der kammartige Aufsatz iiber den Augen des Tieres konnte die beiden-

zusammengewachsenen - Ohren des Tieres andeuten. So gesehen, erinnert diese Tierdarstellung am 
ehesten an ein Schwein. Man konnte allerdings in dem K a m m auch die Andeutung der vorderen Offnung 

eines Schildkrbtenpanzers erkennen und versucht sein, in dem Rhyton eine Schildkrbte zu sehen. Dagegen 
sprache der fast runde Querschnitt des Kbrpers und die Gestalt des Kopfes. Offensichtlich hat sich der 

Topfer nicht um eine sehr naturnahe Darstellung bemiiht und das sicher insbesondere deswegen, weil dem 
Benutzer bzw. dem Betrachter des GefaBes die Tierart auf Grund von dessen kultischer Funktion genugend 

bekannt war. Ein zoologischer Vergleich kann darum keinen letzten AufschluB iiber die Tierart liefern. 

Vielleicht ergibt sich ein solcher gelegentlich einer Analyse der Kultpraktiken des Tempels, die aller
dings erst moglich sein wird, wenn dieser vollstandig ausgegraben ist. 

Im gleichen Bereich des Hofes E, in dem die Scherben des mykenischen Rhytons lagen, fanden sich 
die Fragmente eines zweiten Rhytons, Taf. 25,1 (Nr. 10). In diesem Falle ist die zoologische Bestim-
mung eindeutig. Es handelt sich um einen Fisch. Das GefaB ist einheimische Arbeit. Es mag an Crtund 

bteue hergestellt sein. Ein- und AusguBbffnungen liegen entsprechend denen des mykenischen Rhytons. 
Es istdurchaus wahrscheinlich, daB es sich hier um die Imitation eines mykenischen FischgefaBes han
delt, wie es etwa aus Ras Shamra bekannt ist (6). 

nraktif^r RhYHta 'T**? ^ Zusammenhang mit dem Kult gestanden haben, der am Brandofperplatz 6 
praktiziert wurde, denn die Scherben lagen verstreut siidlich bzw. siidbstlich von diesem Plate. 
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Sudwestlich des Brandopferplatzes 6 fanden sich mehrere Scherben des Alabasternapfes Taf. 23,2 
(Nr. 2). Auch dieser Napf konnte darum auf diesen Kultplatz bezogen gewesen sein. Dicht ostlich des 
Brandopferplatzes lagen die Scherben der Pilgerflasche Taf. 25,3 (Nr. 12). Eine zweite Pilgerflasche 

Taf. 25,2^ (Nr. 11) lag am Stidrand des Hofes E dicht neben Mauer 40 auf dem Lehmziegelpflaster. 

Etwa 0,50 m siidlich der Wanne 4 der Schicht 3b-IG13 lag das Rhyton Taf. 24,1 (Nr. 5). Es handelt 
sich sichtlich um die einheimische Imitation eines mykenischen Gerates. 

Bemerkenswert sind die Fundumstande der Scherben des mykenischen Skyphos Taf. 26,3 (Nr. 15). 
Der grbBte Teil des GefaBes, namlich die Scherben KL 70:690 a-c, wurde in der Sudostecke des Hofes 

unmittelbar unter dem Lehmziegelpflaster gefunden. Es ist nicht ausgeschlossen, daB sie erst gelegent-

lich des Verlegens des Pflasters zufallig oder absichtlich an ihren Plate gelangten. Die Scherbe KL 70: 
690d wurde indes ganz dicht bei einer der anderen Scherben, doch unmittelbar auf dem Pflaster gefunden. 
Gerade diese Tatsache spricht dafiir, daB dieses GefaB erst im Zusammenhang mit der Anlage des Pfla
sters deponiert wurde und nicht etwa in die Schicht 4-IG13 gehbrt. Es laBt sich allerdings nicht ganzlich 

ausschlieBen, daB KL 70:690d auch erst gelegentlich einer Reparatur des Pflasters nach oben geriet. 

Mit einer Verschleppung von Scherben zerbrochener Keramik, mit der man im Falle des Skyphos 

Taf. 26,3 rechnenkann, muB man in Kamid el-L6z mbglicherweise haufiger rechnen. Nur ganz selten 
laBt sich - wie in diesem Fall - die Herkunft solcher Scherben feststellen. Wobei in diesem Falle der 
kennzeichnende Dekor den entscheidenden Fingerzeig lieferte. 

Die Kleinfunde im Hof E lassen deutlich Gattungsunterschiede gegeniiber den Funden aus den west-

lich angrenzenden Raumen A-C erkennen. Sie deuten ganz sicher Funktionsunterschiede der Raume an. 
Es ist jedoch auch bemerkenswert, daB grundsatzliche Unterschiede zwischen den Funden im Lehmziegel
becken und im iibrigen Bereich des Hofes E bestehen. 

Gegeniiber der Schicht 3b-IG13 war die jungere Schicht 3a-IG13 im Bereich des Hofs E vergleichs-

weise arm an keramischen Funden. Das mag verschiedene Grunde haben, die mbglicherweise erst bei 
der Gesamtauswertung der Keramik des Tempels erkennbar werden. Bemerkenswert ist das Silberidol 

(Taf. 29,7; Nr. 59), das zwischen den oberen erhaltenen Steinen der Mauer 40 gefunden wurde. Es steht 
in einer Tradition, zu der auch die zahlreichen Silber- und Bronzeidole gehoren, die zu Beginn des Baues 
des Tempels 3b-IG13 im Bereich zwischen den Mauern 5, 6 und 44 vergraben wurden(Taf. 15 u.l6).Diese 
Idole miissen, wie R.Slotta weiter oben (S.37 f.) dargelegt hat, aus der Schicht 4a-IG13 stammen. 

Die Funde aus den Raumen D und F siidlich der Raumserie A - C und des Hofs E sind, wie nicht an-
ders zu erwarten, von denen des iibrigen, bisher ausgegrabenen Tempelteils, unterschieden. Im Raum D 
fiel ein mykenisches GefaB auf, ein Skyphos mit Darstellung einer Purpurschnecke, Taf. 26,1 (Nr. 13). 
Im gleichen Raum fand sich der aus Knochen geschnitzte Kopf einer Ente Taf. 29,6 (Nr. 58),dergewiB zu 
einer langlich gerundeten Dose aus Knochen oder Elfenbein gehbrt, wie sie von verschiedenen syrischen 
und palastinensischen Fundstellen bekannt ist (7). Raum D lieferte schlieBlich auch noch ein mykenisches 

Idol (Taf. 27,6; Nr. 23). 

Alle diese Funde stammen aus dem Niveau einer jiingsten Begehungsflache im Raum D, die erst im 
Areal IH14 klar erkannt und auf grbBerer Flache freigelegt werden konnte. Die zugehbrige Schicht erhielt 
im Areal IH14, da die Schichtbezeichnung 3a bereits vergeben war, die Schichtbezeichnung 3ao-IH14. 
Dieser Schicht sind auch die eben genannten Funde aus Areal IH13 zuzurechnen. Das Verhaltnis der 

Schicht 3ao-IH14 zur Schicht 3a-IG13 ist noch nicht geklart. Es gibt indes Anzeichen, die -dafur sprechen, 

daB die Schicht 3a-IG13 alter ist als Schicht 3ao-IH14. 

Aus dem Raum D stammt noch das Fragment eines zweiten Skyphos mit Purpurschneckenbemalung 

(Taf. 26,2; Nr. 14). Es lag im Versturzmaterial der Schicht 3ao-IH14. Weitere Bruchstucke fanden sich 
nicht, obwohl bei der Seltenheit des kennzeichnenden Dekors zugehbrige Scherben nicht zu iibersehen ge
wesen waren. Dies kann eigentlich nur bedeuten, daB das GefaB bereits als Fragment an seine Fundstelle 

kam, und es stellt sich die Frage, ob es iiberhaupt in die Schicht gehbrt, in der es gefunden wurde (8). 

Aus dem Versturzmaterial derselben Schicht des Raumes D stammt ferner der mykenische Am-

phoriskos Taf. 26,4 (Nr. 16). Das GefaB war in zahlreiche Scherben zerbrochen, die aus einer Klein-

fundekollektion zweiter Ordnung (KL 69:10) ausgesondert werden konnten. GrbBere Teile des GefaBun-
terteils blieben verschollen. Es kann sein, daB sie noch im bstlichen Teil des Raumes D im Areal IH14N 
auftauchen.wo bislang noch nicht gegraben worden ist (9). Aus der Schicht 3ao-IH14 stammen schlieBlich 
auch noch'scherben der bauchigen Vase Taf. 30,9 (Nr. 77), die ebenfalls aus einer Kleinfundekollektion 
zweiter Ordnung ausgesondert wurden (KL 69:8). Das erklart auch.warum das GefaB unvollstandig blieb. 

In der Schicht 3ao-IH14 waren die "Raume" D und F nicht durch eine Mauer getrennt. Sie bildeten 
eine Raumeinheit. Die Mauer 87a wurde mit dem Ende der Schicht 3a-IH14 zerstbrt und danach nicht 

wieder aufgebaut. Getrennte Raume existieren also nur fiir die Schicht 3a-IH14 und eventuell fiir altere 

Schichten. 
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Auch der Raucherstander Taf. 30,3 (Nr. 71) stammt aus dem Raum D. Er ist aber stratigraphisch 

alter als die anderen Funde des Raums und gehbrt in die Schicht 3a-lH14, in der die Raume D und F noch 

getrennt waren. 

Alle Funde aus dem Raum F gehoren in denselben alteren Schichtenzusammenhang 3a-IH14 (10).Be

sonders bemerkenswert ist das haufige Vorkommen von Schalen, von denen allerdings keine vollstandig in 

situ angetroffen wurde. Sie wurden ausnahmslos stark zerbrochen aus Kleinfundekollektionen zweiterOrd-

nung separiert.Die Schale Taf. 30, 5 (Nr.73) ist nur zu weniger als der Halfte erhalten, man konnte darum 

daran zweifeln, daB sie aus primarer Lage dieser Schicht stammt. Die Schalen Taf. 30,1.4u. 6 (Nr.. 69. 
72 u. 74) sind jedoch - obwohl in zahlreiche Scherben zerbrochen und verstreut - soweit vollstandig, dafl 
sie nur aus dieser Schicht stammen konnen. Das wiederum spricht dafur, daB auch die Schale Taf. 30,5 

primar aus derselben Schicht stammt. 

Die zahlreichen Kleinfunde, die zur rituellen Deponierung des Raumes I gehoren (vgl. obenS.37 ff.), 

stammen zwar grbBtenteils aus der Schicht 4a-IG13, wurden aber in der Schicht 3b-IG13 vergraben. 

Jiinger und in die Schicht 3a-IG13 gehbrig sind nur die Statuetten Taf. 18,1; 20,1; 21, 5. In Schicht 3a-IG13 
fand sich in diesem Raum auBerdem das silberne Frauenidol Taf. 29,8 (Nr. 60). Aus derselben Schicht 

stammt auBerdem die Tonlampe Taf. 30,7 (Nr. 75). 

Die Mauer 38 muB vorlaufig als Westmauer des "spatbronzezeitlichen" Tempels angesehen werden. 

Sie knickt in Areal IH13 -bei 0:9,05 m,N:ll,60m- offenbar im rechten Winkel nach dem Osten um. Das 

Gelande westlich und siidlich davon lag schon auBerhalb des Tempelgebaudes (11). Einige Funde aus die

sem Bereich fallen darum auf: Der mykenische Kantharos Taf. 26,5 (Nr. 17) lag hart siidlich der Siid-

westecke des Tempels in einer Tiefe, die der Schicht 3ao-IH14 des Raumes D entspricht. Das sagt iiber 
die stratigraphische Position und auch iiber die Zeitstellung nichts, denn auBerhalb des Tempels sind die 

stratigraphischen Verhaltnisse offenbar anders. Das GefaB ist alt zerbrochen und etwas mehr als zur 

Halfte erhalten. Es konnte aus dem Raum D verschleppt sein. Etwas weiter siidlich fand sich das ge-
schnitzte Knochenstuck Taf. 27,4 (Nr. 21). Weiter siidwestlich lag das Bronzestiick Taf. 27,3 (Nr. 20). 

Es ist nicht vollstandig ausgeschloBen.daB es sich um den FuB einer Statuette handelt, allerdings erlaubt 

die geringe Grbfle des Fragments keine weiterfiihrenden Erkenntnisse (vgl. oben S. 65 u.73). 

Die hier behandelten Fundstiicke stellen eine begrenzte Auswahl aus den Funden vom Tempelgelande 

dar, die naturgemaB darum nur in begrenztem Umfange Aufschliisse iiber funktionelle Zusammenhange 
liefern konnen. Das wird erst nach einer abschlieBenden Sichtung und Auswertung der iibrigen Kleinfunde 
moglich sein. Die Hauptergebnisse dieser Ubersicht sind folgende: Die Kleinfunde geben deutlichFunkti-

onsunterschiede der verschiedenen Raume an. In den Raumen A-C und im Hof E des Tempels wurden bis
lang die Schichten 3b- und 3a-IG13 nachgewiesen. Fiir die Raume D und F ist die Schicht 3a-IH14 mbg
licherweise jiinger als die Schicht 3a-IG13 in den nordlich angrenzenden Tempelteilen. Mit dem Ende der 
Schicht 3a-IH14 wurde die Mauer 87a zwischen den Raumen D und F nicht wieder errichtet. Fiir die 

Schicht3ao-IH14 gibt es also siidlich des Raumes C und des Hofes E nur einen Raum, den man vorlaufig 
als Raum D/F bezeichnen kann. 
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Katalog der Funde 

1. Ollampe aus Ton (IG13 - O: 7,30; N: 7,30; T: 10,79). 

Vollstandig erhalten. Ton stark hackselgemagert; Farbe ziegelrot; Oberflache rauh. H 5,6 cm; Dm 
15,5 cm; - KL 68:67 - Taf. 23,1. 

2. Napf aus Alabaster (IG14 - O: 1,02; N: 8,19; T: 10,86). 

Etwa zur Halfte erhalten; Teile des Randes, der Wandung sowie eine Henkelknubbe fehlen; restau-
riert. Das GefaB hat eine gerundete Randlippe und einen runden Boden. AuBen unterhalb des Randes 
eine Verzierung aus drei umlaufenden Rillen; darunter zwei gegenstandige Henkelknubben mit hori-
zontaler Durchbohrung; auf diesen eine vertikale Ritzverzierung. H 8,6 cm; Dm der Miindung 14,5 
cm; - KL 69:199 - Taf. 23,2. 

3. Raucherstahder aus Ton (IG13 - O: 7,42 u. 7,48; N: 7,81 u. 7,40; T: 10,84 u. 10,82). 

Fast vollstandig erhalten; geringe Teile des unteren Randes fehlen; restauriert. An zwei verschie

denen Stellen gefunden. Ton hacksel- und kalkgrusgemagert; Brand hart; Farbe hellocker; Ober
flache tongrundig, teilweise handverstrichen; unterhalb der trichterfbrmigen Miindung eine ziegel-
rote Bemalung aus iiberwiegend vertikalen Streifen. H 33,0 cm; Dm am oberen Rand 14,1 cm; D m 
am unteren Rand 11,0 cm; kleinster D m 8, 0 cm; - KL 68:16 - Taf. 23,3. 

4. Terrine aus Ton (IG13 - O: 7,70; N: 8,20; T: 11,19). 

Vollstandig erhalten. Das GefaB hat einen verdickten, ausladenden Rand und auf der Schulter einen 
umlaufenden Wulst; die Henkel sind vertikal angesetzt; sie haben einen ovalen Querschnitt; am Boden 

ein kleiner Standring. Ton grob sand- und hackselgemagert; Brand ma'Big; Farbe hellbraun; Ober
flache sehr rauh. H 28,2 cm; Dm der Miindung 21,4 cm; grbBter D m 31,6 cm; D m am Boden 11,3 
cm; - K L 68:287 - Taf. 23,4. 

5. Rhyton aus Ton (IG14 - O: 0,70; N: 3,85; T: 10,87). 

Fast vollstandig erhalten; wenige Fragmente des Randes und der Henkel fehlen. Das Rhyton hat ei
nen ausladenden Rand, lauft nach unten spitz zu und hat im Boden ein Loch. Ton hackselgemagert; 

Brand mittelhart; Farbe hellbraun-orange; Oberflache tongrundig glatt, teilweise handverstrichen. H 
25,0 cm;Dm der Miindung 10,8 cm; D m am Boden 2,1 cm; Dm der Bodenbffnung 0,8 cm; - KL 70:169 

- Taf. 24,1. 

6. Schale aus Ton (IG13 - ohne MeBdaten). 
Fast vollstandig erhalten; ein Teil des Randes fehlt. Die Schale hat eine leicht verdickte Randlippe 
und einen flachen Boden. Ton hackselgemagert; Brand hart; Farbe mittelbraun bis rbtlich; Ober
flache tongrundig rauh. H 5,0 cm; Dm der Miindung 24,4 cm; Dm am Boden 9,3 cm; - KL 68:269 -

Taf. 24,2. 

7. Schale aus Ton (IG13 - ohne MeBdaten). 
Fast vollstandig erhalten; ein Teil der Wandung fehlt. Die Schale hat einen gerundeten Rand und ei

nen flachen Boden. Ton hackselgemagert; Brand hart; Tonkern grau,Schale hellbraun-orange ;Ober-
flache tongrundig. H 5,9 cm; D m der Miindung 23,8 cm; Dm am Boden 8,2 cm; - KL 68:282 - Taf. 

24,3. 
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8. Mykenisches Rhyton (IG14 - O: 4,87; 6,87; 5,84; N: 9,62; 8,82; 6,02; T: 10,81; 10,66; 10,70). 

Fast vollstandig erhalten; geringe Teile des Henkels und der Wandung fehlen; restauriert. Das Rhy

ton wurde an drei verschiedenen Stellen wahrend zweier Grabungskampagnen gefunden. Das GefaB 

hat die Gestalt eines Schweines (?). Auf dem Riicken befindet sich die rbhrenfbrmige Einfullbffnung 
mit einem bandfbrmigen Henkel; als AusguBbffnung dient ein Loch in der Schnauze des Tieres. Das 

GefaB wurde folgendermaBen hergestellt: Auf der Tbpferscheibe wurde eine pfannkuchenartige Ton-

scheibe gedreht (Drehrillen innen waren deutlich sichtbar); diese Scheibe wurde dann aufgebogen, 
von den Seiten her an den HalbkreisauBenkanten zusammengedriickt und verstrichen; diese Naht be

findet sich auf der Bauchunterseite. Henkel, EinguB und Beinchen wurden nachtraglich angesetzt. 

Rotbraune bis schwarzbraune Bemalung. H mit EinguB 11,3 cm; L 21,0 cm; D m am Bauch 8,5 cm; 

Dm der Einfiillbffnung 0,6 cm; - KL 69:341 - Taf. 24,4. 

9. Terrine aus Ton (IG13 - ohne MeBdaten). 
Etwa zu 1/3 erhalten. Der Rand ist trichterfbrmig, der Henkel senkrecht angesetzt und verstrichen. 
Ton grob kalkgemagert; Brand hart; Farbe hellbraun-orange; Oberflache geglattet; auf der Schulter 
der Terrine eine dunkelviolette Bemalung. Erh.H 25,5 cm; rekonstruierte H 32,8 cm; D m der Miin

dung 20,4 cm; grbBter Dm 39,6 cm; - KL 68:161 - Taf. 24,5. 

10. Rhyton aus Ton (IG14 - O: 2,45 u. 2,73; N: 8,92 u. 8,02; T: 10,84 u. 10,83). 
Etwa zu 2/3 erhalten; Teile des Eingusses und der Wandung fehlen; restauriert. Kopf und Kbrper 
des Rhytons wurden an zwei verschiedenen Stellen wahrend zweier Grabungskampagnen gefunden. 

Das Rhyton hat die Gestalt eines Fisches. Die EinguBbffnung befindet sich auf dem Riicken des Tie
res und ist von einem trichterfbrmigen Rand umgeben; die AusguBbffnung ist am Maul. Augenund 

Kiemen sind durch Ritzlinien dargestellt. Ton sand- und hackselgemagert; Brand hart; Farbe hell
braun-orange. Die Herstellungsweise ist die gleiche wie bei dem Rhyton in Gestalt eines Schweines 

(vgl. obenNr.8). H mit EinguBtrichter 13,8 cm; L 33,7 cm; D m beider Offnungen 0,6 cm; - KL 69: 
287 - Taf. 25,1. 

11. Pilgerflasche aus Ton (IG14 - O: 4,00; N: 4,10; T: 10,83). 
Vollstandig erhalten. Ton sand- und kalkgrusgemagert; Brand hart; Farbe beige; auf beiden Seiten 
rotbraune Spiralbemalung. H 17,8 cm; Dm der Miindung 2,7 cm; grbBter Dm 13,2 cm; grbBte B 5,8 
cm; - KL 70:153 - Taf. 25,2. 

12. Pilgerflasche aus Ton (IG14 - O: 4,59; N: 10,31; T: 10,77). 

Etwa zu 2/3 erhalten;der untere Teil fehlt. Ton sandgemagert; Brand hart; Tonkern hellrot-braun; 

Oberflache mit diinnem, gelblichem Uberzug; die Drehrillen zeichnen sich auBen als eine konzentri-
sche Verzierung ab. Erh. H 15,2 cm; rekonstruierte H 17,0 cm; Dm der Miindung 3,4 cm; grbBter 
Dm 13,6 cm; grbBte B 6,4 cm; - KL 70:168 - Taf. 25,3. 

13. Mykenischer Skyphos (IH13 - O: 6,54; N: 18,42; T: 9,80). 

Etwa zu 2/3 erhalten; eine Seite und die Henkel fehlen; restauriert. Die Bemalung des FuBes ist auf 
einer Seite rot, auf der anderen schwarz; der Streifen am Rand ist schwarz, die iibrige Bemalung 
braun; dargestellt ist ein Muschelmuster (whorl-shell). H 15,4 cm; D m der Miindung 14,6 cm; Dm 
am FuB 7,4 cm; - KL 69:240 - Taf. 26,1. 

14. Mykenischer Skyphos (IH13 - O: 7,22; N: 17,92; T: 9,48). 

Nur ein grbBeres Randstiick mit einem Henkel ist erhalten. Der Rand des Kelches ist leicht ausla-
dend; auf der Oberflache sind deutlich Glattspuren sichtbar; die Bemalung ist rotbraun; dargestellt 
ist ein Muschelmuster (whorl-shell). Erh. H 6,0 cm; D m der Miindung 16,7 cm; - KL 69:13 - Taf. 
26,2. 

15. Mykenischer Skyphos. gefuncien in vier Fragmenten (IG14 - a) O: 6,40; N: 7,32: T: 10,91;b) 0:4,04 

N: 14,87; T: 10,85; c) 0:2,37;N: 14,04; T: 10,95- jeweils direkt unter dem ' Lehmziegelpflaster 

der Schicht 3b; d) O:4,10;N 14,78; T: 10,84 - auf dem Lehmziegelpflaster der Schicht 3b). 
Fast vollstandig erhalten; die Henkel und ein kleiner Teil der Wandung fehlenjrestauriert. Die Form 
ist etwas gedrungen, der Rand verdickt, der FuB verhaltnismaBig kurz und dick. Die Bemalung ist 

beige, orange und braun. Dargestellt ist ein Oktopus: Auf den Armensind beige Striche, am Kbrper 

Punkte und Leitermuster; die Augenringe sind durch tongrundige Aussparungen dargestellt. H 19,0 
cm; Dm derMundung 16,0 cm; Dm am FuB 8,8 cm; - KL 70:690 - Taf. 26,3. 

16. Mykenische Amphora (IH13 - O: 7,87; N: 17,24; T: 9,49). 

Nur der obere Teil ist erhalten. Die Amphora hat einen kurzen Hals, eine verdickte Randlippe und 

zwe, quer auf der GefaBschulter aufsitzende Henkel. Die Bemalung ist schwarzbraun. Erh. H8,5 
cm rekonstruierte H 15,3 cm; Dm der MUndung 8,9 cm; grbBter Dm 13,1 cm; - KL 69:45 - Taf. 
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17. Mykenischer Kantharos (IH13 - O: 9,45; N: 11,42; T: 9,74). 

Etwa zu 2/3 erhalten; ein Henkel und ein Teil der Wandung fehlen; restauriert. Das GefaB hat einen 

leicht verdickten Rand, quer angebrachte, relativ groBe Henkel und einen kleinenStandring. Die Be
malung ist orange. H 8,4 cm; D m der Miindung 14,8 cm; Dm am Boden 5,5 cm- - KL 70-294 - Taf 
26,5. 

18. Messer aus Bronze (IG13 - O: 3,23; N: 6,70; T: 11,15). 

Vollstandig erhalten. In einem Stuck gegossen. Die Klinge ist harpefbrmig mit dreieckigem Quer
schnitt; Querschnitt des Griffes oval. Der Handschutz ist in Form eines Kopfes mit agyptisierender 

Haartracht gebildet; nur die Gesichtshalfte des Kopfes ist reliefartig ausgebildet. Am Ende des Grif
fes befindet sich zwischen schwach ausgepragten Vorderlaufen ein plastischer Tierkopf (Lowe?). L 
28,0 cm; H an der Stelle des Kopfes 5,1 cm; - KL 68:186 - Taf. 27,1. 

19. Anhanger aus Goldblech (IG13 - ohne MeBdaten). 

Nur zur Halfte erhalten. Der Anhanger besteht aus einem Bein- oder Elfenbeinkern, um den zwei 

Goldbleche gelegt wurden. Die Nahte sitzen an den Seiten. Die Riickseite ist nicht erhalten,die Vor
derseite zeigt eine Lotusbliitenkelch-Verzierung. Das Blech ist leicht verdriickt. L 3,9 cm; grbBte 
B 2,2 cm; grbBte St 0,6 cm; - KL 66:102 - Taf. 27,2. 

20. Bronzestiick in FuBform (IH13 - O: 7,52; N: 7,48; T: 9,99). 

Massiver BronzeguB. Wahrscheinlich istderFuB ein Teil der Bronzestatuette. Vgl. auch den Aufsatz 
von H.Kuhne S. 65 u.73.Erh. H 1,2cm; L 2,2 cm; B 1,3 cm; - KL 69:164 - Taf. 27,3. 

21. Plattchen aus Knochen (IH13 - O: 9,01; N: 3, 50; T: 9, 91). 

Bis auf eine Ecke vollstandig erhalten. Das Stuck hat die Form und Verzierung einer Lotusbliite . 
Farbe hellbraun mit dunkelbraunen Flecken; Oberflache teilweise abgeplatzt. L 4,2 cm; grbBte B 
3,4 cm; St 0,3 cm; - KL 69:198 - Taf. 27,4. 

22. Messer aus Bronze (IG13 - O: 2,75; N: 5,70; T: 10,84). 

Etwa zur Halfte erhalten; Griff und Klingenspitze fehlen; die Kante der Schneide ist teilweise ausge-
brochen; sie war vermutlich gesondert angebracht. Das Messer ist stark korrodiert. Die Klinge ist 

harpefbrmig von unterschiedlichem Querschnitt. Sie geht iiber in eine Griffangelmitannaherndqua-
dratischem Querschnitt. Erh. L 25, 5 cm; grbBte St 2, 6 cm;- KL 68:140 - Taf. 27,5. 

23. Mykenisches Frauenidol (IH13 - O: 6,56 u. 7 , 54; N: 17, 63 u. 17 , 76; T: 9, 61 u. 9,45). 

Vollstandig erhalten; die Kanten sind etwas bestoBen. Kopf und Rumpf der Figur wurden getrennt 
gefunden. Die Bemalung ist mittelbraun bis schwarzbraun; die schwarzbraune Farbe ist glanzend. 
H 11,3 cm; grbBte B 5,8 cm; St zwischen 0,8 u. 2, 5 cm; - KL 69:266 - Taf. 27,6. 

24. Anhanger aus Fritte (IG13 - O: 2, 90; N: 7, 95; T: 10, 30). 
Die Osen an beiden Enden sind abgebrochen . Herzfbrmig; die Riickseite ist glatt, die Vorderseite 

leicht gewblbt; durch horizontale und vertikale Riefelung ergibt sich ein Karomuster; Farbe grau-
blau. Erh. L 2,3 cm; grbBte B 1,0 cm; St 0 ,2 cm; - KL 64:517 - Taf. 28,1. 

25. Anhanger aus Fritte (IG13 - Raum C, ohne MeBdaten). 
Die Osen und das untere Ende fehlen. Herzfbrmig; die Riickseite ist glatt, die Vorderseite leicht 
gewblbt;Farbegraublau; Verzierung wie bei Nr. 24. Erh. L 1,9 cm; grbBte B 0,9 cm;St 0,2 cm; 

- K L 64:500 - Taf. 28,2. 

26. Anhanger aus Fritte (IG13 - O: 5,60; N: 2,64; T: 10,24). 

Die Osen und das untere Ende fehlen. Herzfbrmig; die Riickseite ist glatt, die Vorderseite leicht ge
wblbt; Farbe blau; Verzierung wie bei Nr. 24. Erh. L 2,2cm; grbBte B 1,0 cm; St 0,3 cm;- KL 68: 

315 - Taf. 28,3. 

27. Anhanger aus Fritte (IG13 - O: 6,68; N: 1,44; T: 10,31). 

Die Osen an beiden Enden sind abgebrochen. Herzfbrmig; die Riickseite ist glatt, die Vorderseite 
leicht gewblbt; Verzierung wie bei Nr. 24. Erh. L 2 ,3 cm; grbBte B 0, 9 cm;StO,2 cm; - KL 64:492 

- Taf. 28,4. 

28. Anhanger aus Fritte (IG13 - O: 5,17; N: 2,61; T: 10,78). 

Die Osen an beiden Enden sind abgebrochen; die Vorderseite ist leicht beschadigt. Herzfbrmig; die 
Riickseite ist glatt, die Vorderseite gewblbt; Verzierung wie bei Nr. 24. Erh. L 2,2 cm; grbBte B 
1,0 cm; St 0,3 cm; - KL 68:36 - Taf. 28,5. 

29. Anhanger aus Fritte (IG13 - O: 6,68; N: 1,44; T: 10,31). 

Die untere Ose ist abgebrochen. Langliche, schmale Form; die Oberseite ist schwach gewblbt, die 
Unterseite ist flach. Erh.L 2,4 cm; grbBte B 0,6 cm; St 0,1- 0,2 cm; - KL 64:492 - Taf. 28,6. 
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30. 

:-;i 

Plattchen aus Fritte (IG13- 0:6,68; N:l,44; T: 10,31). .. 
Eine Seite ist abgebrochen. Lanzettfbrmig; beide Seiten sind flach; Farbe innen weiBgrunhch.auflen 

dunkelgrun. Erh. L 2,5 cm; grbBte B 0,7 cm; St 0,1 cm;- KL 64:492 - Taf. 28,7. 

Gegenstand aus Fritte (IG13- 0:6,68; N:l,44; T: 10,31). 

Nicht vollstandig erhalten; ursprungliche Form schwer feststellbar; sehr brockehg. Im Querschnitt 

plankonvex;die Oberseite ist vertikal geriefelt; Farbe graugriin. Erh. L 2,0 cm; erh. B 1,3 cm; St 

0,7 cm; - KL 64:492 - Taf. 28,8. 

32. Gegenstand aus Fritte (IG13 - O: 6,68; N: 1,44; T: 10,31). 
Nicht vollstandig erhalten; der untere Teil fehlt; sehr brbckelig. Der Querschnitt ist plankonvex, die 
Oberseite vertikal geriefelt; Farbe graugriin. Erh. L 2,1 cm; erh. B 1,4 cm; St 0,8 cm;- KL 64: 

492 - Taf. 28,9. 

33. Gegenstand aus Fritte (IG13 - O: 6,68; N: 1,44; T: 10,31). 
Nicht vollstandig erhalten; der obere Teil fehlt; sehr brbckelig. Der Querschnitt ist plankonvex,die 

Oberseite vertikal geriefelt; Farbe graugriin. Erh. L 1,8 cm; grbBte B 1,8 cm;StO,7 cm;- KL 64: 

492 - Taf. 28,10. 

34. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 6,68; N: 1,44; T: 10,31). 
Nicht vollstandig erhalten; die ursprungliche GroBe ist nicht mehr rekonstruierbar. Die Unterseite 

ist flach, die Oberseite parallel geriefelt; Farbe gelbgrau. Erh. L 2,1 cm; B 1,6 cm; St 0,2 cm; -

KL 64:492 - Taf. 28,11. 

35. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12- 10,14). 

Vollstandig erhalten. Trapezfbrmig; die Unterseite ist flach, die Oberseite parallel geriefelt; Farbe 
blaugrau. L 1,2 cm; grbBte B 1,1 cm; St 0,1 cm; - KL 64:424 - Taf. 28,12. 

36. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 

Nicht vollstandig erhalten; eine Seite ist abgebrochen. An einer Ecke ist eine Verdickung. Die Un
terseite ist flach, die Oberseite parallel geriefelt. Erh. L 1, 3 cm; B 1,6 cm; St 0,15 cm; - KL 64: 
424 - Taf. 28,13. 

37. Plattchen aus Fritte (IG13 - ohne MeBdaten). 

Nicht vollstandig erhalten; eine Seite ist abgebrochen. Querschnitt plankonvex; die Oberseite ver
tikal geriefelt. Erh. L 1,4 cm; grbBte B 3,2 cm; St 0,4 cm; - KL 66:253 - Taf. 28,14. 

38. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 5,98; N: 2,97; T: 10,57). 

Vollstandig erhalten. Trapezfbrmig; Vorderseite strahlenartig geriefelt; Riickseite flach; Farbe 
graublau. L 0,7 cm; grbBte B 1,1 cm; St 0,1 cm; - KL 64:572 - Taf. 28,15. 

39. Plattchen aus Fritte (IG13 - Raum C, ohne MeBdaten). 

Wohl vollstandig erhalten. Trapezfbrmig; Riickseite flach;Vorderseite im unteren Teil schwach ver
tikal geriefelt; Farbe graublau. L 0,9 cm; grbBte B 1, 2 cm; St 0, 2 cm; - KL 64:500 - Taf. 28,16. 

40. Plattchen aus Fritte (IG13 - Raum C, ohne MeBdaten). 

Wohl vollstandig erhalten. Trapezfbrmig; Riickseite flach; Vorderseite vertikal geriefelt; im Quer
schnitt zur Unterkante hin leicht tropfenartig verdickt. L 0,9 cm; grbBte B 1,4 cm;St0,2 cm; - KL 
64:411 - Taf. 28,17. 

41. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 
Wohl vollstandig erhalten. Von annahernd dreieckiger Form; die Riickseite ist flach,die Vordersei
te vertikal geriefelt. L 0,9 cm; grbBte B 0,6 cm; St 0,15cm;-KL64:424-Taf. 28, 18. 

42. Plattchen aus Fritte (IG13 - Raum C, ohne MeBdaten). 

Wohl vollstandig erhalten. Schmale, annahernd dreieckige Form; die Riickseite ist flach, die Vor
derseite vertikal geriefelt; Farbe hellblau. L 1,4 cm; grbBte B 0,7 cm; St 0,2 cm- - KL 64:411 -
Taf. 28,19. 

43. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 

Wohl vollstandig erhalten. Schmale, annahernd dreieckige Form; die Riickseite ist flach, die Vor
derseite vertikal geriefelt. L 1,1 cm; grbBte B 0,6 cm; St 0,1 cm; - KL 64:424 - Taf. 28,20. 

44. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 

Das obere Stuck ist abgebrochen. Urr.prunglich wohl annahernd dreieckige Form; die Riickseite ist 
flach, die Vorderseite vertikal geriefelt. Erh. L 0,6 cm; groflteB 0 55 cm; St 0,1 cm;-KL 64:424 -
Taf. 28,21. 
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45. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15- 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 

Das obere Stuck ist abgebrochen. Ursprunglich wohl annahernd dreieckige Form; die Riickseite ist 
flach, die Vorderseite vertikal geriefelt. Erh. L 0,9 cm; grbBte B 0,6 cm; St 0,1 cm- - KL 64-4?4 
- Taf. 28, 22. 

46. Perle aus Fritte (IG13 - O: 5,00; N: 0,90; T: ohne MeBdatum). 

Die Perle wurde zusammen mit anderen Gegenstanden im "GrundungsgefaB"KL64:553a (12) ge

funden. Vollstandig erhalten. Kegels turn pffbrmig; langsdurchbohrt; radial geriefelt; Farbe hellblau. 
H 0,7 cm; D m der Basis 0,8 cm; D m der Bohrung 0,1 cm; - KL 64:553d - Taf. 28,23. 

47. Gegenstand aus Fritte (IG13 - O: 7,17; N: 3,59; T: 10,59). 

Vollstandig erhalten. Kegelfbrmig; unverziert; Farbe weiB. H 1,6 cm; Dm der Basis 1 3 cm- - KL 
64:572 - Taf. 28,24. ' 

48. Gegenstand aus Fritte (IG13 - O: 6,66; N: 1,33; T: 10,23). 

Vollstandig erhalten; sehr mehlige Fritte. Kegelfbrmig; unverziert; Farbe weiB. H 1,2 cm; D m der 
Basis 1,2 cm; - KL 64:492 - Taf. 28,25. 

49. Perle aus Fritte (IG13 - O: 4, 77; N: 4,17; T: 11,36). 

Vollstandig erhalten. Doppelkonische, nicht ganz gleichmaBige Form; langsdurchbohrt; radial ge-
rillt; Farbe mittelgelb. H 1,1 cm; Dm 1,8 cm; D m der Bohrung 0,25 cm; - KL 70:85 - Taf. 28, 26. 

50. Perle aus Fritte (IG13 - O: 6,63; N: 1,01; T: 10,45). 

Vollstandig erhalten. Doppelkonische, nicht ganz gleichmaBige Form; langsdurchbohrt; radial ge-
rillt; Farbe blaugrau. H 1,0 cm; D m 1,9 cm; Dm der Bohrung 0,3 cm; - KL 64:517 - Taf.28,27. 

51. Perle aus Fritte (IG13 - O: 4,56; N: 5,17; T: 10,48). 

Vollstandig erhalten. Kegels turn pffbrmig; langsdurchbohrt; radial geriefelt; in der Aufsicht hat die 
Riefelung eine rosettenartige Form; Farbe graublau. H 0,85 cm; Dm der Basis 1,6 cm; Dm der 
Bohrung 0,2 cm; - KL 64:572 - Taf. 28,28. 

52. Perle aus Fritte (IG13 - ohne MeBdaten). 
Vollstandig erhalten; auf der Unterseite ist der glasige Uberzug noch erhalten, im oberen Teil sehr 

porbs. Kegels turn pffbrmig; langsdurchbohrt; um die Durchbohrung eine in der Aufsicht rosettenar
tige Riefelung, darunter zwei konzentrische Riefen; Farbe grau. H 0,8 cm; Dm der Basis 2,25 cm; 

D m der Bohrung 0,3 cm; - KL 64:352 - Taf. 28,29. 

53. Schale aus Fritte (IG13 - O: 6,09; N: 1,68; T: 10,36). 
Nur ein grbBeres Randstiick ist erhalten; die Fritte ist sehr porbs. Die Randlippe ist auBen verdickt; 
darunter verlauft auBen - reliefartig angebracht - eine blattfbrmige Verzierung. Erh. H 4,9 cm; re

konstruierte H 7,7 cm; D m der Miindung 15,8 cm; - KL 64:502 - Taf. 29,1. 

54. Schale aus Fritte (IG13 - O: 7,60 - 7,92; N: 1,37 - 1,67; T: 9,13 - 9,88). 
Etwa zur Halfte erhalten; restauriert. Das GefaB hat einen gerundeten Rand; die Randzone auBen ist 
dunkelbraun bemalt und mit zwei Horizontalrillen verziert; das GefaB hatte ursprunglich einen run-

den Boden; Farbe innen gelb, auBen weiB. H 5,2 cm; D m der Miindung 9,9 cm; - KL 64:359 - Taf. 

29,2. 

55. Perle aus Fritte (IG13 - O: 8,54; N: 5,17; T: 10,48). 
Vollstandig erhalten. Granatapfelfbrmig; langsdurchbohrt; Farbe graublau. L 2,1 cm; grbBter Dm 

1,0 cm; D m der Bohrung 0,25 cm; - KL 64:572 - Taf. 29,3. 

56. Perle aus Fritte (IG13 - O: 6,21; N: 1,56; T: 10,39). 
Vollstandig erhalten. Granatapfelfbrmig; langsdurchbohrt. L 2,2 cm; grbBter Dm 0,9 cm; Dm der 

Bohrung 0,3 cm; - KL 64:517 - Taf. 29,4. 

57. Perle aus Fritte (IG13 - O: 5,88; N: 0,55; T: 10,24). 
Vollstandig erhalten. Granatapfelfbrmig; langsdurchbohrt; Farbe blau. L 2,35 cm; grbBter Dm 1,2 

cm; D m der Bohrung 0,3 cm; - KL 64:493 - Taf. 29,5. 

58. Entenkopf aus Knochen (IH13 - O: 6,96; N: 18,37; T: 9,68). 
In drei Teile zerbrochen. Die Augen sind durch eingeritzte, konzentrische Kreise und einen Punkt 
dargestellt; der Hals ist hohl. L 4,8 cm; H 1, 9 cm; Dm der Bohrung 0,6 cm; - KL69:223 - Taf.29,6. 

59. Idol aus Silberblech (IG14 - O: 4,87; N: 4,05; T: 10,25). 
Fast vollstandig erhalten; das untere Stuck fehlt. Die Nase ist von hinten herausgehammert; die 
Verzierungen im Bauchbereich sind vorderseitig eingeschlagen; Kopfputz bzw. Haartracht, Augen, 
Briiste, Nabel und Scham sind durch riickwartige Punzierung angedeutet. Erh. L 6,1 cm; St des 

Blechs 0,04 cm; - K L 69:73 - Taf. 29,7. 
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Idol aus Silberblech (1G14 - O: 8,62; N: 10,27; T: 10,11). 
Nicht vollstandig erhalten; Kopf und Arme fehlen teilweise. Der linke Arm ist sekundar abgeknickt 
und muB zur Hiifte hin gestreckt rekonstruiert werden. Die Briiste sind durch riickwartige, der Na-

bel durch vorderseitige Punzierung dargestellt; die Scham ist durch Ritzung angedeutet. Erh. L 5,9 

cm! St des Blechs 0,07 cm; - KL 68:436 - Taf. 29,8. 

Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 7,15 - 7,41; N: 0,83 - 0,97; T: 10,12 - 10,14). 
Vollstandig erhalten. Rosettenfbrmig; im Querschnitt plankonkav; Oberseite am Rand radial gerippt; 

Farbe blaugrun. Dm 1,0 cm; grbBte St 0,15 cm; - KL 64:424 - Taf. 29,9. 

62. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 6,64; N: 1,35; T: 10,44). 
Vollstandig erhalten. Rosettenfbrmig; im Querschnitt plankonkav; Oberseite am Rand radial gerie

felt; Farbe blaugrau. Dm 0,9 cm; grbBte St 0,15 cm; - KL 64:517 - Taf. 29,10. 

63. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 4,72; N: 1,80; T: 10,81). 
Vollstandig erhalten. Rosettenfbrmig; im Querschnitt leicht konkav; Oberseite am Rand radial ge

rippt; Farbe blau. Dm 1,3 cm; St 0,15 cm; - KL 68:317 - Taf. 29,11. 

64. Plattchen aus Fritte (IG13 - O: 8,29; N: 1,74; T: 9,98). 
Vollstandig erhalten. Rosettenfbrmig; Querschnitt plan; Oberseite am Rand radial geriefelt, in der 

Mitte leicht verdickt; Farbe hellblau. Dm 1,5 cm; St 0,15 cm; - KL 64:411 - Taf. 29,12. 

65. Rollsiegel aus Fritte (IG13 - O: 7,13; N: 8,06; T: 10,88). 
Vollstandig erhalten. Zur Herstellung wurde ein Kugelbohrer verwendet. Die Abrollung zeigt zwei 
liegende Hirsche, die - um 100° zur Bildebene gedreht - so gegeneinanderliegend angeordnet sind, 

daB sie einen gemeinsamen Kopf haben. Die Szene wird seitlich durch ein doppelliniges Rautenmu-

ster, oben und unten durch eine diinne Linie begrenzt. H 2,9 cm; D m 1,35 cm; D m der Bohrung 0,5 

cm; - KL 68:108 - Taf. 29,13. 

66. Rollsiegel aus Fritte (IG13 - O: 6,25; N: 0,35; T: 10,11). 
Fast vollstandig erhalten; am unteren Rand etwas ausgebrochen; Farbe hellblau. Zur Herstellung 

wurde ein Kugelbohrer verwendet. Die Abrollung zeigt in der Mitte vier Fische. Sie sind symme-
trisch neben- und ubereinander angeordnet und schwimmen nach rechts. Die Szene wird beidseitig 
durch einen stilisierten Kugelbaum begrenzt. Derr unteren AbschluB bilden ein'Taufender Hund" und 
ein Schraffurband. Der obere AbschluB ist durch eine einfache Linie gekennzeichnet. H 2,4 cm; Dm 
1,0 cm; Dm der Bohrung 0, 3 cm; - KL 67:48 - Taf. 29,14. 

67. Rollsiegel aus Fritte (IG 13 - O: 6, 38 ; N : 1 . 32 ; T: 10.44). 

Vollstandig erhalten. Farbe weiBlich bis gelblich. Zur Herstellung wurde ein Kugelbohrer verwen

det. Die Abrollung zeigt in der Mitte ein nach rechts gewandtes, vierbeiniges, gefliigeltes Misch-
wesen, das rechts und links von je einem Mann eingerahmt wird. Diese sind nach links gewandt und 
tragen lange Gewahder. Der linke Arm ist angewinkelt, in beiden Handen halten sie einen Stab. Die 
Szene wird seitlich von einer Standarte (?) begrenzt, einem Stab, auf dessen kapitellartigem Absatz 

eine Kugel sitzt. Oben und unten ist die Darstellung durch einen diinnen Strich begrenzt. H 2,5 cm; 
Dm 1,1 cm; Dm der Bohrung 0,4 cm; - KL 64:491 - Taf. 29,15. 

68. Rollsiegel aus Fayence (IG13 - O: 2,34; N: 1,16; T: 10,68). 

Nicht vollstandig erhalten; etwa ein Drittel der Bildflache fehlt; Farbe weiBlich. Zur Herstellung 

wurde ein Kugelbohrer verwendet. Die Abrollung macht deutlich,daB gerade das Mittelfeld der Sze
ne zerstbrt ist. Rechts und links des Ausbruchs je ein - um 100° zur Bildebene gedrehtes - sehr 

schematisch dargestelltes Tier. Zwischen den Tieren einzelne Punkte. Die Szene wird durch ein 
Kugelbandmuster seitlich begrenzt, oben und unten durch einen diinnen Strich. H 2,5 cm; Dm 1,2 
cm; Dm der Bohrung 0,6 cm; - KL 70:3 - Taf. 29,16. 

69. Schale aus Ton (IG14 - ohne MeBdaten). 

Fast vollstandig erhalten; ein kleines Stuck vom Rand fehlt. Die Schale hat einen nachauBen geknick-
ten Rand und einen gerundeten Boden. Ton stark hackselgemagert;Brand hart;Tonkernschwarzgrau, 

Schale hellbraun-orange; Oberflache tongrundig. H 5,3 cm; D m der Miindung 17,4 cm; - KL 69:297 
- Taf. 30,1. 

70. Schale aus Ton (IG13 - ohne MeBdaten). 

Knapp zur Halfte erhalten; restauriert. Die Schale hat einen gerundeten Rand und einen flachen Bo

den. Ton sand- und hackselgemagert; Brand mittelhart; Farbe hellbraun; Oberflache tongrundig. H 
6,8 cm; Dm der Miindung 21,8 cm; Dm am Boden 8,2 cm; - KL 68:150 - Taf. 30,2. 

71. Raucherstander aus Ton (IH13 - O: 9,40; N: 17,10; T: 10,15). 

Etwa zu 3/4 erhalten; Teile beider Rander und einzelne'Wandungsscherben fehlen. Der obere Rand 
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ist nach auBen gebogen; der untere Rand ist abgeflacht mit einer Randleiste. Ton hacksel- und kalk-

gemagert; Brand hart; Tonkern grau, Schale hellbraun-orange; Oberflache tongrundig. H 19,2 cm; 
Dm am oberen Rand 8,4 cm; Dm am unteren Rand 12,6 cm; kleinster Dm 4,2 cm; - KL 70:248 -
Taf. 30,3. 

72. Schale aus Ton (IG14 - ohne MeBdaten). 
Vollstandig erhalten. Die Schale hat einen gerundeten Rand und einen flachen Boden. Ton stark hack
selgemagert; Brand mittelhart; Farbe hellbraun-orange; rotbrauner Uberzug. H 6,6 cm; D m der 
Miindung 20,6 cm; D m am Boden 7,4 cm; - KL 69:260 - Taf. 30,4. 

73. Schale aus Ton (IG14 - ohne MeBdaten). 

Nur ein grbBeres Randstiick ist erhalten. Der Rand ist gerundet; unterhalb des Randes eine schwach 
ausgepragte, umlaufende Riefe. Ton stark hackselgemagert; Brand mittelhart;Tonkern grau, Scha

le hellbraun-orange; innen und auBen ein rotbrauner Uberzug. Erh. H 3,9 cm; rekonstruierte H 6,2 
cm; Dm der Miindung 21,4 cm; rekonstruierter D m des Bodens 7,8 cm; - KL 69:259 - Taf.30, 5. 

74. Schale aus Ton (IG14 - ohne MeBdaten). 
Etwa zu 3/4 erhalten; ein Teil der Wandung fehlt. Die Schale hat einen gerundeten Rand und einen 
flachen Boden; unterhalb des Randes eine schwach erkennbare, umlaufende Riefe. Ton stark hack
selgemagert; Brand hart; Tonkern hellgrau, Schale hellbraun-orange; Oberflache leicht geglattet ; 
roter Uberzug. H 6,5 cm; Dm der Miindung 23,0 cm; Dm am Boden 8,4 cm; - KL 69:263 - Taf .39, 6. 

75. Ollampe aus Ton (IG14 - O: 8,22; N: 13,32; T: 10,12). 
Etwa zu 2/3 erhalten; restauriert. Ton hackselgemagert; Brand mittelhart; Farbe fleckig gelb bis 

graubraun; Oberflache tongrundig. H 6,3 cm; D m 14,3 cm; - KL 69:101 - Taf. 30,7. 

76. Pilgerflasche aus Ton (IG13 - O: 7,36; N: 7,30; T: 10,78). 
Etwa zu 2/3 erhalten; die Miindung, ein Henkel und ein Teil der Wandung fehlen. Ton sandgemagert; 

Brand sehr hart; Tonkern grau, Schale rot; auBen ein gelblich-weiBer Slip, der jedoch nicht iiberall 
erhalten ist; die zwei Bauchhalften sind asymmetrisch verzogen. Erh. H 15,7 cm; rekonstruierte H 

17,6 cm; Dm am Bauch 13,1 cm; grbBte B 5,7 cm; - KL 68:78 - Taf. 30,8. 

77. Vase aus Ton (IH13 - ohne MeBdaten). 
Etwa zu 2/3 erhalten; Teile der Miindung und der Wandung fehlen. Das GefaB hat einen annahernd 
zylindrischen Hals, der in einen schwach ausladenden Rand iibergeht; am Boden ein kraftig ausge-
pragter Standring. Ton sandgemagert; Brand hart; Farbe orange-rot; innen und auBen ein gelblich-
weiBer Uberzug, der nicht mehr iiberall erhalten ist. H 19,7 cm; Dm der Miindung 10,0 cm; D m 

am Bauch 15,8 cm; Dm am Boden 9,2 cm; - KL 69:28 - Taf. 30,9. 
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Anmerkungen 

(1) Die Zusammenstellung der Funde Nr. 1-77 (vgl. unten S. 87-93) erfolgte nach Beschreibungen von 

Renate Miron. 

(2) Vgl. A. Kuschke, Fayence und Fritte. Bemerkungen zu einer Schale aus Kamid el-Lbz, in: A. 

Kuschke und E. Kutsch (Hrg.), Archaologie und Altes Testament. Festschrift fiir Kurt Galling, 
Tubingen 1970, 157 - 163. 

(3) Nach dem Kenntnisstand der Stratigraphie im Jahre 1964 war eine klare Trennung der Schichten 

3a-IG13 und 3b-IG13 noch nicht moglich. Die Scherben lagen nach der dreidimensionalen Einmes-
sung nichtin derselben Schicht wie die 1964 gefundene Elfenbeinstatuette. Vgl. R. Hachmann, Ver
lauf und Ergebnisse der Grabung des Jahres 1964, in: R. Hachmann u. A. Kuschke, Bericht iiber 
die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Lbz (Libanon) in den Jahren 1963 und 1964 (Saarbriik-
ker Beitr. zur Altertumskunde 3), Bonn 1966, 49 Abb. 18-19 u. 21,1; vgl. dazu auch das Profil a. 
a.O. Abb. 17 

(4) Vgl. dazu das Siidprofil des Areals IG13 in: R. Hachmann u. A. Kuschke, Kamid el-Loz 1963/64, 

1966, Abb. 17. Der Charakter dieser Brandschicht ist vorerst noch etwas undurchsichtig. GewiB 
markiert sie eine alte Erdoberflache, doch kann man sie sich kaum als Begehungsflache innerhalb 

eines Gebaudes erklaren - es sei denn, in einem nie zum Betreten vorgesehenen Raum. Endgiiltiges 
wird sich erst sagen lassen, wenn der FuBpunkt der Mauer 38 erreicht ist und das zeitliche Ver-
haltnis zwischen Mauer und Brandschicht feststeht. 

(5) Die Platte Taf. 28,2 (Nr. 25) stammt mit anderen unter K L 64:500 inventarisierten Frittesachen 

ebenfalls aus Raum C. Eine genaue Einmessung erfolgte nicht. Da aber feststeht, daB am Fundtag, 

dem 14.10.1964, die Brandascheschicht grbBtenteils bereits abgegraben war und man im Ostteil 
des Raumes C schon tief in der darunterliegenden Lehmerde grub, spricht nichts dagegen, auch 
diese Platte dem Komplex 3 zuzuweisen. 

(6) F. - A. Cl.Schaeffer, Les fouilles de Minet-el-Beida et de Ras-Shamra, troisieme Campagne (prin-
temps 1931), in: Syria 13, 1932, Taf. 2,1. 

(7) F.-A. Cl. Schaeffer, a.a.O. Taf. 8,2; L.Woolley, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell 
Atchana in the Hatay, 1937-1949 (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries 
of London 28), Oxford 1955, Taf. 75. 

(8) Im Jahre 1973 lieferte die Grabung im Areal IH14 eine einzige PaBscherbe zu diesem Skyphos, die 

als KL 73:340 katalogisiert wurde.Sie stammt aus der Nordwestecke dieses Areals und wurde beim 
Freilegen der Begehungsflache zu Schicht 3ao-IH14 im daruberliegenden Versturzmaterial gefun
den. 

(9) Die Arbeiten des Jahres 1973 haben hier nichts ergeben. 

(10) Ob die Schicht 3a-IH14 identisch ist mit der Schicht 3a-IG13 im Hof E, ist beim derzeitigen Stand 
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der Grabung noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Einige Indizien sprechen dafur, daB auch diese 

Schicht noch jiinger sein konnte als Schicht 3a-IG13. Doch nicht allein der - gewiB nicht groBe-
Zeitunterschied kann die Andersartigkeit des keramischen Inventars im Raum F erklaren. 

(11) Die Mauern 38 und 40 bilden im Areal IH13N einen Winkel und sind hier ineinander eingebunden. Die 
sudliche Fortsetzung der Mauer 38 gehbrt aber stratigraphisch mindestens teilweise in denselben '. 

Zusammenhang. Restlose Klarheit iiber diese Frage kann erst der AbschluB der Tempelgrabung 
und die abschlieBende Auswertung der Grabungsbefunde ergeben. 

(12) Vgl. dazu R. Hachmann, in: R.Hachmann u. A.Kuschke, Kamid el-Lbz 1963/64, 1966, 50 ff. Abb. 

21,6. 
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7. Ein GefaBfragment mit alphabetischer Keilinschrift 
von Gemot Wilhelm 

Im Verlauf der fuhften Grabungskampagne (1967) wurde in Kamid el-L5z eine Scherbe mit einer 

kurzen Inschrift in der vor allem aus Ugarit bekannten alphabetischenKeilschrift gefunden (Taf. 32,13) .Sie 
wurde zusammen mit anderem Scherbenmaterial als Kleinfundekollektion zweiter Ordnung (1) zur Bear-

beitung in die Kleinfundewerkstatt eingeliefert und in dieser routinemaBig bearbeitet. Die Kollektion er-
hielt die Nr. KL 67:428, die Scherbe mit der Inschrift wurde mit KL 67:428p bezeichnet. Die Inschrift 

wurde zunachst als solche nicht erkannt. Erst als im Verlaufe der Kampagnen der Jahre 1968 und 1969 
Scherben mit altkanaanaischer Buchstabenschrift entdeckt worden waren (2), wurden bei einer Durchsicht 
der Dokumentation des gesamten bislang ausgegrabenen Scherbenmaterials 1970 die Zeichen auf der 

Scherbe als ugaritische Inschrift identifiziert. 

Die Scherbenkollektion KL 67:428 kommt aus dem Halbareal IC15S (3). Der Schichten bereich, aus 

dem sie stammt, wurde 1967 als Schicht 11-ID15 bezeichnet. Die stratigraphischen Probleme im Areal 
IC15 behandelt unten S. 103 bis 109 R. Hachmann. AuBer der Scherbe mit ugaritischer Inschrift, die zu 
einem Krug gehbrt, umfaBt diese Kollektion noch neun Randscherben von grbBeren GefaBen(Taf. 32, 2-9) 

und das Fragment eines kleinen Napfes (Taf. 32,11) und etliche andere, weniger typische Scherben. 

Die Inschrift auf der Scherbe besteht aus drei Zeichen: l_rb = " dem 'GroBen' (gehbrig) ". Unter 

dem letzten Zeichen ist noch ein ovaler Eindruck sichtbar, der aber offensichtlich keinen Schriftcharak-
ter hat. Das letzte Zeichen hat eine Form, die von der in Ugarit tiblichen abweicht und sich auf einigen 
ugaritischen und kanaanaischen Tafeln in alphabetischer Keilschrift wiederfindet:Die unteren Keile des 
Zeichens liegen nicht waagerecht, sondern stehen senkrecht nach oben. Dieselbe Eigenart hat auch das 
Zeichen <d>in der genannten Textgruppe, deren Schrift als reduziertes Alphabet (oder auch Alphabet B, 

Alphabet senestrogyre) bezeichnet wird und zu der folgende Texte gehoren (4): 

1. AS 33-5-165 (Bet-Semes) (5) 

Erstverbffentlichung: 
E.Grant, Beth Shemesh in 1933, in: BASOR 52, 1933, 3-5 Abb. S.4 (Photo). 

Literatur: 
G.A.Barton, Notes on the Ain Shems Tablet, in: BASOR 52, 1933, 5-6 Abb.S. 5 (Autographie); 
Th.H.Gaster, The Beth-Shemesh Tablet and the Origins of Ras-Shamra Culture, in: PEQ 66, 1934, 

94-96; 
E.Grant, Rumeileh Being Ain Shems Excavations 3 (Biblical and Kindred Studies 5), Haverford 
1934, 27 (Beschreibung, Fundlage), 29 Abb. 2A (Autographie), Taf. 20 (Photo); 

Ch.Virolleaud, in: Syria 16, 1935, 186f. Anm. 2; 
W.F.Albright, The Beth-Shemesh Tablet in Alphabetic Cuneiform, in: BASOR 173, 1964, 51-53; 

M.Weippert, in: ZDPV 82, 1966, 313f; 
Qadmoniot 2 Nr. 3, 1969, Taf. 2 gegeniiber S.79; 
D.R.Hillers, A Reading in the Beth-Shemesh Tablet, in: BASOR 199, 1970, 66; 
M.Dietrich, O.Loretzu.J. Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Ke-

velaer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 450 Nr. 8.1. 
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2. RS 5.19745.212+5.213 = AO 17.270 (Ugarit) 

Erstverbffentlichung: 
Ch. Virolleaud, Sur une tablette de Ras Shamra ecrite de droite a gauche, in: Syria 15, 1934,103-

104 Abb.S. 103 (Autographie). 

Literatur: 
A Herdner Corpus des tablettes en cuneiformes alphabetiques decouvertes a Ras Shamra-Ugarit 
de 1929 a 1939 ( MRS 10), Paris 1963,(Textband) 285 Nr. 207, (Tafelband) Abb.292 (Autographie) 

Taf. 88 (Photo), (mit weiteren Literaturhinweisen); 
Ch. Virolleaud, L'alphabet senestrogyre de Ras Shamra (Ugarit) (Comptes rendus de l'Academie 

des Inscription's et Belles-Lettres 1960), Paris 1961, 85-90 Abb. S.85; 
M.Dietrich, O. Loretz u. J.Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Keve-

laer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 177 Nr. 4.31. 

3. RS 6.411 = AO 18.847 (Minet el-Beida) 

Erstverbffentlichung: 
Ch. Virolleaud, Sur quatre fragments alphabetiques 4, in: Syria 16, 1935, 186-187 Abb. S. 186 

(Autographie). 

Literatur: 
A. Herdner, Corpus des tablettes en cuneiformes alphabetiques decouvertes a Ras Shamra-Ugarit 
de 1929 a 1939 ( MRS 10), Paris 1963, (Textband) 274 Nr. 187,(Tafelband) Abb. 291 (Autogra

phie) Taf. 88 (Photo), (mit weiteren Literaturhinweisen); 
M.Dietrich, O. Loretz u. J.Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Keve-

laer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 94 Nr. 1.77. 

4. PAM 31.622 (Tavor) 

Erstverbffentlichung: 
S. Yeyvin, A New Ugaritic Inscription from Palestine, in:Qedem (Kedem) 2,1945, 32-41 Taf. 3, 2 (Photo). 

Literatur: 
M.Weippert, in: ZDPV82, 1966, 314 Taf. 35 (neues Photo); 

A.Herdner, in: Syria 25, 1946/48, 165; 
M. Dietrich, O. Loretz u. J. Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Ke-

velaer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 408 Nr. 6.1. 

5. RS 22.03 (6) (Ugarit) 

Erstverbffentlichung: 
Ch. Virolleaud, L'alphabet senestrogyre de Ras Shamra (Ugarit) (Comptes rendus de l'Academie 
des Inscriptions et Belles-Lettres 1960), Paris 1961, 85-90 Abb. S.85 (Autographie zweier Zeilen), 
S. 87 (Photo). 

Literatur: 

R.D. Hillers, in: BASOR 199, 1970, 66 mit Anm. 2; 

M.Dietrich, O.Loretz u. J.Sanmartin, Entzifferung und Transkription von RS 22.03, in: UF 7, 
1975, 548-549; 

M.Dietrich, O.Loretz u. J.Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Ke-
velaer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 386 Nr. 4.710. 

6. TT 433 (Ta'anak) 

Erstverbffentlichung: 

D.R. Hillers, An Alphabetic Cuneiform Tablet from Taanach, in: BASOR 173,1964,45-50 (mit Pho
to und Autographie). 

Literatur: 

F. M.Cross, Jr. , The Canaanite Cuneiform Tablet from Taanach, in: BASOR 190,1968,41-46; 

M.Weippert, Tell Ta'annek. Eine neue "ugaritische" Keilschrifttafel und das Problem der alphabe-
tischen Keilschrift des Typs B, in: ZDPV 82, 1966, 311-320 mit Abb. 3; 

M.Weippert, Zur Lesung der alphabetischen Keilschrifttafel vom Tell Ta'annek, Nachtrag zu ZDPV 
82, 1966, 311-328, in: ZDPV 83, 1967, 82-83; 

M Dietrich, O.Loretz u. J.Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24), Ke-
velaer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 401 Nr. 4.767. 
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7. K L 67:428p (Kamid el-Loz - Kumidi) 

Erstverbffentlichung: 

G.Wilhelm, Eine Krughenkelinschrif tin alphabetischer Keilschrift aus Kamid el-Lbz in- UF 5 
1973, 284-285. 

Literatur: 

M.Dietrich, O. Loretz u. J.Sanmartin, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit (AOAT 24 ) Ke-
velaer u. Neukirchen-Vluyn 1976, 408 Nr. 6.2. 

8. Sar. 3102 (Sarepta) 

Erstverbffentlichung: 

D.I.Owen, in: J.B.Pritchard, Sarepta, A Preliminary Report on the Iron Age (Museum Mono
graphs), Philadelphia 1975, 102-104 Abb. 30,4 (Autographie), 55,2 (Photo). 

9. TNM 022 (Qades) 

Erstverbffentlichung: 

A.R.Millard, A Text in a Shorter Cuneiform Alphabet from Tell Nebi Mend (TNM 022) in-UF8 
1976, 459-460 (7). 

Die Inschrift aus Kamid el-Lbz ist rechtslaufig. Dies verbindet sie mit den Inschriften aus Ta'anak, 
Bet-Semes' und Sarepta, wahrend die Texte aus Ugarit, Minet el-Beida, Qades und Tavor linkslaufig sind. 
DaB der Text RS 22.03 keineswegs teilweise bustrophedon ist, wie anfangs angenommen wurde, sondern 
daB die auf dem Kopf stehende Zeile*Vs. 1 nur ein "overlap" von Rs. 12 ist, wurde vor kurzem fest-
gestellt (8). 

Trotz der Kiirze und der geringen Anzahl der Texte laBt sich schon jetzt sagen, daB das reduzierte 
Alphabet eine Sprache reflektiert, deren Phonemsystem vom Ugaritischen abweicht. /t/ und /s/ werden 
nicht unterschieden, ebenso /h/ und /h/, sowie /?/ und /s/ (9); auch /g/ und / V scheinen nicht mehr 
differenziert zu werden (10). Das reduzierte Alphabet laBt also auf Lautentwicklungen schlieBen, wie sie 
fiir das Kanaanaische charakteristisch sind. Die Produkte dieser Lautwandel werden jedoch unterschied-
lich graphisch realisiert: So wird in Ugarit das Phonem /s/ durch das Graphem reprasentiert, das ur
spriinglich /?/ wiedergab, wahrend die Inschrift des Tavor-Messers stattdessen das Graphem<s> ver
wendet. Ahnlich wird in Ugarit und Sarepta das urspriinglich /h/ bezeichnende Graphem fiir/h/verwen
det, wahrend in Ta'anak und Bet-Semes das Graphem <h> sowohl fiir urspriingliches /h/als auch fiir f\i/< 
/h/ steht. Es scheint sich eine geographische Verteilung des unterschiedlichen Zeichengebrauchs abzu-
zeichnen (11); allerdings ist die Textgruppe trotz der erfreulichen Funde der letzten Jahre immer noch zu 
klein, als daB nicht Zufalligkeiten des Fundortes bei einer Kartierung der besonderen Merkmale der In
schriften ein falsches Bild ergeben konnten. 

Die kanaanaischen Tafeln in alphabetischer Keilschrift sind nicht sicher datiert. Die Bet-Semes-

Tafel stammt wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. (12), die Tacanak-Tafel aus einer Brand
schicht des spaten 13. oder friihen 12. Jahrhunderts v.Chr. (13), ist aber selbst mbglicherweise alter 
als die Schicht (14). In diesen Zusammenhang fiigt sich auch die unten dargestellte stratigraphische Zu-

ordnung der Inschrift aus Kamid el-Loz , doch ware es wiinschenswert, wenn weitere genauere Beobach-
tungen archaologischer Fundumstahde nicht nur die raumliche, sondern auch die zeitliche Erstreckung der 
Verwendung des reduzierten Alphabets erkennen lieBen. 

Bei dem Krugfragment aus Kamid el-Lbz verlauft der Bruch des Henkels unmittelbar vor dem er-
sten Zeichen; dennoch ist die Inschrift als vollstandig anzusehen, da es sich zweifellos um einen Eigen-

tumsvermerk mit der Dativ-Proposition la/? - handelt. 

Der Titel rab ist im Kanaanaischen und Ugaritischen vor allem in Zusammensetzungen haufig. Al-
leinstehend konnte er mit dem akkadischen Titel rabu identisch sein, den hohe agyptische Wurdentrager 
in Syrien und Palastina wahrend der Amarna-Zeit tragen. Da auch Kamid el-Lbz in der Amarna-Zeit 

Sitz eines rabu war (15), ware die Inschrift dann als Eigentumsvermerk der Gouverneursresidenz anzu

sehen. 

Eine formate und inhaltliche Parallele dazubieten judaischeKrughenkelstempel aus dem 7. Jahrhun

dert v. Chr. mit der Inschrift ~ p D / • Es handelt sich dabei nicht um einen Bestimmungs-, sondern 
um einen Herkunftsvermerk, d. h. nicht um die Bezeichnung von Abgaben fiir den Konig, sondern um die 

Kennzeichnung der in den Handel gegebenen Produkte der Krongiiter (16). 
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Anmerkungen 

(1) Vgl. R.Hachmann, Vademecum der Grabung Kamid el-Lbz (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 
5), Bonn 1969, 66f. 

(2) Vgl. G. Mansfeld, Scherben mit altkanaanaischer Buchstabenschrift vom Tell Kamid el-Lbz, in: D. 

O.Edzard, R. Hachmann, P. Maiberger u.G. Mansfeld, Kamid el-Lbz-Kumidi (Saarbriicker Beitr. 

zur Altertumskunde 7), Bonn 1970, 29-41. 

(3) Zur Grabung im Areal IC15 vgl. R. Hachmann, Verlauf und Ergebnisse der Grabung in den Jahren 

1966 und 1967, in: R. Hachmann (Hrg.), Bericht iiber die Ergenisse der Ausgrabungen in Kamid 
el-Lbz (Libanon) in den Jahren 1966 und 1967 (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 4), Bonn 
1970, 13-23, bes. 19 f. 

(4) In nachstehender Fundliste verwende ich folgende Abkiirzungen: AO = Museumssignatur Louvre; 

AS = Grabungssignatur Ain Shems/Bet-S§me^; KL = Grabungssignatur Kamid el-Lbz; PAM = Mu
seumssignatur Palaestinian Archaeological Museum; RS = Grabungssignatur Ras Shamra/Ugarit; 
Sar. = Grabungssignatur Sarepta; T N M = Grabungssignatur Tell Nebi Mend/Qade§; TT = Grabungs
signatur Tell Ta'annek/ Tacanak. 

(5) Die Transkription alttestamentlicher Ortsnamen folgt dem einzigen voll reversiblen Transliterati-
onssystem, namlich dem der ISO-Recommendation R 259, 1st Edition May 1962. 

(6) Zur Signatur vgl. M. Dietrich, O. Loretz u. J.Sanmartin, Die Zahlung der Alphabet-senestrogyre-

Texte aus Ugarit, in: UF 7, 1975, 550. 

(7) D.I.Owen und A.R.Millard haben mir ihre Artikel freundlicherweise schon im Manuskript zur Ver-

fiigung gestellt, wofiir ich ihnen herzlich danke. 

(8) M.Dietrich, O.Loretz u. J.Sanmartin, Entzifferung und Transkription von RS 22. 03, in:UF 7,1975, 

548-549. 

(9) Vgl. zuletzt M.Dietrich, O. Loretz u. J. Sanmartin, Das reduzierte Keilalphabet, in: UF 6, 1974, 

15-18. 

(10) F.M.Cross, in: BASOR 190, 1968, 44 Anm. 22; A.R.Millard, in:UF8, 1976,459-460. 

(11) M.Dietrich, O. Loretz u. J.Sanmartin, in: UF 6, 1974, 17,nehmen einen nbrdlichen und einen siid

lichen Typ an, wobei der erstere enge Beziehungen zum phbnizischen Alphabet aufweise. 

(12) W.F.Albright, in: BASOR 173, 1964, 53. 

(13) P.W.Lapp, in: BASOR 185, 1967, 19 ff. 

(14) W.F.Albright, in: BASOR 173, 1964, 53. 

(15) Vgl. J.A.Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, Leipzig 1915,129:85 (LU. GAL URU.KI I^-mi-di). Der 

zuletzt in Kamid el-Loz gefundene Brief ist an den rabu gerichtet; vgl. D.O.Edzard, Ein Brief an 

den "GroBen" von Kumidi aus Kamid el-Lbz, in:Zeitschr.f. Ass. 66, 1976, 62-67. 
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(16) E.Sellin, Die palastinensischen Krughenkel mit den Kbnigsstempeln, in: ZDPV 66, 1943, 216-232. 

- Hebraische Stempelinschriften auf Krughenkeln mit Angabe von privaten Besitzern ( meist eben

falls mit Dativ-Praposition te-) sind sehr haufig; vgl. z.B. D. Diringer, On Ancient Hebrew In

scriptions Discovered at Tell ed-Duweir (Lachish), in: PEQ 73,1941,38-56.89-109. Zur Interpre

tation dieser Krughenkelinschriften vgl. die von D.R. Hillers, in: BASOR 173, 1964,47 ff.Anm.10-

12 zusammengestellte Literatur. Vgl. aber die Bemerkungen von M.Weippert, in: ZDPV 80, 1964 
191 Anm. 249 und in: ZDPV 82, 1966, 311 Anm. 186. 

(17) Zum t^des Textes AS 33-5-165 vgl. D.R. Hillers, A Reading in the Beth-Shemesh Tablet, in: BASOR 
199, 1970, 66; M.Dietrich, O. Loretz u. J. Sanmartin, in: UF 6, 1974, 16. 
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8. Zur Stratigraphie des GefaBfragments 

mit alphabetischer Keilinschrift 
von Rolf Hachmann 

Die genaue Datierung der Schicht 11-ID15, der die Scherbenkollektion KL 67:428 aus dem Areal 
IC15 bei der Ausgrabung im Jahre 1967 zugeschrieben wurde, schien damals vergleichsweise sicher zu 
sein (1). Wie die kurz vorher ausgegrabenen Schichten 9-ID15 und 10-ID15 muflte sie als alter gelten als 
die Schicht 8-ID15, die zwar nur mit einem winzigen Stuck ins Areal IC15hineinragte,doch im Areal ID15 

bereits gut nachgewiesen und durch eine Anzahl gut datierbarer Kleinfunde als "mittelbronzezeitlich" be
stimmt war. Das bestatigte sich lann 1968 nochmals im Laufe der Fortsetzung der Grabung im Areal 
ID15. 

Nachuntersuchungen des Jahres 1970, die im Areal IC15 von J.Boese durchgefiihrt wurden, sicher-
ten dann durchaus die Schichtenabfolge 8-ID15, 9-ID15, 10-ID15, 11-ID15, zeigten aber zugleich,daB der 

Schichtenbereich (2) , in dem die Scherbenkollektion KL 67:428 gefunden wurde, nicht zu der Schicht 11-
ID15 gehbrt, wie sie nun nach den neuen stratigraphischen Untersuchungen definiert werden muBte. J. 
Boese konnte namlich zeigen.daB der Schichtenbereich des Areals IC15, der 1967 als Schicht 11-ID15 be
zeichnet wurde, stratigraphisch uneinheitlich ist. Er konnte insgesamt vier stratigraphisch deutlich un-
terscheidbare Teile feststellen, von unten nach oben aufgezahlt die Schichten llc-ID15, llb-ID15 und 11a-
ID15, die allesamt alter sind als die Schicht 10-ID15, und einen stratigraphisch iiber Schicht lla-ID15 

liegenden, 1967 irrtiimlich mit zur Schicht 11-ID15 gerechneten Bereich. 

Die stratigraphische Ordnung dieses nun namenlosen Teils der "Schicht"ll-ID15 des Jahres 1967-
sie sei hier als "Restschicht 11-ID15" bezeichnet - war im Areal IC15 nicht eindeutig zu klaren. Stbrun-
gen, die nach Osten hin bis ins Ostprofil IC15 reichten, beeintrachtigten die Mbglichkeiten zu einer kla
ren Interpretation. Erst die an die Nachuntersuchungen im Areal IC15 angeschlossene Grabung im Areal 
IC14S ergab innerhalb gewisser Grenzen Klarheit: Unmittelbar iiber der Schicht lla-ID15 folgt im Areal 
IC14 die Schicht 10-ID15,die ja auch im Areal IC15 vertreten ist,und dariiber liegt - wie im Areal IC15 -
die Schicht 9-ID15. Demzufolge kann die "Restschicht 11-ID15" stratigraphisch nur gleichzeitig oder 
jiinger sein als die Schicht 9-ID15. Eine Gleichzeitigkeit mit Schicht 9-ID15 muB aber wegen der Unter-
schiede in der Architektur der Bauten ausgeschlossen werden. Die "Restschicht 11-ID15" muB darum 
jiinger sein als die Schicht 9-ID15.Die Mbglichkeit einer Gleichzeitigkeit mit der Schicht 8-ID15 ist aus-
zuschlieBen, weil diese durch die groBe Stadtmauer begrenzt ist, vor der nach menschlichem Ermessen 

keine gleichzeitigen Bauten liegen konnen. Aus alledem ist zu folgern, daB die "Restschicht 11-ID15" jiin
ger sein muB als die Schicht 8-ID15. Da aber iiber der Stadtmauer der Schicht 8-ID15 im Areal ID15 die 
Stadtmauer der Schicht 4-ID15 verlauft.ist im Areal IC15 auch nicht mit Bauten letztgenannter Schicht zu 
rechnen. Daraus ist wiederum zu folgern, daB die "Restschicht 11-ID15", auf das Areal ID15 bezogen, 

stratigraphisch zwischen den Schichten 8-ID15 und 4-ID15 einzuordnen ist. 

Dieselben und noch einige weitere Folgerungen sind auch aus einigen Ergebnissen der Grabung im 

Areal ID15 zu Ziehen, die U. Finkbeiner 1968 erhalten hat. Die im Jahre 1967 angeschnittenen Schichten 
6-ID15 und 7-ID15 schienen sich 1968 als Auffiillungsschichten ohne Baureste zu erweisen. Es war zwar 

denkbar, daB beide Schichten weiter siidlich zur Mitte des Tells hin echte Besiedlungsschichten darstell-
ten, nach dem Norden hin schienen sie indes im Areal ID15 so stark auszudiinnen, daB sie schon iiber der 

groBen Stadtmauer der Schicht 8-ID15 praktisch nicht mehr nachzuweisen waren. 
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Eine Uberpriifung der im Ostprofil des Areals ID15 erkennbaren Stratigraphie durch R. Echt zeigte dann 
aber im Verlaufe der 14. Grabungskampagne 1978 einwandfrei, daB die Schicht 6-ID15 gemeinsam mit 
Schicht 5-LD15 gleiche Bauteile besitzt. Die letztgenannte Schicht ist offenbar nichts anderes als ein juh-
geres Stadium der erstgenannten. Es kann nun als sicher gelten, daB die Schicht 7-ID15 als Auffiillungs-
schicht nicht mit der "Restschicht 11-ID15" gleichgesetzt werden kann. Zu den zu Schichten 5/6-ID15 
gehorenden Bauresten ist u.a. auch eine nordsiidlich streichende Mauer zu rechnen, die ehemals iiber die 
Stadtmauer 8-ID15 hinaus nach dem Norden in das Areal IC15 weitergefiihrt hat, nun aber groflenteils ge-
stbrt ist. Ein klarer Bezug dieser Mauer auf Bauten der "Restschicht 11-ID15" im Areal IC15 ist zwar 
nicht erkennbar, doch ist die Annahme eines solchen Bezuges die einzig denkbare Ankniipfungsmbglich-
keit. 

Nach den detaillierten Untersuchungen der Jahre 1968, 1970 und 1978 in den Arealen ID15, IC14 und 
IC15 muB es als in sehr hohem MaBe wahrscheinlich gelten, daB die Bauten des Areals IC15, die 1967 
irrtiimlich der Schicht 11-ID15 zugerechnet wurden, zu den Schichten 5/6-LD15 gehoren. 

Dieses Resultat ist nicht in erster Linie durch direkte stratigraphische Beobachtungen begriindet. Es 
beruht vielmehr auch auf Kombinationen, die zwar einleuchtend erscheinen, doch nicht den Wert und das 
Gewicht von stratigraphischen Beobachtungen haben. Es laBt sich indes auch auf andere Weise wahrschein
lich machen, insbesondere auch mit Hilfe der in der "Restschicht ll-ID15",in Nachbarschaft mit der be-
schrifteten Scherbe, vorkommenden Keramik. 

Die Scherbenkollektion, zu der die GefaBscherbe mit der alphabetischen Keilinschrift gehbrt, um-
faBt folgende Scherben.die 1967 zur weiteren Bearbeitung in die Kleinfundewerkstatt eingeliefert wurden: 

1. Randscherbe eines Topfes; Ton mittelfein; Sandmagerung; scheibengedreht; Brand hart; Bruch hell
braun bis rbtlich; Oberflache tongrundig, ziegelrot, rauh; D m der Miindung ca. 7,5 cm; D der Wandung 
0,5 cm. - KL 67:428b - Taf. 32,9. 

2. Randscherbe eines Topfes (?) mit enger Miindung und zylindrischem Hals (?); Ton mittelfein; Sandma
gerung; scheibengedreht; Brand hart; Bruch braun; Oberflache tongrundig, hellbraun, rauh; D m der Miin
dung ca. 11,2 cm; D m des Halses 10,7 cm; D der Wandung 0,9 cm.- K L 67:428d - Taf. 32,'.5. 

3. Randscherbe eines Topfes mit breiter Randlippe; Ton fein; Sandmagerung; scheibengedreht; Brand hart; 
Bruch braun; Oberflache tongrundig, beige, rauh; D m der Miindung ca. 12 cm; D der Wandung 0 5 cm -
KL 67:428e - Taf. 32,4. 

4. Randscherbe eines Topfes mit ausschwingendem Rand und kraftiger Randlippe; Ton mittelfein ;Sand (?) 
-magerung; scheibengedreht; Brand hart; Bruch braun; Oberflache tongrundig, hellbraun, rauh;'Dm der 
Miindung ca. 12,7 cm; D der Wandung 0,5 cm. - K L 67:428i - Taf. 32,6. 

5. Randscherbe eines Topfes (?) mit Randlippe; Ton grob; Sandmagerung; scheibengedreht; Brand hart; 
Bruch grau; Oberflache tongrundig, braun, rauh; D m der Miindung ca. 9 cm; D der Wandung 0 6 cm. -
K L 67:428k- Taf. 32,3. 

6. Randscherbe einer groBen Vase mit profilierter Randlippe; Ton fein; Sandmagerung; scheibengedreht; 
Brand hart; Bruch braunlich; Oberflache tongrundig, schmutzig hellbraun, rauh; am Schulteransatz kamm-
stnchartige Drehrillen; D m der Miindung 7,4 cm; D der Wandung 0,5 cm. - K L 67:428m - Taf. 32,7. 

7. Randscherbe eines Topfes mit ausschwingendem Rand und gerundeter Lippe; Ton fein- Sandmagerung; 
scheibengedreht; Brand hart; Bruch braunlich; Oberflache tongrundig, hellbraun,rauh; D m der Miindung 
10,2 cm; D der Wandung 0,6 cm. - K L 67:428n - Taf. 32,8. 

8. Randscherbe eines Topfes mit enger Miindung, ausschwingendem Rand und profilierter Lippe; Ton mit-
ZTZl S a n

h
d ™ g e r u n g ; ^heibengedreht; Brand ziemlich hart; Bruch braunlich; Oberflache tongrundig, 

schmutzig hellbraun, rauh; D m der Miindung 12,8 cm; D der Wandung 0,7 cm. - K L 67:428o -Taf. 32,2. 

LbT^^8^!, ^^ kleiDen KrUgGS' HalS UDd Rand fehlen' Henkelansatz mit Keilinschrift; Ton 
S T M L H T I S ,SandmafrUDg; ^heibengedreht; Brand maBig; Bruch ocker; Oberflache ocker, tongrun
dig, rauh, DmdesBauches9cm;DderWandungO,9cm. - K L 67:428p - Taf. 32,13. 

llrllXZlTA^8'^ ^^ WS Rand erhalte"' Rand gerundet- Ton ««*; Kalk- und Sandma-
TerlL^ATrt B r a" d m a B i g; Bruch hellbraun; Oberflache tongrundig, beige,rauh; H 4, 3 cm; Dm 
derMundunge.lcm; g r . D m S c m ; D der Wandung 0,8 - 1, 2 cm.- K L 67:428q - Taf. 32,11. 

verzeichne^en6 Fboenk°ller:tir *" ^ AUSWaM &US einer S^eren Anzahl von Scherben, unter denen die oben 
aus einem Bereich d" r!

1Se m e h r f a c h vertreten waren und darum ausgesondert wurden. Sie stammt 
, er nordlich und siidlich durch je eine westbstlich streichende Mauer begrenzt war. 
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Der Raum zwischen den Mauern war mit groBen Kalksteinplatten gepflastert, iiber die eine Lehmziegel-
mauer gekippt war, die auf dem nbrdlichen Mauerfundament gestanden hatte. Nach oben war diese Schicht 
nicht eindeutig begrenzt, ging vielmehr ohne klaren Schichtentrenner in das humose Material iiber, das 
fast iiberall den obersten Bereich des Siedlungshiigels bildet. Es kann aber als absolut sicher gelten,' daB 
die Scherbenkollektion nicht aus diesem humosen Bereich stammt. 

Jimgere Beimischungen sind offenbar unter den Scherben nicht vertreten. Das ist nach dem Gra-
bungsbefund im Areal IC15 auch prinzipiell wenig wahrscheinlich, wie uberhaupt selbst die humose Ober-

lachenschicht am Nordhang des Tells wenig verschleppte jiingere Keramik enthalt. Wenige Scherben 

a tereisenzeitlicher" und byzantinisch-fruharabischer Ware fanden sich ausnahmslos nur unmittelbar 
unter der Tel oberflache. Offenbar sind solche Scherben erst in jiingerer Vergangenheit von der Hohe des 
Siedlungshugels hangabwarts nach dem Norden verschleppt worden. Schon in etwas tieferen Bereichen 

des Oberflachenschutts kam jeweils nur "mittelbronzezeitlich" anmutende Keramik zum Vorschein. 

Altere Beimischungen sind prinzipiell bei Scherbenkollektionen nie ganz auszuschlieBen doch macht 
das Material der Kollektion KL 67:428 einen vergleichsweise einheitlichen Eindruck. Die Scherben sind 

durchweg in Tonqualitat, Magerung, Brand, Farbe und Oberflachenbehandlung gleichartig Allerdings 
weicht gerade die Scherbe KL 67:428p, um deren Einordnung es hier geht, bemerkenswert von alien iib
rigen Scherben ab. Abweichend ist der Ton grob, sonst meist fein bis mittelfein; abweichend ist die Kalk-

und Sandmagerung von der sonst vorherrschenden Sandmagerung; abweichend ist der maBig harte Brand 
wahrend sonst harter Brand vorherrscht. Auch die Farbe des Tones im Bruch und auf der Oberflache un-
terscheidet sich deutlich von alien Scherben, ebenso die Form des GefaBes, denn Scherben von Kriigen 
sind sonst nicht vertreten. In jeder Hinsicht abweichend ist sonst nur noch das Fragment des Napfes KL 

67428q (Taf.32,11). Mit dem Krug hat dieser allerdings nichts gemeinsam. Er ist handgemacht. Der Ton 
im Bruch ist hellbraun, wahrend die Scherbe des Kruges im Bruch ockerfarben ist. Man hat den Eindruck 
als seien an der Production der GefaBe der Scherbenkollektion KL 67:428 mindestens drei verschiedene' 
Werkstatten beteiligt gewesen. 

Die Scherbe mit der alphabetischen Keilinschrift gehbrte zu einem Krug, dessen Form sich trotz 

der geringen GroBe der Scherbe ziemlich eindeutig rekonstruieren laBt (Taf. 32,13). Mbglicherweise ist 
der Krug ein wenig hbher gewesen als die vorgeschlagene Rekonstruktion, eine geringere Hohe kommt 
hingegen nicht in Betracht. Ein vergleichbarer Krug stammt aus dem Nordteil des Areals IC15 und ge
hbrt offenbar auch zur "Restschicht 11-ID15" (Taf. 32,1). Die Reste zeigen eindeutig, dafl dieser Krug 
etwas schlanker war. GefaBhals und -rand waren jedoch soweit erhalten, daB die Erganzung des Kruges 
nach oben gesichert ist. Die Rekonstruktion des GefaBunterteils ist ziemlich zwingend. Der Ton dieses 
Kruges ist feiner und dunkler. Er ist im Gegensatz zum Krugfragment KL 67:428pmit Hacksel gemagert. 

Die Oberflache ist sorgfaltig geglattet und zeigt deutliche Spuren einer Politur. Der Brand ist sehr viel 
harter. Das GefaB ist offenbar sekundar verbrannt und dadurch schwarzfleckig geworden. Vergleichbar 

ist ferner der Krug aus dem "mittelbronzezeitlichen" Grab ID15:1 (3). DaB Kriige dieser Art in Kamid 
el-Lbz auch sonst "mittelbronzezeitlich" vertreten sind, zeigt ein Exemplar aus der Schicht 10-ID15(Taf. 

37,1), das allerdings eine Standflache und einen abweichenden oberen Henkelansatz hat. 

Die "Restschicht 11-ID15" ergab noch weitere vollstandige GefaBe, die fiir die Datierung der alpha

betischen Krughenkelinschrift mehr ergeben als der Krug (Taf. 32,1). Dazu gehbrt der Topf (Taf. 33,5), 
dessen Form bislang aus der Schicht 8-ID15 und den darunterliegenden Schichten 9- bis 11-ID15, die ja 

auch im Areal IC15 nachweisbar sind, nicht bekannt ist.Es handelt sich um die in einem spaten Abschnitt 
der "Mittelbronzezeit" und in der "Spatbronzezeit" gangigen Form des Kochtopfs (cooking pot). Ein ganz 

ahnliches Exemplar stammt aus der Schicht 4-ID15 (Taf. 34,5). Insbesondere im Randprofil stimmt er 
vollstandig mit dem Topf aus der "Restschicht 11-ID15" iiberein. Ganz entsprechende Tbpfe sind fiir 

"spatbronzezeitliche" Schichten im Areal IF13 mehrfach belegt (4). 

Bemerkenswert ist das haufige Vorkommen von tiefen Schalen mit geknickter Wandung (carinated 
bowls) (Taf. 33,3) und von Kelchen mit entsprechend< geknickter Wandung (Taf. 33,2 u. 6) in der "Rest

schicht 11-ID15". Im sehr reichen keramischen Fundgut der Schicht 8-ID15 fehlen solche GefaBe noch 
vbllig, ebenso in den Schichten 9- und 10-ID15 im Areal IC15 (vgl. Taf. 36-38). Vertreten sind sie da
gegen in Schicht 4-ID15 (Taf. 34,4 u. 6) und in den "spatbronzezeitlichen" Schichten 3c-IF13, 5a- und 5b 

-IF13 (5). Auch in der Deponierung des "spatbronzezeitlichen" Tempels kommen diese GefaBe in Varian-

ten vor , die fiir die Tempelkeramik kennzeichnend sind (vgl. Taf. 3 und 9). 

In "spatmittelbronzezeitliche" Zusammenhange fiihrt die bemalte Schale aus der "Restschicht 11-

ID15" (Taf. 32,10). Zusammenpassende Scherben dieses GefaBes wurden aus Scherbenkollektionen der 

Jahre 1967 und 1968 separiert (6). Rand und Wandung sind zu drei Vierteln erhalten. Alle Scherben sind 

sekundar verbrannt und dadurch teilweise stark verfarbt. Der Ton war urspriinglich im Innern dunkel-
braungrau und an den Oberflachen innen und auBen hellockerfarben. Das GefaB hat auBen und 1 cm 
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iiber den Rand nach innen greifend einen feinen, weiBen Uberzug. Die Wandung ist im Abstand von 2,3 cm 
mit zwei breiten roten Bahdern bemalt; den dazwischenliegenden Raum fiillen zwei sich kreuzende.braune 
Zickzackbander. In jedem der so entstandenen Rhomben befindet sich ein dicker roter Punkt. Die Scherbe 
einer ganz ahnlich verzierten Schale gleichen Typs stammt aus der Schicht 5c-IF13 (Taf. 36,1) (7). Ab
weichend ist der Ton schamott- und sandgemagert. Die Oberflache tragt hier einen ockerfarbenen.geglat-
teten Farbiiberzug. Die Bemalung besteht aus horizontal verlaufenden, braunen und kalkig weiBen Streifen. 
Der mittlere, weiBe Streifen ist mit braunschwarzen, sich kreuzenden Zickzacklinien verziert. Die Punkte 
in den Rhomben sind weinrot. Auch der Bauchteil scheint weiB bemalt zu sein.Die Farbunterschiede bei-
der Schalen hahgen zumindest zum Teil mit dem sekuncaren Brand der Schale aus der "Restschicht 11-
ID15" zusammen. In derselben Schicht 5c-IF13 fanden sich noch etliche andere Scherben (Taf. 36,2.4. u. 
8), die in der Tonart und -qualitat bemerkenswert iibereinstimmen. Bei den Farben herrschen weiBe, 
rote, rotbraune und rosa Tone vor. Der Farbauftrag hat oft einen pastosen Charakter. GefaBe mit derar-
tiger Bemalung fehlen in den an Keramik sehr reichen Schichten 3a-und 3b-IG13 des "spatbronzezeitlich
en" Tempels (8), sie sind aber auch in den "mittelbronzezeitlichen" Schichten 8- bis 10-ID15 nicht be
kannt. Darum kommt fiir sie nur ein spater Ansatz in der "Mittelbronzezeit" oder auch ein friiher Ansatz 
innerhalb der "Spatbronzezeit" in Betracht. 

Auch aus dem Vergleich der Tonware ergibt sich, dafl die "Restschicht 11-ID15" zeitlich zwischen 
die Schicht 4-ID15 und die Schicht 8-ID15 in den Bereich der Schichten 5/6-ID15 einzuordnen ist. Dieser 
Schichtenbereich war durch Erosion und durch Bauarbeiten der Schicht4-ED15so stark gestbrt und soweit 
abgetragen, daB er nichts Wesentliches an Keramik zur Synchronisierung ergeben konnte. Die Scherbe 
einer Standringschale (Taf. 36,7) stammt aus der Schicht 6-ID15.Eine ahnliche Schale ist aus der Schicht 
4-ID15 (Taf. 34,8) und auBerdem auch aus der Schicht 6-IF13 bekannt (9); die "Restschicht 11-ID15" hat 
nichts dergleichen ergeben. Eine Scherbe aus Schicht 5-ID15 (Taf. 36, 3) gehbrt wohl zu einem Topf mit 
waagerecht stehender Randlippe, der in "spatbronzezeitlichen" Zusammenhangen sonst nicht vorkommt. 
Eine derart vereinzelte Scherbe darf jedoch nicht iiberbewertet werden, obwohl zur gleichen Scherben
kollektion ein zweites Stuck mit ahnlicher Randgestaltung gehbrt (10). Bei einer stark gestbrten Schicht 
ist es nie ganz auszuschlieBen, daB sie auch vereinzelt hochgewiihltes, alteres Material umfaBt. 

Die Scherbe eines kugeligen Topfes (Taf. 35,7) stammt aus dem Bereich der Schichten 5/6-ED15, 
d.h. sie lieB sich stratigraphisch nicht eindeutig einordnen. Ahnliche kugelige GefaBe fehlen bislang in 
der "Spatbronzezeit" (11). Die Schicht 9-ID15 hat aus dem Areal IC15 zwei vergleichbare Tbpfe geliefert 
(Taf. 36, 9 u. 11). Hier kann es sich um eine altere, hochgewiihlte Scherbe handeln, doch muB man - wie 
ubrigens auch bei der Scherbe Taf. 36,3 - noch andere Gesichtspunkte in Betracht Ziehen: Zumindest in 
Kamid el-Loz gibt es keine durch klare Fronten voneinander getrennte Epochen"Spatbronzezeit"und"Mit
telbronzezeit". Wenn im Zusammenhang mit Funden und Befunden aus Kamid el-L6z iiberhauptmit diesen 
beiden Begriffen gearbeitet wird, so deswegen, weil diese seit langem insbesondere im Bereich der Pa-
lastina-Archaologie terminologisch unentbehrlich erscheinen. "Spatbronzezeit" und "Mittelbronzezeit" 
sind in Kamid el-Loz keine Epochen, die sich deutlich gegeneinander abgrenzen lassen(12);siesind Hilfs-
begriffe, die eine bessere Verstandigung ermbglichen sollen, und die aus Griinden der Verstandigung im 
Sinne der palastinensischen Terminologie vorlaufig noch weiterbenutzt werden konnen. Jede ins Detail 
gehende Analyse der Keramik von Kamid el-Loz hingegen zeigt mindestens regelmaBig ebenso viele Un-
terschiede wie Gemeinsamkeiten zwischen zeitlich benachbarten Besiedlungsschichten. Ganz sicher laBt 
sich - insbesondere dann, wenn vollstandige GefaBe vorliegen - das Durchlaufen von Keramikformen, die 
konventionell als nur "mittelbronzezeitlich" oder nur "spatbronzezeitlich" klassifiziert zu werden pfle-
gen, nicht dadurch erklaren, daB man mit Fundstiicken rechnet, die durch Erdarbeiten in alter Zeit aus 
alteren in jiingere Schichten geraten sind (13). 

Aus der Schicht 4-ID15 stammt die Scherbe eines groBen,aber engmiindigen GefaBes (Taf.34 1) zu 
dem es in der "Restschicht 11-ID15" aus der Scherbenkollektion KL67-428 eine Parallele gibt (Taf.32,3). 
E m Topf der Schicht 4-ID15 (Taf. 34,2) findet Vergleichbares in der Schicht 9-ID15 (Taf. 37 3). Tbpfe 
dieser Art sind offenbar jiingere Auslaufer einer "mittelbronzezeitlichen" Gefafigattung - aus Schicht 9-
1D15 gibt es dafur ein kennzeichnendes Beispiel (Taf. 38, 5)-. die in den Schichten der "Spatbronzezeit" 
nicht mehr vertreten sind (14). 

Veranderungen des keramischen Inventars sind Lmmer komplexe Vorgange, die durchaus verschie-
denartig verlaufen konnen, weil bei ihnen sehr unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen:Formenan-
derungen und Stilentwicklung der Eigenproduktion, Handelsverbindungen, durch die Fremdproduktionen zu
ganglich oder unzuganglich gemacht werden, schlieBlich auch das Schicksal der fremden Produktionsstat-

des keUiLThrTtn^^K^^rr11 ^ Envagungen sollen helfen.eine Vorstellung von der Zeitstellung 
en B 1 g e n k d S K L 6 7 : 4 2 8P< T a f- 32-13) zu gewinnen. Es kann als so gut wie sicher 

gelten, daB d,e Inschrift ,n e.nen spaten Abschnitt der "Mittelbronzezeit" gehbrt. Die Schicht 8-ID15 diirfte 
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alter sein. Aber auch die Graber des "mittelbronzezeitlichen" Friedhofs, die ja meist in die Schicht 8-ED 

15 eingetieft sind,sind alter(15). Andererseits ist dieSchicht4-ID15 deutlich jiinger als die "Restschicht 

11-ID15". NiclU ganz ohne Gewicht ist es dabei, daB in den Schichten 5/6-ID15 und innerhalb der "Rest
schicht 11-ID15" mykenische und kyprische Keramik, insbesondere die sogenannten milk bowls noch 
vollstandig fehlen (16). 

Eine gewisse Bestatigung der Spatdatierung der "Restschicht 11-ID15" scheint sich auch aus zwei 
der bislang vorliegenden 14c-Daten zu ergeben. Einzelne 14C-Daten haben gewiB in solchem Zusammen

hang keine Beweiskraft. Sie verdienen aber immerhin insofern Beachtung, als sie Ubereinstimmung er
kennen lassen oder nicht. Man sollte sich in derartigen Zusammenhangen jedenfalls davor hiiten, einzelne 

C-Daten als verlaBliche absolute Daten zu benutzen. Der Wert dieser Daten wachst erst langsam mit 
ihrer Zahl. Es wird heute immer deutlicher, daB 14c-Daten zunachst in erster Linie eine relative Lhrono-
logie ergeben, bzw. eine solche unter Umstanden stiitzen konnen. 

Die ̂ C-Analyse KI 442 (KL 68:15) stammt von Holzkohle, die vom Balkenwerk eines Gebaudes der 
"Restschicht 11-ID15" genommen wurde. Die Fundsituation ist klar. Das Holzkohlenmaterialwurde im T2 

(17) aus Brandschuttausgewah.lt. Im Feldtagebuch heiBt es dazu: "Der darunter befindliche FuBbodenist 

hartgetreten und mit einer diinnen, weiBen Aschenschicht iiberzogen" (18). Das Analysenergebnis gibt 
das Datum 3 690 - 70 Jahre vor 1950; das bedeutet dendrochronologischgeeicht und in die christliche Ara 
umgerechnet 2180 - 2110 v. Chr. Geb. Die Analyse KI 444 (KL 68:321) stammt voneinem verbrannten 
Balken, der auf der Begehungsflache der Schicht 8b-ID15 im Siidteil des Areals ID15 lag. Auch hier ist 
die Fundsituation eindeutig. Die Analyse gibt das Datum 1760 - 80 Jahre vor 1950; das ist nach dendro-
chronologischer Eichung 2970 - 2700 v. Chr.Geb. Diese Probe aus einer relativ jungen Phase der Schicht 
8-ID15 ware damit 790 - 590 Jahre alter als die Probe aus der "Restschicht 11-ID15". Dieser Zeitabstand 
darf - um es hier nochmals zu betonen - ebensowenig als ein absoluter Wert angesehen werden wie das 
Datum KI 112 (KL 68:15). Als relative Daten stiitzen sie aber Uberlegungen, die zu dem Ergebnis fuhrten, 
die Schicht 8-ID15 sei alter als die "Restschicht 11-ID15". Die konventionellen Daten fiir die bronzezeit-
liche Entwicklung in Syrien und Palastina, die die Krughenkelinschrift KL 67:428p ins 16. oder 15. vor-
christliche Jahrhundert einordnen, gehen sicher nicht soweit wie die 4C-Daten an der Wahrheit vorbei. 

(Zu den ̂ C-Daten vgl. im iibrigen unten S. 137 ff. u. 149 ff.). 

Angesichts der Schwierigkeiten, in Kamid el-Lbz die fiir Palastina allgemein gebrauchlichgeworde-

ne terminologische Teilung in "Mittel- und Spatbronzezeit" zu benutzen, erscheint es sinnvoll, weiterhin 
die Bezeichnung "Restschicht 11-ID15" im Zusammenhang mit der Krughenkelinschrift zu verwenden und 

festzuhalten, daB diese Schicht mit der Schicht 5/6-ID15 gleichzeitig ist. Erst wenn gegen Ende der Gra
bung eine Synchronisierung der Schichten alter Areale erreicht sein wird, miiBte es moglich sein, genau-

ere Angaben iiber die Einordnung der "Restschicht 11-ID15" zu machen. 
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Anmerkungen 

(1) Zum System der Schichtenbezeichnung der Grabung in Kamid el-Lbz vgl. R. Hachmann, Vade-
mecum der Grabung Kamid el-Lbz (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 5), Bonn 1969, 63. 

Jedes Areal hat normalerweise seine eigene Nomenklatur fiir die Stratigraphie. Damit soil jede Ten-
denz zur vorzeitigen Synchronisierung verschiedener Grabungsstellen vermieden werden. Eine Be-

zeichnung wie "Schicht 9-ID15" heiBt in der Regel: die Schicht 9 des Areals ID15. Schicht 9-IE15 
kann eine ganz andere Schicht dieses benachbarten Areals bezeichnen. Oft ist es indes moglich, 

rasch gleichzeitige Schichten benachbarter Areale zu synchronisieren. Es hat sich in solchen Fallen 
als niitzlich erwiesen, eine Schicht mit der Nummer der gleichzeitigen Schicht des benachbarten 
Areals zu bezeichnen. Schicht 9-ID15 in Areal IC15 ist demzufolge die Schicht des Areals IC15, die 
der Schicht 9 im Areal ID15 entspricht. 

(2) Zum Begriff "Schichtenbereich" vgl. R. Hachmann, Verlauf und Ergebnisse derGrabung des Jahres 
1964, in: R. Hachmann u. A. Kuschke, Bericht iiber die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamidel-

Loz (Libanon) in den Jahren 1963 und 1964 (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 3), Bonn, 1966, 
44 Anm. 1. 

(3) R. Hachmann, Der "mittelbronzezeitliche" Friedhof am Nordhang des Tells . in:R. Hachmann(Hrg.), 

Bericht iiber die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kamid el-Lbz (Libanon) in den Jahren 1966 und 
1967 (Saarbriicker Beitr. zur Altertumskunde 4), Bonn 1970, 51f. Abb. 4,3 Taf. 6,4. 

(4) J.Reichstein, Die stratigraphische Grabung im Areal IF13, in: R. Hachmann, Kamid el-Loz 1966/ 

67, 1970, 33ff. Taf.14,3 (Schicht 3b); 16,2 u.5 (Schicht 2g u.5c); 17,1 (Schicht 5b); 18 3 (Schicht 
5a); 26. 

(5) J. Reichstein, a.a.O. 33ff. Taf.18,1 (Schicht 5a); 19,2 (Schicht 5a); 22, 11-12 (Schichten 3c u.5b); 

(6) Vgl. auch J. Reichstein, a. a. O. 42 Anm. 12 Taf. 22,13. 

(7) Vgl. J. Reichstein, a. a. O. 39 Nr. 73 Taf. 19,11. 

(8) Im Verlaufe der Grabungen der Jahre 1972 bis 1974 fand sich in der Schicht 4 des Tempels in der 

Farbart und -qualitat vergleichbare, doch in den Ziermotiven abweichende Keramik; schalenartige 
GefaBe haben iiberwogen. 

(9) Vgl. J. Reichstein, in: R. Hachmann, Kamid el-Lbz 1966/67, 1970, 39 Nr. 76 Taf. 20,4 u. 27. 
(10) Randfragment eines grbBeren Topfes aus rosafarbenem, mit Kalksplitt gemagertem.klingend hart 

gebranntem Ton; Oberflache mit gelbem Uberzug versehen; rauh, unverziert. - KL 67:187c. 
(11) Reichsteins Zusammenstellung in: R. Hachmann, Kamid el-Lbz 1966/67, 1970, 33 ff. Taf. 25-27 

ist m dieser Hinsicht durchaus reprasentativ. 

(12) Zieht man in Betracht, auf welche Weise diese terminologische Gliederung in Friih-, Mittel- und 

Spatbronzezeit fur Palastina zustandegekommen ist und in welcher Weise sich die Begriffsinhalte 
verandert haben, so ist zu vermuten, daB auf langere Sicht diese Gliederung auch fiir Palastina als 
unzulangliche Hilfskonstruktion erkennbar wird. 

(13) Dennoch muB man auch mit derartigen Fallen rechnen. Bei einer statistischen Auswertung von 

groBerenKeramikquantitaten werden sich solche Falle indes in der Regel erkennen lassen. Solange 
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statistische Analysen solcher Zielsetzung nicht erfolgt sind, bzw. soweit sie mangels einer ausrei-

chenden Fundquantitat nicht moglich sind, sollte man es vermeiden, mit Einzelstiicken zu argumen-
tieren. 

(14) Vgl. J. Reichstein, in: R. Hachmann, Kamid el-Lbz 1966/67, 1970, 33 ff. Taf. 25-27. 

(15) R. Hachmann, in: R. Hachmann, Kamid el-Lbz 1966/67, 1970, 51 ff. Abb. 3-4; Taf. 5,4; 6,1.4 u. 
7; 7,4-5; 9,2.4 u.7; 21.1-2. 

(16) Vgl. J. Reichstein, in: R. Hachmann, Kamid el-Lbz 1966/67, 1970, 35 ff. Taf. 20,1.6.7.10-12 
(mykenische Ware); Taf. 20,3.5 u. 8-9 (kyprische Ware). Im Areal IF13 ist die mykenische Ware 
auf die Schichten 2g und 3b geschrankt. Ihr Fehlen in der Schicht 3a beruht sicher auf dem "Fehler 
der kleinen Zahl". Kyprische milk bowls kommen in den Schichten 5a, 4 und 3b vor. Ihr Fehlen in 

den Schichten 2g, 3a und 3c hangt wohl wiederum mit der kleinen Zahl der Funde zusammen. 
(17) Zur Terminologie der Testflachen vgl. R. Hachmann, Vademecum, 1969, 55 f. 

(18) Eintragung von U. Finkbeiner im Feldtagebuch Bd. 15, S. 96 (vom 7.9.1968). 
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9. Ein bedeutsamer botanischer Fund der Gattung 

Echium Linne aus Kamid el-Lbz 
von Josef Baas 

Bei den Ausgrabungen in Kamid el-Lbz im Libanon, die das Institut fiir Vor- und Fruhgeschichte und 
Vorderasiatische Archaologie der Universitat des Saarlandes, Saarbriicken, seit 1963 durchfiihrt, kam 
unter anderem ein etwa 20 Liter groBes VorratsgefaB zutage, das zur Halfte mit kleinen weiB-graulichen 

"Samereien" angefullt war (Taf.41,3). Das GefaB lag zerdriickt in einer spatbronzezeitlichen Siedlungs-
schicht, die sich etwa zwischen 1300 - 1200 v. Chr. Geb. einfiigen laBt. 

Professor Dr. R. Hachmann iibersandte mir im Marz 1974 einen Teil des geborgenen Materials, 
das von Dr. K.-E. Behre als "Echium spec, (nicht E. vulgare)" ausgewiesen worden war, zur gefalligen 
Bearbeitung. 

Dieses Material, das ohne jeden Fremdbesatz ist, besteht aus einer groBen Menge wohlerhaltener, 
auffallend stark skulptierter, ausgesprochen grobwarziger, schwach dreikantiger NuBchen der Boragi-
naceen-Gattung Echium Linne, Natternkopf (Taf. 41,2). 

Dorsal sind die Friichte stark konvex, ventral beiderseitig flach gestaltet, auf der Bauchseite ist ein 
kraftiger Kiel ausgebildet. Mitbreitovaler bis sektorenartiger Ansatzflachesitzen sie dem Diskus eben auf. 

Griffelwarts sindsie scharf zugespitzt (Taf .41.1-2). 100 Messungen ergaben Langenwerte von 3.2-4,2 m m . 
wobei 3,9 m m die Durchschniitsgrbfle ist. 

Zur Bestimmung wurden alle nach Lage des Fundortes in Betracht kommenden rezenten Echium-
Spezies mit den Fossilien verglichen. Dabei ergab sich, daB die Arten plantagineum Linne, russicum 

J.F.Gmelin= rubrum Jaquin, sericeum Vahl, creticum Linne, angustifolium Miller, arenarium Gussone, 
calycinum Viviani, diffusum Sibthorp et Smith, rauwolfii Delile, judaeum Lacaita und vulgare Linne fiir 
eine Identifizierung ausscheiden. Eine sehr gute Ubereinstimmung hingegen zeigte sich mit Echium ita-
licum Linne und glomeratum Poiret, so daB es keinem Zweifel unterliegen kann, daB die fossilen Friichte 

einer dieser beiden Natternkopf-Arten zugehbren. Es ist mir bis zur Stunde nicht gelungen, die Friichte 
beider Arten nach GroBe und morphologisch-taxonomischen Merkmalen eindeutig zu trennen. 

Wenn somit die der zeitige Diagnose nur auf Echium italicum Linne vel glomeratum Poiret lauten kann, 

so brauchen sich aus dieser Zwiefaltigkeit keine Unstimmigkeiten fiir die weitere Ausdeutung bzw. Aus-
wertung des prahistorischen Fundes zu ergeben; denn als separate Arten stehen sich Echium italicum und 
glomeratum in systematischer Hinsicht relativ nahe, wie in den floristischen Werken zum Ausdruck 

kommt (vgl. hierzu E.Boissier, 1879, 205-206; C. C. Lacaita, 1919, 383; J. E. Dinsmore, 1933, 235; J. 

Thiebaut, 1940, 353-354). 

G. Klotz, der sich in jiingster Zeit sehr um eine Verbesserung der SystematikundNomenklatur der 

Echium-Arten verdient gemacht hat, unterscheidet innerhalb seiner neu aufgestellten Sektion "Italica" 
unter anderem die beiden Serien "Italica ser.nov." mit dem Typus Echium italicum Linne und "Glomera-

ta ser.nov." mit dem Typus Echium glomeratum Poiret (vgl. hierzu G.Klotz, 1960, 367-368). 
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Echium italicum Linne, der Hochwiichsige Natternkopf, reicht in seiner allgemeinen Verbreitung 
von den Pyrenaen und Sudostfrankreich durch das Mediterrangebiet, Vorderasienbis zum Pamir und Tien-
schan(vgl. G.Hegi, 1926/27, 2197 und G.Klotz, 1960, 368). Nach J.Thiebaut (1940, 354) kommt er in 
Syrien um den Golf von Alexandrette, dem heutigen Iskenderun und in der Landschaft Hauran, etwa 90 km 
sudbstlich von Damaskus vor. AuBerdem findet er sich nach M. Zohary (1973, 545) in Siidwest-Syrien und 
in der Landschaft von Golan. Die bis 80 cm hohe Ruderalpflanze (Taf. 42) lebt heute auch im Libanon und 
in Palastina (briefliche Mitteilung von G.Klotz), doch fehlt sie in Israel, wie mir C.Heyn und I. Gruen-
berg-Fertig mitteilten. In Israel wird sie durch die nicht seltene Echium glomeratum Poiret ersetzt, 
einer bis 150 cm groBen Staude, die vornehmlich in den jahreszeitlich lange ausgetrockneten FluB- und 
Bachlaufen siedelt (Taf. 13). Diese Art, die nicht seiten mit Echium italicum verwechselt wird, ist heute 
auf Israel, Jordanien, den Libanon, Syrien und Cypern beschrankt. 

G.Klotz, dem ich von meinen Untersuchungen mitteilte, glaubt aus der gegenwartigen Gesamtver-
breitung von Echium italicum und glomeratum und ihren Differ en zierungen schlieBen zu konnen, daB der 
prahistorische Fund mit weit hbherer Wahrscheinlichkeit der Art glomeratum als der Spezies italicum 
zuzuweisen ist. Er halt namlich das nahbstliche Vorkommen von Echium glomeratum fiir ein Reliktareal, 
in dem die Art seit langer Zeit endemisch lebt. Echium italicum hingegen soil sich als Art im mittleren-
nbrdlichen Mediterrangebiet herausgebildet und erst in historischer Zeit nach dem Nahen Osten ausge-
breitet haben. 

Nun konnte man dieser Interpretation von G.Klotz vielleicht entgegenhalten, daB Echium italicum in 
friiherer Zeit im Nahen Osten doch haufiger als heute vorgekommen ware;denn vor 3000 und mehr Jahren 
werden die klimatischen, edaphischen, bkologisch-biologischen und anthropogenen Verhaltnisse in der li-
banesischen Landschaft wahrscheinlich etwas anders gewesen sein als zur Gegenwart. 

Aus diesen pflanzengeographischen Kriterien laBt sich vorerst wenigstens keine eindeutige Entschei-
dung zu Gunsten der einen oder anderen Art ableiten.was fiir die sich erhebende Frage nach der Verwen
dung und Bedeutung der Echium-Friichte im Haushalt der Bronzezeit-Leute auch als wenig relevant er-
scheint. 

10 Liter "Samereien" miissen nach meiner Wagung rund 3.500.000 Einzelfriichte enthalten haben. 
Eine Echium italicum- bzw. glomeratum-Pflanze bringt bei normalen Wachstumsbedingungen im Jahr et
wa 1000 NuBchen zur Reife. Somit wurden die 10 Liter Friichte von etwa 3500 Pflanzen geerntet. Sollten 
sie mbglicherweise nicht am natiirlichen Standort, sondern als Gartenkultur gesammelt worden sein, so 
muBtemanproQuadratmeter mit 9 Pflanzen und fur die 3500 Pflanzen mit einer Gesamtflache von 400 qm 
rechnen. 

Was mbgen die Bronzezeit-Leute mit diesen 3.500.000 Echium-NiiBchen gemacht haben? Haben sie 
ihnen als Saatgut zur weiteren Vermehrung gedient oder sind sie ihrer selbst willen einer gezielten Ver-
wertung zugefiihrt worden? Dabei soil die Frage, ob sie in der Umgebung des Fundortes gesammelt oder 
als Handelsware eingefiihrt worden sind, auBer acht gelassen werden. 

Die Art Echium glomeratum wird in ihrer Eigenschaft als Nutzpflanze weder im Schrifttum des Al-
tertums.noch des Mittelalters oder der Neuzeit auch nur mit einem Wort erwahnt. Dagegen werden Pflan-
zenbeschreibungen im vierten Buch des Dioskurides, des bedeutendsten Vertreters der Arzneimittellehre 
im Altertum, auf Echium italicum ubertragen. Sie konnten wahrscheinlich ebenso berechtigt auf Echium 
glomeratum bezogen werden, wie uberhaupt denn die Boraginaceen-Bilder dieses Altmeisters der Phar-
makognosie sicherlich nicht immer in der richtigen Weise ausgedeutet wurden und zu Verwechslungen 
unter den Arten von Anchusa Linne, Cynoglossum Linne, Heliotropium Linne, Cerinthe Linne und Echium 
Linne AnlaB gaben. 

Man kann heute aufgrund der durftigen Kenntnisse von den heilendenundnutzendenWerten anderer 
Echium-Arten nur entfernt ahnen, welch groBe Bedeutung dem Genus Echium, einschlieBlich der Arten 
italicum und glomeratum, in der Volksmedizin und dem Haushalt des Altertums zukam.Beide Arten konn
ten fur folgende Zwecke verwendet worden sein: 

a) Man gewann aus ihren starken reservestoff-haltigen Wurzeln eine Droge gegen Schlangenbisse, 
man extrahierte aus ihnen die Stoffe zur Bereitung von Salben und Olen zur Behandlung von Wunden, Ge-
schwuren und Hautkrankheiten. Aus den Stengeln und Blattern mit ihrem hohen Gehalt an Schleimen be-
reitete man erweichende, schmerzstillende, schweiBtreibende Aufgiisse und Abkochungen gegen Katarrhe, 
Fieber, Epilepsie, Gicht, Wassersucht und mancherlei andere Krankheiten. 

1Q»* bj Eme ganz wesentliche Rolle spielten sie als technische Farbe-Pflanzen (vgl. hierzu M. Zoharv, 

vJZL* «>* A ? m d e n z e l l e n ihrer Wurzeln enthalten namlich den im Altertum hochgeschatzten roten 
' l r ! ; ' d6r " U m F a r b e n der Seide- Baumwolle, Ole, Fette und Backwaren diente.In der 
eetohil t h p T K" ""7 "ROt" ZUF T 5 n U n g der P o m a d e n u n d Schminken. Gegenwartig ist diese ve-
getabihsche Farbe, die s.ch auch reichlich in den Wurzeln anderer Boraginaceen-Gattungen wie Alkanna 
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Tausch, Anchusa Linne und Onosma Linne findet, durch die synthetischen Farben nahezu auBer Gebrauch 
gekommen. 

c) Eine dritte niitzliche Verwendung haben die beiden Natternkopf-Arten in der Ktiche gefunden, wo 
man aus den Blattern der jungen Rosetten Salate, Gemiise und Tee bereitete. 

d) SchlieBlich muB noch in Sonderheit auf die Friichte und abermals die Wurzeln eingegangen wer
den, da sie vermutlich in der Drogenkunde des Altertums eine wichtige Rolle spielten. Sie enthalten nam

lich sehr bedeutsame Alkaloide, unter denen das narkotisierende giftige Cynoglossin und das nervenlah-
mende giftige Consolidin hervorragen. 

Es waren F. Schlagdenhauffen und E. Reeb, die die Friichte und Wurzeln der Boraginaceen-Gattung 

Cynoglossum Linne chemisch und physiologisch analysierten, aus ihnen das Cynoglossin isolierten und es 
an Frbschen, Tauben und Kaninchen testeten. Bei entsprechender Dosierung wirkte es als starkes Narko-
tikum, erzeugte krampfartige Verzerrungen und lbste schlieBlich den Tod der Tiere aus. 

Es ist durchaus anzunehmen, daB "Apotheker" und "Mediziner" der Bronzezeit-Leute um diese ein-

schlafernden, betaubenden, krampfauslbsenden Krafte der beiden Echium-Arten wuBten. Ob sie sie im
mer zum Wohle ihrer Patienten oder auch zu magischen Kulthandlungen gebrauchten,bleibe dahingestellt. 

Die eingangs gestellte Frage nach der eventuellen Verwendung der 3.500.000 Echium italicum - vel 
glomeratum-Friichte durch die Bronzezeit-Leute kann dahin beantwortet werden, daB bei Abwagung alter 
Kautelen zur Stunde weder nach der pharmakologischen, noch nach der medizinischen, technischen oder 

kulinarischen Seite eine Alternative gegeben werden kann. Trotzdemmussen alle Mbglichkeiten einer Aus-
deutung des prahistorischen Fundes offen gehalten bleiben. 

Auch die Heranziehung altarabischer Schriften und Heilmittel-Sammlungen mit ihren zahlreichen 
Pflanzenbeschreibungen brachten keine neuen Gesichtspunkte, da sie noch schwieriger als die griechi-

schen Texte auf heutige Pflanzen-Arten iibertragen werden konnen. 

Ich mbchte alien, die mir bei der Durchfiihrung der vorliegenden Untersuchungen ihre Unterstiit

zung gegeben haben, hiermit meinen herzlichsten Dank sagen. 

Es sind dies: 

H. Becela (Frankfurt a.M.), Dr. F. Butzin (Berlin-Dahlem), H. Carroux (Hamburg), Dr. H. Conert 

(Frankfurt a. M.), Prof. Dr. F. Deutschmann (Hamburg), Prof. Dr. M. Evenari (Jerusalem), J. Fly-
holm (Frankfurt a. M.), H. Grasmiick (Frankfurt a. M.), Prof. Dr. I.Gruenberg-Fertig(Jerusalem), Prof. 
Dr. C. Heyn (Jerusalem), Dr. M. Hopf (Mainz), Prof. Dr. I. Horvath (Szeged), Prof. Dr. G. Klotz (Je

na),Prof. Dr. M. A. Koczkin (Jalta), Dr. Sz. Priszter (Budapest), Dr. H. Riedl (Wien),Prof. Dr. Th. 
N. Rusanov (Taschkent), Dr. F. Schaarschmidt (Frankfurt a. M.), Dr. H. D. Scheer (Frankfurt a.M.), 
Prof.Dr.W.Schmucker (Bonn), Prof. Dr. G. Schneider (Frankfurt a. M.), Dr. E. Schbnbeck (Wien), Prof. Dr. 

F. Sezgin (Frankfurt a. M.), Dr. M. Siegling (Frankfurt a. M.), Dr.H.Tyroff (Hofheim/Ts.), Dr.K. Wasy-

likowa (Krakow), E.H.Worlee & Co (Hamburg), Prof. Dr. M. Zohary (Jerusalem). 
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Bcstimmung von Holzarten aus Kamid el-L6z 
von Helmut Gottwald 

Die nachstehend aufgefiihrte Liste umfaBt eine Serie von 67 Holzkohleproben, die auf die darin ver-

tretenen Holzarten untersucht wurden. Davon stammen vierzig aus der 2. Grabungskampagne 1964,sieben 
aus der 6. Grabungskampagne 1968, sieben aus der 7. Grabungskampagne 1969 und dreizehn aus der 8. 
Grabungskampagne 1970. Da viele Proben mehrere Holzkohlestiicke enthielten, wurden insgesamt 180 
Stiicke untersucht. Nur in zwei Fallen lieBen sich innerhalb einer Probe verschiedene Holzarten nach-
weisen.Dies macht wahrscheinlich, daB die meisten Stiicke einer Probe von ein und demselben Balken 
stammen. Vicrzchn der 67 Holzproben wurden von H.Willkomm auch auf ihren C-Gehalt hin untersucht 

(vgl. unten S. 137 II. ). Die Ergebnisse der l^c-Analysen sind in der Liste aufgefiihrt.Alle Holzanalysen 
wurden im Institut fiir Holzbiologie und Holzschutz der Bundesforschungsanstalt fiir Fo'rst- und Holzwirt-
schaft in Hamburg-Reinbek durchgefiihrt. 

Die Identifikation war.soweit es bei Holzproben moglich ist, ohne besondere Schwierigkeiten durch-

fuhrbar. Nur zwei Proben, Nr. 17 (KL 64:296) und Nr. 37 (KL 64:487),blieben ohne Ergebnis. Nr. 17 
umfaBte mit Erde verklebte Holzsplitter und Halmreste und Nr. 37 bestand aus unvollstandiger Rinde. 
Die Durehfiihrung der Untersuchung wurde durch das Vorkommen von Hblzern aus nur zwei Gattungen -
Cedrus und Quercus - wesentlich vereinfacht. 

In der folgenden Aufstellung werden alle von Cedrus stammenden Proben mit - C - bezeichnetund 
alle von Quercus mit - Q -. Proben, die es ermbglichen, innerhalb der Gattung Quercus eine weiterfiih-
rende Unterteilung nach Artengruppen durchzufiihren, erhielten den Zusatz -i- fiir eine durch Quercus 
ilex charakterisierte Artengruppe und den Zusatz -1- fiir eine durch Quercus lusitanica charakterisierte 
Artengruppe. Das Sigel -i- steht fiir Quercus ilex,Quercus coccifera und Quercus aegilops,deren Hblzer 

sich nicht eindeutig unterscheiden lassen. Das Sigel -1- steht fiir Quercus lusitanica und Quercus libani. 
Hierbei ist zu beachten, daB nur die Angabe -1- einen verbindlichen Hinweis auf nur eine bestimmte Ar
tengruppe ergibt, wahrend die Bezeichnung -i- sowohl die -i-Gruppe als auch die -1-Gruppebedeuten 
kann, weil Wurzelholz der Gruppe -1- meist wie Stammholz der Gruppe-i- gebaut ist. Praktisch wird 
man allerdings annehmen diirfen, daB der ganz iiberwiegende Teil der Proben von Balken, also von 

Stammholz stammt. 

Es ist schlieBlich noch zu bemerken, dafl ein groBer Teil der Proben,vor allem von Cedrus, FraB-

gange von Frischholzinsekten aufweist. 

1. KL 64:90, Holzkohlereste aus der Brandschicht 3-IIE1, gefunden in T4 (die Schicht ist "altereisen-

zeitlich");0: 0,85; N: 14,13; T: 12,86; Q/l. 

2. K L 64:91, Holzkohlerest aus dem Nordteil des Areals IIE1, Schicht 1-IIE1 (Auffiillungsschicht iiber 

der "alteren Eisenzeit"); O: 9,33; N: 19,27; T : 12,29; Q/l. 

3. K L 64:107, Holzkohlerest aus T4 der Schicht 1-IIE1 (Auffiillungsschicht iiber der "alteren Eisen

zeit"); T : 12,16; Q/l. 
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4 K L 64:108, Holzkohle aus der Brandschicht 3-IIE1, gefunden in T4 (die Schicht ist "altereisenzeit-

lich"); O: 1,49;N: 10,45; T : 12,80 ; C. 

5 KL 64:121, Holzkohle aus dem Nordteil des Areals IIE1, Schicht 1-HE1 (Auffiillungsschicht iiber der 

"alteren Eisenzeit"); O: 8,64; N: 18,87; T : 12,31; Q/l. 

6. K L 64:122, Holzkohle aus dem Siidteil des Areals IIE1, Schicht 1/2 - IIE1 (Auffiillungsschicht iiber 

der "alteren Eisenzeit"); 0:3,48 ; N: 2, 96; T:ll,14; Q/l und C . 

7. K L 64:146, Holzkohle aus dem Siidteil des Areals IIE1, Schicht 1/2 - IIE1 (Auffullungsschicht iiber 

der "alteren Eisenzeit"); 0:4,89; N:7,04; T:ll,34; Q/i. 

8. KL 64:151, Holzkohlerest aus dem Siidteil des Areals IG13, Schicht 1 (Auffiillungsschicht iiber der 

"alteren Eisenzeit"); Q/l. 

9. KL 64:159, grbBeres Stiick Holzkohle aus dem Siidteil des Areals IG13, Schicht 1 (Auffiillungsschicht 

iiber der "alteren Eisenzeit"); Q/l. 

10. KL 64:211, Holzkohle aus dem Siidteil des Areals IIE1, Schicht ?; Q/l. 

11. KL 64:218, Holzkohlepartikel aus Schicht 2-IG11 (wahrscheinlich "spatbronzezeitlich"); Q/l. 

12. KL 64:225, Holzkohle aus Schicht 3-IIE1; C. 

13. KL 64:247, Holzkohle aus Schicht 1-IH11 ;0:5,15; N:4,05; T : 10,41; Q/l. 

14. KL 64:248, Holzkohle aus Schicht 5-HE 1,gefunden in T5 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

15. KL 64:276, Holzkohle aus Schicht 2b-IG13 ("altereisenzeitlich");0:3,17; N:ll,83; T : 10,36; Q/i. 

16. KL 64:279, Holzkohle aus Schicht 3-IIE1 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

17. KL 64:296, mit Erde verklebte Holzsplitter und Halmreste aus Schicht 5-HE1 ("altereisenzeitlich"); 

keine Bestimmung. 

18. KL 64:316, Holzkohle aus Schicht 3-IIE1 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

19. KL 64:319, Holzkohle aus Schicht 1-IH11 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit"); 0:6,45; N: 
8,00; T: 10,60; Q/l. 

20. KL 64:337, Holzkohle aus Schicht 3-IIE1 ("altereisenzeitlich");Q/1. 

21. KL 64:343, Holzkohle aus Schicht 4-IIE1 ("alterbronzezeitlich"); Q/l. 

22. KL 64:366, Holzkohle aus Schicht 1-IIIA14 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit"); Q/l. 

23. KL 64:373, Holzkohle aus Schicht 3-IG13 ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 

24. KL 64:393, Holzkohle aus Schicht 1-IIIA14 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit"); Q/l. 

25. KL 64:414, Holzkohle aus Schicht 4-IIE1 ("altereisenzeitlich");Q/1. 

26. KL 64:419, Holzkohle aus Schicht 1-IIIA14 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit")- Q/l. 

27. KL 64:430, Holzkohle aus Schicht 4-IIE1 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

28. KL 64:433, Holzkohle aus Schicht 2d-IGll ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 

29. KL 64:434, Holzkohle aus Schicht 1-IIIA14 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit"); Q/l. 

30. KL 64:443, Holzkohle aus Schicht 2-IH11 ("altereisenzeitlich"); C. 

31. KL 64:447, Holzkohle aus Schicht 2/3-IIIA14 ( unklarer Befund); Q/l. 

32. KL 64:460, Holzkohle aus Schicht 2d-IGll ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 

33. KL 64:461, Holzkohle aus Schicht 1/2-IIIA14 (Auffiillungsschicht iiber "alterer Eisenzeit"); C. 

34. KL 64:463, Holzkohle aus Schicht 3-IIIA14 ("spatbronzezeitlich"); C. 

35. KL 64:485, Holzkohle aus Schicht 3-IIIA14 ("spatbronzezeitlich"); C und Q/l. 

36. KL 64:486, Holzkohle aus Schicht 2-IIIA14 ("altereisenzeitlich"); Q/i. 

37. KL 64:487, Rindenstuck eines Baumes aus Schicht 2d-IGll ("spatbronzezeitlich");keine Bestimmung 

38. KL 64:524, Holzkohlerest aus Schicht 3-IH14 ("spatbronzezeitlich"); C. 

39. KL 64:545, Holzkohlerest aus Schicht 3-IG13 ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 
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40. K L 64:581, Holzkohle aus Schicht 4-IG11 ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 

41. KI 68:15, Holzkohlerest aus dem auf der Begehungsflache der "Restschicht 11-ID15" im Areal IC15 
liegenden Brandschutt ("mittelbronzezeitlich"); Q/l (= KI-442: 3690170 BP = 2110 - 2180 v. Chr. Geb.). 

42. K L 68:105, Holzkohlerest aus der Schicht 2c-IJ14 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

43. KL 68:241, Holzkohlerest aus Areal IIIA14 (unbestimmte Fundlage); Q/l. 

44. K L 68:242, Holzkohlerest aus Areal IG13 (unbestimmte Fundlage, sicher "spatbronzezeitlich");Q/l. 

45. KL 68:319, Holzkohlerest aus der Brandschicht iiber der Begehungsflache der Schicht 2c-IJ13 ("al
tereisenzeitlich"); Q/l (= KI-443: 3280 1 90 BP = 1510 - 1750 v.Chr.Geb.). 

46. KL 68:321, Holzkohlerest von einem verbrannten Balken, gefunden auf der Begehungsflache der 

Schicht 8b-ID15 neben der Mauer des Gebaudes 2 ("mittelbronzezeitlich"); C ( = KI - 444: 4170 
1 80 BP - 2700 - 2970 v. Chr.Geb.). 

47. KL 68:480, Holzkohle aus Schicht 2b(?)-IJ15 (jedenfalls "altereisenzeitlich"); C. 

48. KL 69:23, Reste von verbranntem Holz, gefunden im Trummerschutt iiber der Begehungsflache der 
Schicht 2dl - IH13 ("altereisenzeitlich"); Q/l (= KI -445 : 2870 i 55 BP = 1030 - 1210 v.Chr.Geb.). 

49. KL 69:43, Reste von Holzkohle aus der Schicht 2e-IH13 ("altereisenzeitlich"); Q/l (= KI - 446 :3020 
1 75 BP -1210-1 150 v. Chr.Geb. ). 

50. KL 69:44, vcrbranntcr Holzbalken aus Schicht 3a-IH13, gefunden in T2 ("spatbronzezeitlich"); O: 

8,50; N : 15,80; T: 9,35; C. 

51. KL 69:123, Holzkohlerest aus dem Brandschutt neben Mauer 2b der Schicht 4-IIIA15 (" spatbronze

zeitlich"); Q/l (KI-U7: 3370 1 75 BP = 1660-1800 v. Chr. Geb.). 

52. KL 69:124, geringe Holzreste aus einer Auffiillungsschicht vor der Befestigungsmauer der 

Schicht 4d-IIlA14 ("spatbronzezeitlich"); C (=KI-448: 3440 ± 180 BP = 1610 - 2110 v.Chr.Geb.). 

53. KL 69:320, Holzkohlereste aus Mauer 2b der Schicht 4-IIIA15 ("spatbronzezeitlich"); Q/?. 

54. KL 69:321, Holzkohlereste aus Turm 3 der Schicht 3-IIIA15 ("spatbronzezeitlich"); Q/l. 

55. KL 70:206, Holzkohlerest aus Gebaude- und Dachversturz auf der Begehungsflache der Schicht 2a-

IJ16 ("altereisenzeitlich")-Q/i (=KI - 449 : 2960 + 65 BP = 1160 - 1360 v. Chr.Geb.). 

56. KL 70:207, Holzkohlereste aus einer Ausbruchgrube der Mauer 23 der Schicht 3b-IJ15;hbchstwahr-
scheinlich zur Schicht 3a-IJ15 gehbrig ("spatbronzezeitlich"); Q/i (= KI - 450: keine Messung , da 

zu wenig Material). 

57. KL 70:212, Holzrest aus Pfostenloch 11 des Streifens 11 der Schicht 2d2-IJ13 ("altereisenzeitlich"); 

Q/l (=KI -452 : 3270 1 310 BP = 1240 - 2080 v. Chr.Geb.). 

58. KL 70:213, Holzrest aus Pfostenloch 27 der Schicht 2d2-IJ13 ("altereisenzeitlich"); Q/l. 

59. KL 70:214, Holzkohlenrest aus Brandschicht iiber der Begehungsflache von Schicht 3a-IJ15 ("spat

bronzezeitlich"); Q/l (= KI - 453 :3110 i 70 BP = 1350 - 1540 v. Chr.Geb.). 

60. K L 70:215 , Holzprobe aus Pfostenloch des Steifens 11 der Schicht 2dl-IJ13 ("altereisenzeitlich") ; 

Q/l (= KI - 454: keine Messung, da zu wenig Material). 

61. KL 70:216, Holzkohleprobe aus der Brandschicht iiber der Begehungsflache der Schicht9-IC15("mit-

telbronzezeitlich"). 

62 KL 70-220 Holzkohlereste von einem groBen Balken,der im Durchgang vom Westhof des Tempels 
zum siidlich angrenzenden Raum der Schicht 4-IG14 lag ("spatbronzezeitlich"); C ( = KI -455:3400 

i 65 BP = 1690 - 1950 v.Chr.Geb. ). 

63. K L 70:227, Holzkohlereste unmittelbar iiber der Begehungsflache der Schicht 9-ID15 ("mittelbronze

zeitlich"); Q/i ( - K I - 456 : 3640 t 65 BP = 20F0 - 2160 v.Chr.Geb.). 

64. K L 70:233, Holzkohleprobe aus Lehmziegelversturz im Streifen 9 (westl.Mauer 4) der Schicht 2a-

IJ16 ("altereisenzeitlich"); C. 

65. K L 70:234, Holzkohleprobe aus Schicht 2a-IJ16("altereisenzeitlich"); C. 

66. KL 70:317, Balkenrest aus Versturz der Schicht 4-IJ15 ("spatbronzezeitlich") ; C. 

67. K L 70:320, Holzkohle vom Dachversturz im Raum H der Schicht 4-IJ15 ("spatbronzezeitlich") ; C. 
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11. Bericht iiber die anthropologische Bearbeitung der menschlichen 
Skelette aus dem perserzeitlichen Graberfeld 

von Manfred Kunter 

Eine umfassende Rekonstruktion der Biologie friiherer Bevblkerungen basiert auf den bei Ausgra
bungen gefundenen Skelettresten. Fiir Populationsvergleiche und um die Variation von morphologischen 

und metrischen Merkmalen innerhalb einer Population kennenzulernen, bedarf es grbBerer Skelettserien. 
Solche umfangreicheren Stichproben alterer Bevblkerungen erlauben dann auch demographische Analysen 
sowie Aussagen iiber das Vorkommen und die Verbreitung bestimmter Krankheiten. 

Seit mehreren Jahren fiihrt das Institut fiir Vor- und Friihgeschichte und Vorderasiatische Archao-
logie der Universitat des Saarlandes unter Leitung von Prof. Dr. R. Hachmann in Kamid el-Lbz im Li
banon eine sorgfaltig konzipierte Grabung durch. Dabei wurde u.a. ein perserzeitliches ( 5./4.Jh.v. 
Chr.) Graberfeld in toto ausgegraben. Die menschlichen Uberreste aus dieser Grabungsschicht wurden 
mir freundlicherweise zur Bearbeitung iiberlassen. Hier sollen nun zusammenfassend die anthropologi-
schen Ergebnisse vorgelegt werden. Aus anthropologischer Sicht kommt dem Graberfeld insofern eine 
besondere Bedeutung zu, als es geographisch in einem Gebiet liegt, dessen Bevblkerungsgeschichte, wie 
wir aus archaologischen und historischen Quellen wissen, von auBerordentlicher Dynamik gepragt ist. 
Hinzu kommt, daB aus der Perserzeit des Vorderen Orients noch keine grbBeren Skelettserien untersucht 
worden sind, so daB hier Basisfakten fiir spatere Vergleiche bereitgestellt werden konnen. 

Das geborgene Skelettmaterial umfaBt 88 Individuen eines Graberfeldes, das ursprunglich minde-

stens 94 Bestattungen umfaBte.Das Material befindet sich zur Zeit in der Obhutdes Verfassers im Anthro-
pologischen Institut der Universitat GieBen. 

Der Erhaltungszustand der Skelette ist unterschiedlich. Chemische Zusammensetzung des Bodens, 

KlimaverhaTtnisse und Nachbestattungen haben z.T.zu starken Knochendefekten gefiihrt. Dennoch ist nach 
der Preparation der grbBte Teil des Skelettmaterials in einem recht guten Erhaltungszustand, so daB die 

anthropologische Information befriedigend ausfallt. 

Die Altersbestimmung erfolgte bei den Kindern anhand des Epiphysenverschlusses der Langknochen, 
nach dem Zahnstatus und der Diaphysenlange der Langknochen. Das Alter der Erwachsenen wurde anhand 

mbglichst vieler Merkmale bestimmt, darunter der Obliteration der Schadelnahte, des Reliefs der Sym-
physenflache, der Spongiosastruktur der proximalen Humerus- und Femurepiphysen sowie des Zahnab-
schliffes. Die einzelnen Individuen wurden folgenden Altersgruppen zugeteilt: infans I (0-5 Jahre), in-
fans II (6-13 Jahre), juvenis (14-19 Jahre), adult (20-39 Jahre), matur (40-59 Jahre) und senil (alter als 

60 Jahre). 

Fiir die Geschlechtsdiagnose sind mbglichst viele geschlechtsdifferente Merkmale einbezogen wor

den, vor allem solche des knbchernen Beckens. Durch statistische Verfahren wurde zusatzlich die Ge-
schlechtsbestimmung im einzelnen gesichert (zusammenfassende Darstellungen bzw. spezielle Methoden 

zur Alters- und Geschlechtsbestimmung an Skeletten bei Acsadi u. Nemeskeri, 1970; Brothwell, 1963; 

Breul, 1974; Euler, 1956; Genoves, 1962; Henke, 1972; Keen, 1950; Kobayashi, 1967;Krogman, 1962; 
Mites, 1962; Montagu, 1960; Phenice, 1969; Rauber/Kopsch, 1947; Voigt, 1941). Es wird spateren Ver-
gleichen vorbehalten bleiben, inwieweit sich anthropologische und archaologische Geschlechtsbestimmung 

decken. 
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Die metrische und morphologische Erfassung und Auswertung der Skelettserie von Kamid el-Loz 

erfolgt auf breiter Basis unter Einsatz statistischer Methoden, so daB eine bevblkerungsbiologische In
terpretation morphologischer Befunde moglich sein wird. Da diese Arbeiten noch im Gange sind.sollen an 

dieser Stelle weitgehend nur die palaodemographischen und palaopathologischen Aspekte behandelt wer
den, die sich bei der Bearbeitung dieser perserzeitlichen "Skelettpopulation" ergeben haben. 

Die Darstellung der Bevblkerungsstruktur hinsichtlich der demographischen Verhaltnisse gehbrt zu 

jeder Beschreibung der Biologie fruherer menschlicher Gruppen. Es muB allerdings von vornherein klar 

sein, daB demographische Aussagen.die auf der Untersuchung von Skelettmaterial beruhen, nicht den Grad 

von Exaktheit erreichen, wie er fiir lebende Bevblkerungen gefordert wird. Hinzu kommt, daB fiir palao-

demographische Untersuchungen eine Reihe von Vorbedingungen unerlaBlich sind (Acsadi u. Nemeskeri, 

1957). Dazu gehbrt die Vollstandigkeit des Materials, d.h., das betreffende Graberfeld muB vollstandig 

ausgegraben sein und alte auf dem Friedhof bestatteten Individuen miissen erfaBt sein. Fiir das Graber
feld von Kamid el-Loz ist diese Bedingung in idealer Weise erfullt, und es liegt auBerdem von archaolo-

gischer Seite auch kein AnlaB fiir die Annahme vor, daB Teile der Bevblkerung woanders bestattetworden 

sind. 

Weiter sollte die Chronologie der Bestattungen zu ermitteln sein, d.h. Anfang und Ende der Benut-

zung des Graberfeldes sollten feststellbar sein. Fiir Kamid el-Loz konnen von archaologischer Seite die 

Zeitgrenzen recht genau bestimmt werden. Nach der vergleichenden Chronologie der Beigaben ist mit 
einer Belegung von 450/40 bis 370/60 v. Chr. , also mit einem Zeitraum von ca. 80 Jahren zu rechnen. 

Bekannt sollte weiter sein,ob eine Serie einer natiirlichen Siedlung, einer in Fortpflanzungsgemeinschaft 
lebenden Bevblkerung entspricht oder eine zusammengesetzte, mechanische Einheit (Militarlager, Klo-
ster etc.) darstellt. In Kamid el-Lbz spricht die Alters- und Geschlechtsverteilung fiir eine natiirliche 

Siedlung. Es ist auch nicht anzunehmen, daB eine soziale Selektion vorliegt, denn das Graberfeld enthalt 
sowohl Bestattungen mit reichen Beigaben als auch solche ohne jede Ausstattung. Die Bestatteten diirften 

damit eher eine natiirliche Siedlungsgemeinschaft als eine bestimmte Sozialschicht reprasentieren. 

Das einfachste und gehrauchlichste Mittel zur Darstellung der Struktur einer Skelettpopulation inHin-

blick auf Geschlechter- und Altersverhaltnis, Sauglings- und Kindersterblichkeit, Sterbewahrscheinlich-

keit, Uberlebensordnung u.a. ist die Berechnung einer Sterbetafel, wenn auch Versuche dieser Art nicht 
ohne Kritik geblieben sind. Sicher ist eine Sterbetafel fiir ein Graberfeld nicht unmittelbar mit einer mo-
dernen zu vergleichen, denn es ist in der Regel nicht damit zu rechnen, daB ein Friedhof eine einzige Ge-
nerationskohorte reprasentiert, daB die Sterberaten in alien Altersklassen nach der Geburt gleichsindund 
daB die Bevblkerung in der Belegungszeit eines Friedhofes biologisch und sozial stabil war. Interpreta-
tionsmbglichkeiten werden somit erheblich eingeschrankt. Dennoch sind demographische Annaherungs-
werte fiir eine Skelettpopulation zu erlangen, die um so genauer sind, je exakter die Basisdaten (Alter, 
Geschlecht) gewonnen wurden und je genauer die vor aus genannten Bedingungen erfullt sind. 

Die Verteilung der Individuen von Kamid el-Lbz auf die einzelnen Altersklassen geht aus den Ster-
betafeln hervor.Die Berechnung der Tafelfunktionen ist aus einschlagigenbevblkerungsstatistischen Wer-

ken zu entnehmen (z.B. Feichtinger, 1973; Winkler, 1969). Die einzelnen Spalten bedeuten: D x = ab
solute Zahlen der zum Zeitpunkt x Verstorbenen; dx = der gleiche Wert auf der Basis der Kohor-
te von 1000 Individuen; lx = Zahl der Individuen, die zum Zeitpunkt x nochleben; qx = die Wahrscheinlich

keit, zum Zeitpunkt x zu sterben; L x= Anzahl der von alien uberlebenden x-jahrigen bis zum Alter x + 1 
durchlebten Jahre; ex = die durchschnittliche fernere Lebenserwartung. Da in den Altersklassen infans I 
und infans n eine anthropologische Geschlechtsbestimmung nicht moglich ist, wurde eine willkiirliche 

Verteilung vorgenommen. Da entsprechend heutigenSterblichkeitsverhaltnissen in diesen Altersklassen 
mehr Knaben sterben, wurde entsprechend aufgeteilt. Wegen der kleinen und ungeraden Ausgangszahlen 

wurde das heutige Prozentverhaltnis nicht erreicht. Bei der Verteilung der Jugendlichen wurde davon aus-
gegangen, daB auch in alten Zeiten physiologisches und chronologisch-soziales Alter nicht identisch wa

ren. In diesem Alter diirften mehr adoleszente Frauen (anGeburtsfolgen) als jugendliche Manner gestorben 

sein. Die anthropologische Geschlechtsbestimmung, die in diesem Alter bei dem schlechten Erhaltungs
zustand der Skelette nicht sicher durchzufiihren war, deutet zumindest stark in diese Richtung. 

Aus den nachfolgenden Sterbetafeln ergibt sich, dafl von den verwertbaren 88 Individuen 58 ( = 66%) 
das Erwachsenenalter erreicht haben. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen betragt somit 34 %, womit 
eine Altersverteilung vorliegt, wie sie etwa fiir nubische oder angelsachsische Serien charakteristisch 
ist (vgl. Brothwell, 1963), ohne daB hieraus zunachst weitere Schlusse gezogen werden konnten. Der be-

deutendsteGipfelpunkt der Sterbehaufigkeit liegt bei der Gesamtgruppe im fruhmaturen Bereich. Daneben 

gibt es schwachere Gipfelpunkte in der Kindheit und im friihen Erwachsenenalter. Eine Differenzierung 
nach Geschlechtern ergibt besonders deutliche Unterschiede in der Sterblichkeit. 
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Alter 

0 - 1 

1 - 5 

6-13 

14 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - x 

D x 

3 

9 

11 

7 

11 

14 

9 

16 

8 

88 

dx 

34.1 

102.3 

125.C 

79.5 

125.0 

159,1 

102,3 

181,8 

90.9 

1000,0 

lx 

1000.0 

965.9 

863,6 

738.6 

659.1 

534.1 

375,0 

272.7 

90,9 

0,000 

q.\ 

0.0341 

0,1059 

0,1447 

0.1076 

0,1896 

0,2978 

0,2728 

0,6666 

1.0000 

L.x 

982.5 

914.8 

801.1 

698 . 9 

596.6 

454.6 

323.9 

181,8 

45.5 

ex 

50.0 

41.6 

35.9 

31.2 

24.3 

18.8 

14.7 

8,3 

5,0 

Abb. 13: Sterbetafel fiir das Graberfeld von Kamid el-Lbz (Manner und Frauen) 

Alter 

0 - 1 

1 - 5 

6-13 

14 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - x 

D x 

2 

5 

6 

2 

4 

4 

4 

12 

5 

44 

dx 

45,5 

113,6 

136,4 

45,5 

90,9 

90. 9 

90.9 

272,7 

113,6 

1000,0 

lx 

1000,0 

954,5 

840,9 

704,5 

659,0 

568,1 

477,2 

386,3 

113,6 

0,000 

tlx 

0,0455 

0,1190 

0,1622 

0,0645 

0,1379 

0,1600 

0,1906 

0,7059 

1,000 

lx 

977,3 

897.7 

772,7 

681,8 

613,6 

522,7 

431,8 

250,0 

56,8 

e x 

52,0 

44,2 

39,5 

36,2 

28,4 

22,2 

15,4 

7,9 

5,0 

• 

: Sterbetafel fur das Graberfeld von Kamid el-Loz ( nur Manner ) 
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Alter 

0 - 1 

1 - 5 

6-13 

14 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - x 

Dx 

1 

4 

5 

5 

7 

10 

4 

4 

3 

43 

dx 

23,3 

93,0 

116,3 

116,3 

162,8 

232,6 

93,0 

93,0 

69,8 

1,000 

lx 

1000,0 

976,7 

883,7 

767,4 

651,1 

488,3 

255,7 

162,7 

69,8 

0,000 

x̂ 

0,0233 

0,0952 

0,1316 

0,1515 

0,2500 

0,4763 

0,3637 

0,5716 

1,000 

Lx 

988,4 

930,2 

825,6 

709,3 

569,7 

372,0 

209,2 

116,2 

34,9 

e° 
ex 

47,5 

38,5 

32,1 

26,2 

19,9 

14,9 

14,0 

9,2 

5,C 

Abb. 15: Sterbetafel fiir das Graberfeld von Kamid el-Lbz (nur Frauen) 

Im weiblichen Geschlecht liegt das Maximum im adulten Zeitraum (20- 40 Jahre), bei den Mannern 
sehr klar im spatmaturen Abschnitt (50-60 Jahre). Diese Verteilung - in ahnlicher Form bei vielen Ske -
lettserien zu beobachten - diirfte in starkem Mafle auf Todesfalle der Frauen im Wochenbett zuruckzufuh-
ren sein. Nach dem 40. Lebensjahr sind von den Frauen bereits 75 % gestorben, wahrend der entsprech-
ende Anteil im mannlichen Geschlecht 52 % ausmacht. Die Sterbewahrscheinlichkeit ist bei den Frauen 
schon in jiingeren Jahren wesentlich groBer als bei den Mannern und ist vergleichsweise besonders grofl 
zwischen 30 und 39 Jahren. 

Die mittlere fernere Lebenserwartung,d.h. die mittlere Anzahl an Jahren, die eine x-jahrige Per
son noch bis zu ihrem Tode vor sich hat, ist aus den angegebenen Griinden nicht mit dem wiinschbaren 
Grad von Exaktheit zu berechnen. Ein vergleichbares Niveau wird erst in der Klasse der Friihadulten er
reicht. Ab hier zeigt sich ein biologisch realistischer Sexualunterschied. 

Auf der Suehe nach vergleichbaren Sterbetafeln von zeitlich und raumlich nahestehenden Populati-
onen bieten sich die abgekiirzten Taf ein zweier Serien aus dem rbmischen Agypten an, die von Acsadi u. 
Nemeskeri (1970) bzw. Russel (1958) nach den Originalarbeiten von Pearson (1901/02) und Hombert u. 
Preaux (1945) erstellt worden sind. Beide Serien reprasentieren wahrscheinlich Individuen der Ober-
schicht. Beide Serien stimmen in den einzelnen Altersintervallen z.T. sehr gut mit den Zahlen von Ka
mid el-L6z uberein. Greift man etwa die Lebenserwartung der 20-jahrigen in beiden Geschlechtern her
aus, so liegt sie in beiden agyptischen Serien bei 23, in Kamid el-Lbz bei 24 Jahren. 

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Rekonstruktion einer vergangenen Bevblkerung ist die Er-
mittlung des mittleren Sterbealters, ein MaB, in dem sich die Lebenskraft und die dvnamische Wirksam-
keit einer Bevblkerung ausdriickt. Da in einer Gemeinschaft das Erwachsenenalter im wesentlichen die 
Zeit der sozialen Aktivitat und kulturellen Kreativitat ist, ist als MaBstab das durchschnittliche Sterbeal-
er der Erwachsenen besser geeignet als wenn man das Durchschnittsalter der Gesamtgruppe einschlieB-
lich der Kinder berechnet. Fur Kamid el-Lbz betragt das Durchschnittsalter der Frauen 35 Jahre, das 
der Manner 45 Jahre (Erwachsene ab 20 Jahren), womit der Unterschied zwischen den Geschlechtern ein 
danrzennt betragt. Es uberrascht nicht, daB das mittlere Sterbealter in beiden Geschlechtern im Athen 
und Kormth der klassischen Zeit (Angel, 1947, 1969) mit dem von Kamid el-Lbz identisch ist. In dieser 
Ubereinstimmung spiegelt sich klar die kbrperliche Belastung, die in diesen Zeiten auf dem weiblichen 
uescniecht liegt. Als wichtigste StreBfaktoren sind die Kindbettsterblichkeit und die sicher z.T. ungiin-
stige sozio-okonomische Situation der Frau in der Alten Welt zu nennen.Der Lebensvorsprung des mann-

*ZZ„ ̂ 1 t ô blS In UnSere Zeiten ^stehen geblieben;erst in unserenTagen hat in den Industrie-
staaten das mittlere Sterbealter der Frauen das der Manner infolge besserer medizinischer Versorgung 
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und allgemeiner Entlastung iibertroffen. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Berechnung der Generationslange fur die Bevblkerung von 
Kamid el-Loz von Interesse. Sie wird nach Angel (1969) ermittelt, indem man das durchschnittliche weib-
hche Heiratsalter und die halbe fruchtbare Zeit der Frau addiert. Heute kame man auf diese Weise auf 

einen durchschnittlichen Wert von 20 + 13 = 33 Jahre. Fur das klassische Altertum und damit auch fiir 
Kamid el-Loz durfte die Generationslange hbchstens 18 + 8 = 26 Jahre betragen haben. Die Unterschiede 
gegenuber heute sind nicht allzu groB, dennoch ist fur friihere Zeiten allgemein mit einer hbheren Gene-

rationsumsatzgeschwindigkeit zu rechnen, was zu einer starkeren Beeinflussung der genetischen Struktur 
einer Bevblkerung fiihren kann. 

Bei Betrachtung der Sterbetafeln ist bereits aufgefallen, daB in der Klasse der 0 - ljahrigen nur 
drei Individuen vorhanden sind. Es handelt sich dabei um zwei Neugeborene, die zusammen mit den Miit-
tern bestattet worden sind und um ein sechs Monate altes Kind. Dieser Anteil an Kleinstkindern ist bei 
der Individuenzahl der Gesamtgruppe zu gering. Dabei handelt es sich durchaus nicht um eine isolate Er-

schemung, denn auch bei anderen Skelettserien, die mit modernen Grabungstechniken vollstandig ausge-
graben worden sind,und wo wie in Kamid el-Lbz mit grbBter Sorgfalt jeder nur denkbare Rest eines Kin-
derskelettes registriert wurde (z. B. Mikuteice, Stloukal, 1962; Fonvod, Nemeskeri 1963- Reckahn 

Schott, 1963; Nove Zamky, Stloukal u. Hanakova, 1966 u.a.), sind derartige unnatiirliche Altersklassen-
besetzungen beobachtet worden. 

Um das Sterbeverhaltnis der Erwachsenen gegenuber denKindern aussagekraftiger zugestalten, em-
pfiehlt es sich, die Gruppe der Kinder zu trennen und zwar in Kleinstkinder (0-1 Jahr) und in Kinder (1-

13 Jahre). Damit erhalt man auch ein gutes MaB fiir die Mortalitat und Krankheitsbelastung im Kindesal-
ter und eliminiert die willkurliche Selektion, die augenscheinlich bei der Kleinstkindergruppe vorliegt. 
Bei der Berechnung der SterbeverhaTtnisse ist die Anzahl der Erwachsenen gleich 10 zu setzen. Fiir Ka
mid el-Lbz ergibt sich dann das Vernaltnis 0,5: 3 :10,das im Anteil der Toten im Kindesalter mit den et
wa zeitgleichen griechischen Serien identisch ist. Der Anteil der Kleinstkinder bzw. Sauglinge, der mit 
0, 5 etwa modernen Verhaltnissen entsprache, sollte fiir diese Zeit bei 5 oder mehr liegen. 

Dem hier vorliegenden Problem kommt man durch dieAngabe der Anzahl der Geburten pro erwach-
sener Frau naher. In Kamid el-Lbz kommen auf 33 Frauen - die 14-19jahrigen mitgerechnet - 88 Gebur
ten, das sind pro Frau 2,7 Geburten. Diese Zahl entsprache Verhaltnissen in modernen Indus tries taaten, 
muB aber fiir Kamid el-Loz wegen des offenbaren Kleinstkinderdefizits korrigiert werden. Der Annahe-
rungswert muB hier bei etwa 4,5 wie im klassischen Olynthus in Makedonien (nach Angel, 1969) liegen. 
Danach laBt sich auch ermessen, daB in Kamid el-Lbz ein Fehlbestand von mindestens 50 Sauglingen vor-
liegen durfte. 

Zunachst lieBe sich aber einwenden, daB die Kleinstkindersterblichkeit in Kamid el-Lbz tatsachlich 
niedriger war als heute bei Naturvblkern. Brothwell (1963) z.B. diskutiert die Mbglichkeit, daB die tbd-
lichen Kinderkrankheiten der Gegenwart in friiheren Zeiten unbekannt waren. Allgemein herrscht jedoch 
die Ansicht vor, daB in vergangenen Zeiten die Sauglinge - vor allem in den ersten Lebenstagen - extrem 
gefahrdet waren. Die a'uBeren Bedingungen fiir das tlberleben eines Neugeborenen waren bestimmt nicht 
giinstig. Neben und zusammen mit exogenen Faktoren wie mangelnde Pflege, Ernahrungsstbrungen und In-
fektionen haben auch endogene Faktoren wie Konstitutionsanomalien und Erbdefekte zu einer erhbhten 
Sauglingssterblichkeit beigetragen. 

Wo aber nun sind diese mit Sicherheit anzunehmenden vielen toten Sauglinge auf dem Graberfeld von 
Kamid el-Lbz? Als einzige Antwort bleibt, daB fiir Kleinstkinder eine andere Bestattungssitte gait, daB 

sie nicht auf dem Friedhof bestattet worden sind. DaB solche Sonderbestattungen fiir Kinder aus verschie
denen Epochen bekannt sind, belegt Schwidetzky (1965) mit einer Ftille von volks- und vblkerkundlichen 
Beispielen. Dabei sind Unterschiede im Bestattungsort und in der Bestattungsart von Bedeutung. Meist 
sind es nur Totgeborene oder verstorbene Sauglinge, die bestimmten Aufnahmeriten (z.B. Taufe) noch 

nicht unterzogen worden sind, deren Leichen in Fliisse, Seen, in den Wald oder andere Orte geworfen 
wurden oder an verschiedenen, oft weit vom Friedhof entfernten Platzen bestattet wurden. Weit verbrei-
tet in der Antike war auch der Brauch, verstorbene Sauglinge im Haus, oft unter der Tiirschwelle, zu be-
statten. Fiir Kamid el-Loz ist auf jeden Fall mit Sicherheit vorauszusetzen, daB der allergrbBte Teil der 

gestorbenen Kleinstkinder nicht auf dem Friedhof bestattet wurde. 

Eine weitere Verzerrung der Altersgliederung, die auch die Geschlechterverteilung in Kamid el-

Lbz be tr if ft, durfte durch eine Institution bedingt sein, die in der Geschichte der antiken Welt von groBer 
bevblkerungsbiologischer, bkonomischer und rechtlicher Bedeutung war. Gemeint ist dabei die Kinder-

aussetzung, die oft gleichbedeutend mit Kindestbtung war. Fiihrende Althistoriker wie v. Wilamowitz 
(1910) sehen in der Kinderaussetzung einen wesentlichen Grund fiir den Bevblkerungsriickgang in Grie-

chenland. Als Griinde fiir die weite Verbreitung dieser Einrichtung in der Antike sind anzusehen (vgl. 
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Pauly-Wissowa,1921): Tilgung der Schande einer unehelichen Geburt, Aussetzung schwachlicher.kranker 

Kinder, Auslese der TUchtigsten vom Standpunkt der Wehrfahigkeit aus. Daher waren es auch vornehmlich 

Madchen, die ausgesetzt wurden. In hellenistischen Quellen ist immer wieder zu lesen, dafl die Ehefrau 
Knaben aufzuziehen, Madchen aber auszusetzen habe. Daneben spielen natiirlich wirtschaftliche Motive 

eine Rolle. Allzu groBe Armut oder Furcht vor Aufsplitterung des Familienvermbgens mbgen wohl nicht 

zu seiten den EntschluB zur Kinderaussetzung stimuliert haben. 

Nach diesen Erwagungen muB fiir Kamid el-Lbz mit Sicherheit ein hohes Defizit an Sauglingen bzw. 

Kleinstkindern angenommen werden. Dabei ist die Zahl von 50 Neugeborenen - das ergibt pro Belegungs-

jahr des Friedhofs weniger als ein Kind - sicher nicht zu hoch angesetzt. 

Von den Erwachsenen sind 29 mannlichen und 28 weiblichen Geschlechts, der Maskulinitatsindex 

(Anteil der Manner auf 1000 Frauen) betragt demnach 1036. Unter Einbeziehung der 7 Jugendlichen (5weib-
lichund2mannlich) verringert sich der Index auf 969.Setzt man jedoch die Zahl der mannlichen und weib

lichen Skelette in Beziehung zu der mittleren ferneren Lebenserwartung in beiden Geschlechtern, so er

gibt sich nach der Berechnungsformel von Schott (1964) ein korrigierter Maskulinitatsindex von 1298.Das 
heiBt, bei der lebenden Bevblkerung von Kamid el-Lbz bestand ein ManneriiberschuB. Sollte dies tatsach-

lich zutreffen,so sind verschiedene Ursachen zu erwagen. AuBergewbhnlich hohe Wbchnerinnensterblich-
keit ist eine Mbglichkeit. Der ManneriiberschuB konnte aber auch die Folgen einer Einwanderung wider-
spiegeln, bei der zunachst jugendliche Manner besonders zahlreich waren. Die wahrscheinlichste Er-
klarung fiir den ManneriiberschuB ist aber wohl in der schon erwahnten Institution der Kinderaussetzung 
zu suchen. Mannliche Nachkommen waren im allgemeinen erwiinschter als weibliche. 

Im Hinblick auf das Geschlechterverhaltnis sind zahlreiche Altserien wegenunterschiedlichgenauer 

Geschlechtsbestimmungsmethoden nur schwer miteinander zu vergleichen. Von Epoche zu Epoche, von 

Kulturkreis zu Kulturkreis scheinen jedoch erhebliche Unterschiede zu bestehen (Angel, 1969; Schott, 
1964). Wahrend z.B.im klassischen Athen oder Korinth oder im GroBmahrischen Mikuteice ahnliche Ver-

haltnisse wie in Kamid el-Lbz vorliegen, ist im friihneolithischen Catal Hiiyiik, im friihbronzezeitlichen 
Karatas. (Lykien) ein betrachtlicher FraueniiberschuB zu diagnostizieren. 

Die Zahl der Gestorbenen pro Frau betragt in Kamid el-Lbz 0,7. Wegen der unnatiirlichen Alters-
gliederung der Bevblkerung durch das Sauglingsdefizit ist die Zahl als zu niedrig anzusehen. Sie miifite 
wie bei den zeitgleichen griechischen Serien bei etwa 2 liegen. Die Reproduktionsquote fiir die Frauen von 
Kamid el-Lbz wird durch das Sauglingsdefizit nicht verzerrt. Sie ergibt sich aus der Anzahl der Erwach
senen ( + Juvenilen) pro Frau. Der Wert betragt genau 2. Ziehtman eine raumlich und zeitlich nicht allzu 
weit entfernte Parallele zum klassischen Athen, so wissen wir aus historischen Quellen, daB sich dort in 
wohlhabenden Kreisen aus bkonomischen Griinden eine Art von Zweikindersystem durchgesetzt hatte, das 
eine iiberma'Bige Zersplitterung von Reichtum verhinderte. Hesiod (op. 376) empfiehlt, einen einzigenSohn 
als Erben fiir das Vermbgen zu haben, der wiederum nur einen einzigen Sohn hinterlaBt. 

Kamid el-Lbz beherbergte in der Perserzeit wahrscheinlich eine stagnierende Bevblkerung. Eine 

biologische Abgabekapazitat war nicht vorhanden, d.h., die Bevblkerung von Kamid el-Lbz war nicht in 
der Lage, Menschen an andere Regionen abzugeben. Da Tendenzen dieser Art im Alten Orient iiber meh

rere Jahrtausende hin zu verfolgen sind (Kurth, 1962/63), ist dieser geographische Bereich nicht als bio-
logisches Expansionszentrum anzusehen. Die historisch faBbaren Bevblkerungsverschiebungen gehen fast 
immer auf Kosten bestehender Siedlungsgemeinschaften, deren Existenz daher aus biologischen Griinden 
auBerst fragil war. Wie historische undarchaologische Beispiele lehren, muBten viele Siedlungen verbden, 
wenn etwa aus politisch-militarischen Griinden Lebenskapazitat abgezogen oder vernichtet wurde. Auch 

die perserzeitliche Bevblkerung von Kamid el-Lbz ist in diesen grbBeren Zusammenhangen eingebettet. 

Eine sehr wichtige palaodemographische GroBe stellt die PopulationsgrbBe dar, d.h. die Kopfzahl 
der auf gleichem Zeithorizont lebenden Bevblkerung einer Siedlung. Nach der Formel von Gejvall (1960), 
bei der mit einer Sterblichkeitsrate von 40 - 50 % gerechnet wird, ergeben sich Kopfzahlen von 25 bis 30. 
Dies diirften auch in Hinblick auf die bereits vorliegenden anderen GroBen sehr realistische Werte sein. 

Die von Acsadi u. Nemeskeri (1957) entwickelte Berechnungsformel, die die mittlere fernere Lebenser
wartung der Neugeborenen miteinbezieht, ergibt eine Kopfzahl von ca.60zur gleichen Zeit lebenden Men
schen. Da ein Fehlbestand an Neugeborenen vorliegen durfte, ist dieser Wert sicher etwas zu hoch. 

Einige demographische Schlusseldaten fur Kamid el-Lbz sind in Tabelle 4 zusammengefaBt. Die 
Vergleichsserien (nach Angel, 1969) kommen aus Athen und Korinth (650-350 v. Chr.), Lerna (Argolis, 

1750 v. Chr.), Karatas (Lykien, friihe Bronzezeit), Nea Nikomedia (Makedonien, friihneolithisch), gatal 
Huyuk (Anatohen, friihneolithisch). Sie sind deshalb so gut geeignet, weil hier gleiche bzw. ahnliche Be-

stimmungs- und Berechnungsmethoden angewandt wurden wie bei der Serie von Kamid el-Lbz. Um den 
Unerschied dieser Altserien zu modernen Verhaltnissen zu verdeutlichen, sind auch die entsprechenden 
Daten fur die Bevblkerung der U.S.A. im Jahre 1960 angegeben. 
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Alter 

0 - 1 

1-5 

6-13 

14 - 19 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 - x 

Dx 

1 

4 

5 

5 

7 

10 

4 

4 

3 

43 

dx 

23,3 

93,0 

116,3 

116,3 

162,8 

232,6 

93,0 

93,0 

69,8 

1,000 

lx 

1000,0 

976,7 

883,7 

767,4 

651,1 

488,3 

255,7 

162,7 

69,8 

0,000 

qx 

0,0233 

0,0952 

0,1316 

0,1515 

0,2500 

0,4763 

0,3637 

0,5716 

1,000 

Lx 

988,4 

930,2 

825,6 

709,3 

569,7 

372,0 

209,2 

116,2 

34,9 

^ 

47,5 

38,5 

32,1 

26,2 

19,9 

14,9 

14,0 

9,2 

5,0 

Abb. 16: Durchschnittsalter, Sterbeverhaltnis, Maskulinitatsindex, Geburten, Gestorbene, Uberlebende 

in Kamid el-Lbz und bei anderen Serien 

Unter den vielfaltigen Umweltbedingungen, die das Schicksal eines Menschen formen, sind es nicht 

zuletzt Krankheiten, die zum bestimmenden Faktor im Leben werden konnen. Da bestimmte Krankheiten 
bzw. kbrperliche Beanspruchungen ihre Spuren an den Knochen hinterlassen, ist es moglich, in begrenz-
tem Umfange auch bei einer Skelettpopulation Einsichten iiber deren Krankheitsbelastung bzw. deren Ge-

sundheitszustand zu gewinnen. 

Bei den Skeletten von Kamid el-Lbz waren es die pathologischen Befunde im Bereich des Gebisses 
sowie Aufbrauchserkrankungen der Wirbelsaule, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Eine Reihe 

anderer pathologischer Knochenbefunde fiel demgegeniiber quantitativ nicht so sehr ins Gewicht. Bei dem 
schlechten Erhaltungszustand der Skelette war eine statistische Auswertung der Befunde leider nicht mog

lich. Dennoch lassen sich recht instruktive Aussagen machen. 

Anomalien der Zahne im Hinblick auf GroBe, Form, Zahl und Stellung waren nur ingeringen Antei-

len vorhanden. Einer der auffalligsten Befunde an den Gebissen der Erwachsenen war die betrachtliche 
Attrition (Abkauung) fast alter Zahne, die bereits im Milch- und Dauergebifl der Kinder und Jugendlichen 
starker war als heute bei Gleichaltrigen. Nahezu bei der Halfte alter Erwachsenen war ein Teil bzw. der 
ganze Schmelz der Kauflachen abgeschliffen. In vielen Fallen waren die Zahnkronen bis nahe zum Wur-
zelhals usuriert. Oft war im gleichen GebiB die Abkauung bei den einzelnen Zahnen unterschiedlich stark 
und z.T. schrag. A m starksten abgekaut waren die ersten Molaren, dann die zweiten Pramolaren und 
zweiten Molaren und dann in der Regel in vergleichsweise geringerem AusmaBe die ersten Pramolaren, 
die Eck- und Schneidezahne und am wenigsten die dritten Molaren. Vereinzelt war vor allem bei Front-

zahnen die Pulpahbhle durch Attrition erbffnet. Daraus muB geschlossen werden, daB das GebiB in ein
zelnen Fallen auBer zur Nahrungsaufnahme auch als Werkzeug fur Verrichtungen der materiellen Kultur 

verwendet wurde. 

Ahnlich starke Zahnusurierungen sind schon haufiger, auch bei Skelettserien aus dem Alten Orient 

und bei heutigen Naturvblkern beschrieben worden (Elliot Smith u. Wood Jones, 1910; Heuser u. Pantke, 
1959- Grimm I960- Molnar, 1972; Pedersen, 1949; Peter v. Griechenland, 1957; Ruffer u. Rietti, 1912; 

Weninger 1948 u a.'). Mit Sicherheit hangt die starke Abkauung der Zahne mit Art und Zubereitung der 
Nahrun- sowie mit bestimmten EBsitten zusammen. Zahes, sehniges Fleisch, vorwiegend harte, grob-
fasrige Nahrung Wurzeln, Getreideprodukte mit kieselsaurereichen Spelzen erfordern eine besonders 
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intensive Kauarbeit. Der Gebrauch von steinernen Handmuhlen versetzt das Mehl mit mineralischen, 

schleifenden Substanzen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daB im Altertum die Agypter we

gen ihres Hauptnahrungsmittels mit dem Spitznamen "Brotfresser" belegt wurden. Die Anabasis des 

Xenophon z.B.liefert eine Fiille von Belegen fur die Art der Nahrung.die in jenen Zeiten verzehrt wurde. 
Dabei spielt neben Fleischkost und verschiedenartigen Hiilsenfriichten vor allem Brot aus Weizen, Hirse 

oder Gerste eine Rolle. Bemerkenswert ist, daB der Grad der Zahnabkauung in Agypten vom Alten Reich 

bis in Koptische Zeiten in alten sozialen Klassen gleich war. Die Zahne von Ramses II. zeigten extrem 

starke Abkauung (Bull. Soc. Anthrop. Paris, 1886, LX, 578-590). Auch in Kamid el-Lbz ist hinsichtlich 
der Zahnabniitzung innerhalb des Graberfeldes keine Differenzierung zu beobachten. 

Individuelle Variability in Harte und Dicke des Zahnschmelzes, Sauregehalt des Speichels und Den-

tinzusammensetzung sind weitere Faktoren, die bei der Beurteilung der Zahnabkauung zu beriicksichtigen 

sind. Der Verlust einzelner Zahne erhbht den Kaudruck auf die restlichen Zahne und verstarkt deren At

trition. 

Gelegentlich fehlte in Kamid el-Lbz bei einzelnen Skelettindividuen die Fahigkeit, in der durch Ab-

schliff gefahrdeten Pulpahbhle Sekundardentin zu bilden, so daB diese beim Eindringen von Bakterien kei

nen Widerstand mehr leisten konnte. Dadurch wird mit der hohe Anteil an Parodontopathien wie periapi-
kalen und alveolaren Abszessen erklart. Mangelhalte Ernahrung und in der Folge Vitamin- und Mineral-

mangel sowie Stoffwechselstbrungen sind fiir die inaktive, geschadigte Zahnsubstanz verantwortlich zu 

machen (D-Avitaminose ?). 

Der mehrfach beobachtete intravitale Zahnverlust ist zu einem groBen Teil auf extreme Abkauung 

mit nachfolgender Erbffnung und Infektion der Pulpahbhle und des Zahnhalteapparates zuriickzufiihren. 

Obwohl eine Reihe von methodischen Schwierigkeiten vorliegen (Brinch u. MpTler-Christensen, 1949; 

Henkel, 1964; Stloukal, 1963), ist die Bewertung des Gesundheitszustandes des Gebisses liickenhaft ohne 
Registrierung der karibsen Zahne. In der vorliegenden Serie waren nur zwei Kinder von Karies befallen. 

Die Zahnfaule ist in Kamid el-Lbz eine Krankheit der Erwachsenen. Sowohl Kariesintensitat wie auch Ka-
riesfrequenz zeigen einen klaren Aufstieg von der Altersgruppe Juvenis bis hin zu Senilis. Auf 55 Gebisse 
erwachsener Individuen kamen 9 mit einem, 6 mit zwei und 7 mit mehr als zwei karibsen Zahnen.Das ist 

insgesamt eine Kariesfrequenz von 40 %. 18 Gebisse zeigten intravitale Zahnverluste, die allerdings nur 
zum Teil auf Kosten der Karies gehen.Sehr viele Zahne diirften im Zusammenhang mit apikaler Parodon-
titis, verursacht durch Attrition, intravital verloren gegangen sein. Dennoch diirfte der relative Anteil 
der mit Karies befallenen Personen eher iiber 40 % als darunter liegen. Dieser hohe Prozentsatz von Er

wachsenen mitKariesbefall iibertrifft deutlich entsprechende Werte bei neolithischen und bronzezeitlichen 
Serien aus Griechenland, Frankreich oder England (Brothwell, 1963). 

Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, daB der vergleichsweise hohe Kariesbefall die Folge 
einer relativ luxuribsen Lebensweise darstellt. Elliot Smith u. Wood Jones (1910) stellten fiir Nubien und 
Agypten fest, daB dort Karies nur in vor- und friihdynastischer Zeit auBerordentlich seiten war. In den 
armen Volkssfchichten wird auch in den folgenden Zeiten die Karies nie haufig, diese armen Schichten 
bleiben weitgehend immun. Die reichen Schichten, die sich eine erlesenere, reichhaltigere Nahrung (Koh-
lehydrate ! ) leisten konnten, weisen in jeder folgenden Periode hohe Kariesfrequenzen auf. So zeigten z. 
B. die 500 Aristokratenskelette von Gizeh aus dem Alten Reich Karies, Zahnstein und Alveolarabszesse, 
wie wir sie in diesem AusmaBe kaum heute in Europa finden. In diesem Zusammenhang sei erwahnt, daB 
makedonische Soldaten Alexanders, die in Chatby bei Alexandria bestattet worden sind, nur seiten kari-
bse Zahne besaBen. Der hohe Kariesbefall in Kamid el-Lbz ist als Hinweis dafur anzusehen, daB wir es 
hier nicht mit einer armen, sondern eher wohlhabenden Bevblkerung zu tun haben. 

Erkrankungen im Bereich des Zahnhalteapparates, sog. Parodontopathien, gehoren zu den haufig-
sten Lasionen im Skelettmaterial von Kamid el-Lbz. Wegen des oft schlechten Erhaltungszustandes der 

Unter-und Oberkiefer einerseits und der fehlenden Weichteile andererseits ist nicht immer zu entschei-
den.ob entzundliche oder dystrophische bzw. degenerative Formen der Erkrankung des marginalen Zahn-
bettes vorliegen. Bereits im klinischen Krankheitsbild ist der Ubergang zu entzundlichen Zahnbetterkran-

kungen flieflend.im Skelettgut ist die Differentialdiagnose ungleich schwieriger. Deshalb sind die angege-
benen Haufigkeitszahlen nur als Mindestschatzwerte zu verstehen. 

Parodontose i. e.S. (Parodontopathia marginalis dystrophica) kommt in Kamid el-Lbz in wahrschein
lich mindestens 20 Fallen (= 36 % der Erwachsenen) vor. Als Symptome wurden mehr oder weniger star

ker Zahnbettschwund, Zahnstein sowie fehlende entzundliche Prozesse im Sinne einer Parodontitis ange-
sehen. Bereits 40 % der beobachteten Falle verteilen sich auf die Altersgruppe der adulten (20-40 Jahre) 

Erwachsenen. Als Ursachen fiir das haufige Auftreten der Parodontose in Kamid el-L5z sind neben kon-

stitutionellen Erbfaktoren, C- und D-Avitaminosen, Uberbelastungen der physiologischen Zahnbewegung 
und orthche Ursachen wie z.B. Zahnstein zu nennen. 
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Sehr viel leichter ist die Differentialdiagnose bei der Parodontitismarginalis chronica progressiva. 
Das Bild dieser Zahnbetterkrankung ist am Kieferknochen gekennzeichnet durch stark fortschreitende 
Einschmelzungen des Zahnhalteapparates und des alveolaren Knochens vom Zahnhals aus in Richtung auf 
die Wurzelspitze hin,wobei tiefe Taschen, Nischen und Kavernen entstehen. Der chronische Verlauf die

ser entzundlichen Erscheinung ist die Regel. Von einer Zahnfleischtascheninfektion ausgehend kommt es 
zu einer allmahlichen Vertiefung der Zahnfleischtaschen. Die resorptive Zerstbrung des Alveolarkno-
chens nimmt zu, der Zahn lockert sich und fallt schlieBlich aus. Ein groBer Teil intravital ausgefallener 
Zahne in Kamid el-Lbz geht wohl auf Kosten der Parodontitis. Gelegentlich kann die chronische in eine 
akut eitrige Entziindung mit Entwicklung eines marginalen Abszesses iibergehen, wofiir die Serie von 
Kamid el-Lbz ebenfalls eine Reihe von Beispielen liefert. 

Parodontitis marginalis kommt in Kamid el-Lbz in 21 Fallen (= 38 % der Erwachsenen) an einem 

Zahn oder an einer Zahngruppe lokalisiert vor, und zwar am haufigsten in der Altersgruppe der maturen 
(40-60 Jahre) Individuen. Vielfaltige Ursachen sind zu nennen (vgl. Heuser, 1971). Dort, wo das physio-

logische Gleichgewicht bei Okklusion und Artikulation gestort ist, wie z.B. bei Fehlbelastungen infolge 
verlorengegangener Zahne, kommt es zur sog."traumatischen Okklusion" (Fischer u.Heyden, 1971). Da-
neben spielen infektibs bedingte Entziindungsvorgange am Zahnfleisch, eine gewisse konstitutionsbiologi-

sche Anfalligkeit des gesamten Organismus, sehr starke Zahnfleischtaschenbildung und eingekeilte Spei-
sereste eine Rolle. Die Gesamthaufigkeit der Parodontopathien unter AusschluB der pulpogenen Infektfol-
gen betragt in Kamid el-Lbz 70-75%. Ruffer (1920) gibt fiir Agypten (alle sozialen Schichten, vordyn.-kop-
tisch) eine Durchschnittshaufigkeit von 60% und Brothwell (1963) fiir Groflbritannien (neolith.-angelsachs. 
Zeit eine Haufigkeit von 74 % an. Damit wird deutlich, daB Parodontopathien zu den alten menschheitsbe-
gleitenden Leiden gehoren. Auch Neandertaler wie der Alte von La Chapelle-aux-Saints waren schon von 
dieser Krankheit heimgesucht. Traumatische oder karibse Defekte im Schmelziiberzug eines Zahnes geben 
Infektionen den Weg iiber Dentinkanalchen zum Zahnmark frei.Die eindringenden Keime fiihren in der Re
gel zu einer serbsen Entziindung des Zahnmarkes und enden im Tod der Pulpa. Pathogene Keime konnen 
nun durch das Foramen apicale in den periapikalen Raum eindringen, so daB es hier zu reaktiven Entziin-
dungen kommt. Je nach Verlauf lassen sich akute oder chronische Parodontitiden ( = periapikale Ostitis) 
unterscheiden. Da im Skelettmaterial das klinische Bild fehlt, ist eine genaue Differentialdiagnose oft gar 

nicht moglich. 

In Kamid el-Lbz - vorwiegend bei adulten Erwachsenen - war periapikale Ostitis relativ haufig. 

Sicher war sie in 11 Fallen (= 20 % der Erwachsenen) zu diagnostizieren und zwar sowohl in akuten For-
men wie subperiostalen Abszessen, Gaumen- und Kieferabszessen als auch - haufiger - in chronischen 

Formen wie chronischen Alveolarabszessen. 

Die periapikale Ostitis ist sehr wohl - zumindest in Einzelfallen - als mittelbare Todesursache zu 

erwagen, denn pyogene Keime und toxische Stoffe konnen vom infizierten Wurzelkanal und von dem peri
apikalen Herd aus in die Blutbahn kommen und durch den stetigen Nachschub auf zahlreicheherdferneOr-

gane ihre schadigende Wirkung ausiiben. 

Periapikale Ostitis ist ein uraltes menschliches Leiden, das sich bis in die fruhesten Menschheits-

epochen (z.B. Skhul V, Homo rhodesiensis) zuriickverfolgen laBt. Die Frequenzunterschiede bei Altse
rien sind betrachtlich (Brabant, 1967). In Agypten und Nubien von vordynastischen bis in christliche Zei
ten (Ruffer, 1920; Elliot Smith u. Wood Jones, 1910) ist, um eine angrenzende Region zu nennen, die pe

riapikale Ostitis ebenso haufig wie in Kamid el-Lbz. 

Art und AusmaB der geschilderten Zahn-und Zahnbetterkrankungen machen deutlich, daB die Bevbl
kerung von Kamid el-Lbz kaum bzw. uberhaupt keine Beruhrungen mit einer wirksamen Zahnheilkunde 

hatte. Pochende Zahnschmerzen gehorten damals ebenso oft wie oder gar haufiger als heute zu den qual-

vollen Heimsuchungen des Menschen. 

Die Wirbelsaule des Menschen bildet mit ihren Bauelementen ein System von extremer Reaktions-

fahigkeit.Im Laufe des Lebens sind Bauelemente und Strukturen der Wirbelsaule einem laufenden schick-
salhaften Wandel unterzogen. Das AusmaB der VerschleiB- und Umbauvorgange ist abhangig vonkonstitu-

tionell bedingter Leistungsfahigkeit der betroffenen Gewebe und von denen auf sie einwirkenden Belastun-
gen Diese degenerativen Wirbelsaulenveranderungen betreffen Bandscheiben, Wirbel, Bander und Wirbel-

-elenke und lassen sich z.T. auch im Skelettmaterial von Kamid el-Loz nachweisen. Wegen des schlech-
ten Erhaltungszustandes der meisten Wirbelsaulen war allerdings eine statistische Auswertung nicht mog

lich. 

Den haufigsten Befund im Material stellt die Spondylosis deformans dar. Dabei handelt es sich um 
Randzacken und Randwulstbildungen an den Wirbelkbrperkanten im Bereich der Insertionsstelle der Langs-

bander. 
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Die Entstehungsursachen sind in RiBbildungen der auBersten Ringschichten des Bandscheibenfaser-

;es zu suchen. Bandscheibengewebe schiebt sich gegen das vordere Lahgsband.es kommt zu einer un-

siologischen Bewegungsfahigkeit der Bewegungssegmente der Wirbelsaule und zur reaktiven knbcher-

. :n Randzackenbildung (Schmorl u. Junghanns, 1968; Rettig u. Kollmann, 1967). Die Spondylosis defor

mans ist damit als ein degenerativer,aber auch reparativer ProzeB zu verstehen, der darauf abzielt, durch 
osteoplastische Knochenablagerungen die Belastbarkeit der degenerativ betroffenen Bewegungssegmente 

wieder herzustellen. 

Im vorliegenden Skelettmaterial nimmt die Intentisat osteophytischer Randwulstbildungen mit zu-

nehmenden Alter in beiden Geschlechtern zu. Nahezu jedes Skelettindividuum iiber 40 Jahre, dessen Wir

belsaule eine Beurteilung zulieB, zeigte Spondylosis. Insgesamt waren die Manner starker betroffen als 

die Frauen. Unterschiede lieBen sich wegen der geringen Zahl an erhaltenen Wirbelsaulen statistisch 
nicht sichern. Das betrifft auch das Tempo der Ausbildung der Spondylose (Schmorl u. Junghanns, 1968, 

Kap. VIII B2; Stloukal u.a. , 1970). Hals-, Brust- und Lendenwirbelsaule ist in beiden Geschlechtern zu
sammen etwa gleich haufig betroffen (Fallzahlen mannl. + weibl. = 14:19:19). Dabei erscheinen die spon-

dylotischen Verahderungen im Bereich der Lendenwirbelsaule in fortgeschrittenerem Grade ausgepragt. 

Obwohl Stephens u. Nunemaker (1950) bestreiten, daB Skelettmaterial Aufschliisse iiber spezielle kbrper-

liche Betatigungen geben kann, durfte doch als sicher gelten, daB schwere spondylotische oder spondyl-
arthrotische Verahderungen ein deutlicher Hinweis auf schwere kbrperliche Beanspruchung sind (vgl. 
Bugyi, 1962). Gantenberg (1930) untersuchte verschiedene Berufsgruppen auf das Vorkommen von Spon

dylose. Dabei fand er immer wieder regelhaft bei kbrperlich arbeitenden Berufen ein haufiges und star-

kes Vorkommen der Spondylose, bei kbrperlich nicht schwer arbeitenden Berufen war sie wesentlich sel-
tener und weniger stark ausgepragt. Aus den Befunden des Skelettmaterials von Kamid el-Lbz ware somit 

der AnalogieschluB zu Ziehen, daB die Bevblkerung von Kamid el-Lbz - zumindest ein grbBerer Personen-
anteil - starkeren kbrperlichen Belastungen ausgesetzt war. Die spezifische Lokalisation der Spondylose 
spricht fiir Landarbeit bzw. das Tragen schwerer Lasten (vgl. Grimm, 1964). 

Spondylosis deformans wurde bisher bei zahlreichen Skelettserien aus unterschiedlichen Epochen 
beobachtet (Acsadi u. Nemeskeri u. Harsanyi, 1962; Bach, 1971; Bourke, 1968), nicht zuletzt auch bei 
agyptischen Serien (Ruffer, 1918; Ruffer u. Rietti, 1912). 

Gefiigestbrungen in der Wirbelsaule fiihren mit der Zeit zu arthrotischen Verahderungen an den 

kleinen Wirbelgelenken (Spondylarthrosis). Solche Wirbelgelenkarthrosen entstehen am haufigsten als Fol

ge von Bandscheibenchondrosen. Sie stellen sich anatomisch-pathologisch dar als Schliffrinnen und-fla
chen, Knorpelusuren und knbchernen Randzacken und Randwiilsten. Im Extremfall kommt es zur Ankylose 
einzelnerWirbelgelenke. Das klinische Symptombild weist Initial- und diffuse Bewegungsschmerzen auf. 

Im Skelettmaterial von Kamid el-Lbz war Spondylarthrose ausschlieBlich im mannlichen Geschlecht 
bei vorwiegend maturen bis senilen Individuen nachzuweisen (insgesamt acht Falle). Dabei war auffalliger-
weise vor allem die Halswirbelsaule - in der Regel in Verbindung mit Osteochondrose - betroffen. Bei 
Lendenwirbeln war kein einziger Fall von Spondylarthrose festzustellen. 

Der Verfasser neigt zu der Annahme, daB in der Mehrzahl der vorliegenden Falle Fehlformen der 
Brust- und Lendenwirbelsaule (z. B. bedingt durch Adoleszentenkyphose) zu einer kompensatorischen 
Fehlstatik der Halswirbelsaule gefuhrt haben konnen. Nicht unerwahnt bteiben soil in diesem Zusammen
hang die Beobachtung von Isemein, Fournier u. Padovani (1958), dafl bei Lasttragern, die mit dem Kopfe 
tragen, ungewbhnlich massive Verahderungen an der Halswirbelsaule auftreten. 

Bis auf eine Ausnahme fanden sich osteochondrotische Verahderungen bei Erwachsenen von adul-

tem Alter an ebenfalls nur im mannlichen Geschlecht mit vorwiegender Lokalisation in der Hals- und Len
denwirbelsaule. Durch Zermurbung von Bandscheibengewebe kommt es bei dieser Erkrankung zur Ernie-

drigung der Zwischenwirbelraume; die druckempfindlichen Wirbelkbrperdeckplatten werden ungeschutzt 
Belastungstraumen ausgesetzt. Die Folgen sind verstarkte Sklerosierung der Wirbelkbrperdeckplatten, 

osteoplastische Randwulstbildungen, Kyphosierung der Wirbelsaule. Osteochondrosen vor allem im Hals-
und Lendenwirbelbereich konnen statische Beschwerden hervorrufen, z. B. im Sinne des Kreuzschmer-
zes. Es konnen aber auch kompliziertere Krankheitsbilder auftreten (Brocher, 1970). 

Mit osteochondrotischen Veranderungen waren sehr haufig sogenannte Schmorlsche Knbtchen ver-
gesellschaftet, deren Entstehung in einem Bandscheibenvorfall nach oben oder unten zu suchen ist. Diese 

SchmorlschenHernien.d.h.Einbruche im Bereich der AbschluBplatten der Wirbelkbrper, diirften im vor-
hegenden Material hauptsachlich bereits bei jugendlichen Menschen durch dauernde Einwirkung kbrper-

licher Belastung bzw. einmaliger traumatischer Einwirkungen entstanden sein. Leider laBt sich bei den 

bkeletten nicht nachweisen, ob Zwischenwirbelscheibenprolapse auch riickwarts auf das Riickenmark ein-
wirkten. Bei dem AusmaB der osteochondrotischen Veranderungen durfte das fiir bestimmte Falle durch-
aus zu erwagen sein. 
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Bei dem Skelett eines jungen, hochwiichsigen Mannes des Grabes 26 ist ein besonders auffalliger 

Befund festzustellen: die Brustwirbelkbrper sind vorne niedriger als hinten.ThW 1-9 zeigen Schmorlsche 
Knbtchen, die Lendenwirbel - besonders L W 5 - sind dorsal niedriger als ventral. Die Brustwirbelsaule 

weist mithin eine verstarkte Kyphose, die Lendenwirbelsaule eine Ausgleichslordose auf. Der Befund ist 
als Adoleszentenkyphose (Scheuermannsche Erkrankung) zu diagnostizieren. Als Ursachen sind anlagebe-
dingte Gewebsminderwertigkeit und Stbrungen der inneren Sekretion zu diskutieren. 

Bei Sippenuntersuchungen sind familiare Haufigkeiten festgestellt worden (Sp'renson, 1964). Uber-
belastung durfte in jedem Fall als auslbsendes Moment anzusehen sein. Wenn junge Menschen mit einer 
endogenen Disposition im 2. Gestaltwandel, d. h. nach dem 12. Lebensjahr, schwer kbrperlich z.T. in ge-
biickter Haltung arbeiten oder schwere Lasten tragen miissen, kann es an den noch diinnen Knorpelplatten 
zu Einrissen und zu Austritt von Zwischenwirbelscheibengewebe in die angrenzende Wirbelkbrperspongi-
osakommen. Die Folge ist eine Hbhenminderung der Wirbelkbrperreihe mit keilfbrmiger Umgestaltung 

der Wirbelkbrper. Es kommt zu einer groBbogigen Verbiegung der Wirbelsaule, die im Volksmund auch 
Bauernriicken oder Schusterbuckel genannt wird.Nach anfanglichen Klopf- und Stauchungsschmerzen heilt 

die Krankheit bald aus und stellt sich im Endzustand oft als verstarkte Kyphose dar, die gewisse Bewe-
gungseinschrankungen nach sich zieht. 

Die Kyphosen des Erwachsenenalters sind nach heutiger Erfahrung in der Regel Uberbleibsel der 
Scheuermannschen Erkrankung (Exner, 1971). Auch im vorliegenden Material liegen bei mehreren er
wachsenen Mannern Hinweise auf Kyphosen vor, die aus Adoleszentenkyphosen resultieren diirften. Indi-

zien fiir solche Kyphosen sind Schmorlsche Knbtchen, keilfbrmige, z.T. ankylosierte Brustwirbel und im 
Sinne einer Ausgleichslordose deformierte Lendenwirbel. 

In einem Falle liegt auch ein durch Hyperflexion bzw. fortgeleitete Gewalteinwirkung entstandener 
Kompressionsbruch eines Wirbelkbrpers vor. Der fraktierte Wirbel ist mit dem benachbarten Wirbel zu 

einem Wirbelblock ankylosiert. 

Die bisher geschilderten Wirbelsaulenveranderungen lassen keinen Zweifel daran, daB zumindest 
ein Teil der Bevblkerung von Kamid el-Lbz - uberwiegend mannlichen Geschlechts - schon von friiher 

Kindheit an extremen kbrperlichen Belastungen z.B. in Form von Schwerarbeit (Landarbeit, Lastentra-
gen) oder vielleicht auch in Form von bestimmten Kraftsportarten (z. B. Ringen,Gewichtheben) ausgesetzt 
gewesen sein mufl. Eine kulturgeschichtliche Interpretation dieser Befunde muB natiirlich dem Historiker 

iiberlassen bleiben. 

Wegen des seltenen Vorkommens bei ausgegrabenem Skelettmaterial sei noch eine entzundliche Er

krankung der Wirbelsaule erwahnt, die mit Sicherheit zumindest bei einem maturen Mann (Grab 55) zu 
beobachten war. Die Halswirbelsaule und die vorhandenen Brustwirbel sind in diesem Falle vollstandig 
ankylosiert. Vor allem sind die kleinen Wirbelgelenke betroffen. Der Befund ist als Spondylarthritis an-
kylopoetica zu diagnostizieren (Schmorl/Junghanns, 1968 ;Brocher, 1970). Diese Erkrankung - auch unter 
dem Namen Strumpell-Bechterew-Pierre-Marie-Erkrankung bekannt - befallt fast ausschlieBlich Manner 

im jugendlichen Alter und fiihrt zur vblligen Versteifung der Wirbelsaule im Endzustand, was sich natiir
lich auf die Beweglichkeit - bis hin zum vblligen Bewegungsverlust - auswirkt. Eine erbliche Disposi

tion fiir diese Krankheit ist anzunehmen. 

In den Kreis der entziindlichen Gelenkerkrankungen gehbrt mit Sicherheit mindestens ein Fall (Grab 

21), der das Bild einer chronischen Polyarthritis rheumatica aufweist. Bei diesem maturen Mann fallen 
besonders die destruierenden Veranderungen an den Finger- und Zehengelenken auf; zwei Fingerphalangen 
sind synostisiert. Der Endzustand dieser sehr schmerzhaften Erkrankung, deren eigentliche Ursache un-

bekannt ist, bedeutet in der Regel vbllige Invalidity und Pflegebediirftigkeit. 

Zuletzt sei im Rahmen der pathologischen Befunde noch auf die traumatischen Veranderungen hin-
gewiesen Es fiel auf daB auBer einem Rippen- und einem Wirbelbruch nur Unterarmbriiche vorhanden 
waren. Dabei handelt es sich zunachst um zwei Radiusepiphysenfrakturen bei zwei alteren Mannern. Diese 

Briiche sind mit Sicherheit in der Folge von Stiirzen entstanden und kommen auch in heutiger Zeit sehr 
haufig vor. Interessanter sind drei verheilte isolierte Schaftfrakturen der linken Ulna, die bei zwei alte
ren Frauen und einem alteren Mann zu beobachten waren. Diese Frakturen, die am Ubergang vom mitt-
leren zum distalen Drittel der Diaphvse liegen, sind mit Sicherheit durch direkte, massive Gewaltein

wirkung auf den zur Abwehr erhobenen Unterarm entstanden (Parierfraktur). Eine Priifung von rund zehn-

tausend Skeletten aus vorwiegend friih- und vorgeschichtlichen Periodenunterschiedlicher Regionen er

gab daB Parierfrakturen in friiheren Zeiten unverhaltnismaBig haufiger waren als heute (Kunter, 1974). 
Aus'diesen Befunden muB geschlossen werden, daB in friiheren Perioden Gewalttatigkeiten in verschieden-

ster Auspragung ein aus dem taglichen Leben nicht wegzudenkender Faktor war. 
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Zu jeder Skelettuntersuchung gehoren auch Angaben iiber die Kbrperhbhe der Skelettindividuen. 

Diese wurde nach den Formeln von Trotter u. Gleser (1952) berechnet. Danach betragt die durchschnitt-

liche Kbrperhbhe der Manner 168,7 cm ( V m m _ m a x = 157, 6- 175,1 cm), die der Frauen 156,5 cm (Vmin_ 
= 146,0-166,0 cm). Im Vergleich zu heutigen Bevblkerungen ist diese Population als klein- bis mit-

telwiichsig zu bezeichnen. 

In gewissen Grenzen ist anhand der langen Extremitatenknochen auch der Kbrperbautypus zu er-

schlieBen (Schneider, 1943/44; Ullrich, 1966). Bei der Bewertung spielen Robustizitat bzw. Grazilitat der 
Langknochen und Auspragungsgrad der Muskelansatzmarken eine Rolle. Ohne im einzelnen die Diagnose 

iiberbewerten zu wollen, lassen sich jedoch Hinweise auf Lang-Schmalwuchs- bzw.Kurz-Breitwuchsten-

denzen geben, die mit den Kretschmerschen Kbrperbautypen (1961) umriBhaft erfaBt werden konnen. Fiir 

den Kbrperbautypus der erwachsenen Bevblkerung von Kamid el-Lbz ergibt sich folgendes Bild: 

Manner: Frauen: 

leptosom 3 
leptosom-athletisch 8 

pyknisch 1 
pyknisch-athletisch 12 

leptosom 13 

leptosom-athletisch 3 

pyknisch 4 

pyknisch-athletisch 3 

Die Frauen scheinen insgesamt etwas schlankwiichsiger zu sein als die Manner; die Unterschiede 
waren indessen nicht signifikant. Die athletische Komponente ist auf jeden Fall bei den Mannern starker 
als bei den Frauen, d.h. der Bewegungsapparat ist kraftiger entwickelt und das Muskelrelief starker 

ausgepragt. Die Frage, ob hier mehr endogene oder mehr exogene Faktoren ihre Wirksamkeit entfalten, 
muB jedoch off en bleiben. 

Wenn auch die morphometrische Bearbeitung des Skelettmaterials noch nicht vbllig abgeschlossen 
ist,laBt sich jetzt schon sagen,daB die Kraniotypen von Kamid el-Lbz als mediterran zu bezeichnen sind. 
Auffallig ist dabei das eindeutige Vorherrschen einer forma robusta. Metrisch und morphologisch ist die
se Serie in den Kreis der asiatischen Proto-Mediterranen (vgl. Cappieri, 1955,1959a+b; Gerhardt, 1956; 

Lundman, 1955) zu stellen, deren Verbreitungsgebiet zu Beginn der Metallzeit von der Agais bis zum In

dus, vom Kaspischen Meer bis zum Golf von Oman reicht. Dieser Typ ist vorwiegend charakterisiert 
durch Lang- bis Mittellangschadligkeit, ein relativ hohes Gesichtsskelett, mittelhohe bis hohe Augenhbh-
len, hervorspringende Nasen mit mesorrhiner Offnung und gelegentlicher Vorkiefrigkeit. Die beigefiigten 
Abbildungen mbgen einen Eindruck iiber diesen protomediterranen Durchschnittstypus vermitteln, wie er 
sich in Kamid el-Lbz darstellt. 

Zusammenfassung: 

Skelettmaterial aus dem perserzeitlichen(5./4. Jh.v. Chr. )Graberfeld von Kamid el-Loz im Liba
non wurde anthropologisch untersucht. Dabei handelt es sich um die ausgewerteten Uberreste von 88 In
dividuen (58 Erwachsene beiderlei Geschlechtes, 30 Kinder und Jugendliche) eines Friedhofs von minde-
stens 94 Bestattungen. 

Demographische Parameter wie Durchschnittsalter, Sterbeverhaltnis, Maskulinitatsindex,Popula-
tionsgrbBe, Generationslange und Reproduktionsrate wurden berechnet und im einzelnen diskutiert. 

Besonders haufig waren pathologische Befunde im Bereich des Gebisses, Wirbelsaulenverahderun-
gen, entzundliche und traumatische Krankheitszustande. 

Des weiteren wurden Kbrperhbhe und Kbrperbautypus der Skelettindividuen erschlossen. Die Bevbl
kerung des Graberfeldes ist kraniotypologisch den Protomediterranen zuzuordnen. 
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12. Radiokarbondaten aus Kamid el-Loz 
von Horst Willkomm 

Die nachfolgende Liste umfaBt eine Serie von 15 Radiokarbondaten auf Grund von Material, das im 

Laufe der 6. bis 8.Grabungskampagne 1968 bis 1970 in Kamid el-Lbz geborgen wurde, von denen dreizehn 
verwertbar sind. Zwei Proben (KI-450 und K1-454) enthielten zu wenig Kohlenstoff fur eine Datierung. 
Die Proben wurden im Friihjahr 1972 im C14-Labor des Instituts fiir Reine und Angewandte Kernphysik 

der Universitat Kiel bearbeitet. Bei jeder Probe ist zunachst das konventionelle, auf Isotopieeffekte kor-
rigierte Alter ( BP = before present = vor 1950 n. Chr.) zusammen mit der Standardabweichung a der 

Messung angegeben. Danach folgt der dendrochronologisch berichtigte Zeitraum, der mit der Eichtabelle 
von Michael und Ralph errechnet wurde (1). 

1. KI- 442 (KL 68:15); Holzkohlereste aus dem auf der Begehungsflache der "Schicht" 11-ED15 des Areals 
IC15 liegenden Brandschutt. Im Jahre 1970 konnte diese "Schicht" in die "mittelbronzezeitlichen"Schich
ten lla-llc-ID15 und in die "Restschicht 11-ID15" gegliedert werden. Die Fundangaben geben an, dafl die 

Probe aus dieser "Restschicht 11-ID15" stammt (vgl. dazu oben S.103). Holzart: Quercus lusitanica od. 
libani; Datum: 3 690 ± 70 BP = 2 110 - 2 180 v. Chr.Geb. 

2. KI - 443 (KL 68:319); Holzkohlereste aus der Brandschicht iiber der Begehungsflache der Schicht 2c-
IJ13; Holzart: Quercus lusitanica od. libani; Datum: 3 280 ± 90 BP = 1 510 - 1 750 v.Chr.Geb. 

3. KI - 444 (KL 68:321); Holzkohlereste von einem verbrannten Balken, gefunden auf der Begehungsflache 

der Schicht 8b-ID15 neben der Mauer des Gebaudes 2; Holzart: Cedrus; Datum: 4 170 ± 80 BP = 2 700 -
2 970 v.Chr.Geb. 

4. KI - 445 (KL 69:23); Reste von verbranntem Holz, gefunden im Trummerschutt iiber der Begehungs

flache der Schicht 2dl-IH13; Holzart: Quercus lusitanica od. libani; Datum: 2 870 ± 55 BP = 1 030 - 1 210 
v.Chr.Geb. 

5. KI - 446 (KL 69:43); Reste von Holzkohle aus der Schicht 2e-IH13; Holzart: Quercus lusitanica od. li

bani; Datum: 3 020 ± 75 BP = 1 220 - 1 450 v.Chr.Geb. 

6. KI - 447 (KL 69:123); Holzkohlerest aus dem Brandschutt neben Mauer 2b der Schicht 4-IIIA15; Holz

art: Quercus lusitanica od. libani; Datum 3 370 ± 75 BP = 1 660 - 1 800 v.Chr.Geb. 

7. KI - 448 (KL 69:124); Geringe Holzkohlereste aus einer Auffiillungsschicht vor der Befestigungsmauer 

der Schicht 4d-IIIA14. Das Material ist gleichzeitig oder alter als Schicht 4d- III A 14; Holzart : Cedrus; 

Datum: 3 440 ± 180 BP = 1 610 - 2 110 v.Chr.Geb. 

8. KI - 449 (KL 70:206); Holzkohlereste im Gebaude- und Dachversturz auf der Begehungsflache der 

Schicht 2a-IJ16; Holzart: Quercus ilex, coccifera od. aegilops; Datum: 2 960 ± 65 BP = 1 160 - 1 360 v. 

Chr.Geb. 

9. KI-450 (KL 70:207); Holzkohlerest aus einer Ausbruchgrube der Mauer 23 der Schicht 3b-IJ15 ; 

hbchstwahrscheinlich zur Schicht 3a-IJ15 gehbrig; Holzart: Quercus ilex, coccifera od. aegilops; Datum : 

keine Messung, da zu wenig Material. 
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10. KI - 451 (KL 70:208); Holzkohlereste, eingeschlossen im Trummerschutt der Schichten 10/11-IC14; 

Datum: 3 610 i 100 BP = 2 030 - 2 160 v.Chr.Geb. 

11. KI - 452 (KL 70:212); Holzrest aus Pfostenloch 11 des Streifens 11 der Schicht 2d2-IJ13; Holzart: 

Quercus lusitanica od. libani; Datum: 3 270 ± 310 BP = 1 240 - 2 080 v. Chr.Geb. 

12. KI - 453 (KL 70:214); Holzkohlenrest aus Brandschicht iiber der Begehungsflache der Schicht3a-IJ15; 
Holzart: Quercus lusitanica od. libani; Datum: 3 110 ± 70 BP = 1 350 - 1 540 v. Chr.Geb. 

13. KI - 454 (KL 70:215); Holzprobe aus Pfostenloch des Streifens 11 der Schicht 2dl-IJ13;Holzart: Quer
cus lusitanica od. libani; Datum: keine Messung, da zu wenig Material. 

14. KI - 455 (KI 70:220); Holzkohlereste von einem groBen Balken, der im Durchgang vom Westhof des 

Tempels zum siidlich angrenzenden Raum der Schicht 4-IG14 lag; Holzart: Cedrus; Datum: 3 400 + 65 BP 

= 1 690 - 1 950 v. Chr. Geb. 

15. KI - 456 (KL 70:227); Holzkohlereste unmittelbar iiber der Begehungsflache der Schicht 9-JD15; 

Holzart: Quercus ilex, coccifera od. aegilops; Datum: 3 640 + 65 BP = 2 080 - 2 160 v. Chr.Geb. 

Von diesen fiinfzchn Proben sind mit Sicherheit sechs "altereisenzeitlich".Da es vorerst noch nicht 

moglich ist, eine vollstahdige und verbindliche Schichtenkonkordanz alter bislang ausgegrabenen Schichten 

des Tells Kamid el-Lbz zu erstellen, ist ein Vergleich der einzelnen Daten nur begrenzt moglich. Fiir die 

"altere Eisenzeit" ist folgende stratigraphisch-chronolologische Abfolge sehr wahrscheinlich. 

1. KI - 119 (KL 70:206) Schicht 2a-IJ16 = 1 160 - 1 360 v. Chr.Geb. 
2. KI - 143 (KL 68:319) Schicht 2c-IJ13 = 1 510 - 1750 v.Chr.Geb. 
3. KI - 451 (KL 70:215) Schicht 2dl-IJ13 = keine Messung 

4. KI - 445 (KL 69:23) Schicht 2dl-IH13 _ 1 030 - 1 210 v. Chr.Geb. 

5. KI-452 (KL 70:212) Schicht 2d2-IJ13 = 1 240 - 2 080 v. Chr.Geb. 
6. KI - 446 (KL 69:43) Schicht 2e-IH13 = 1 220 - 1 450 v. Chr.Geb. 

Die Schicht 2a-IJ16 ist mit Sicherheit die jiingste Besiedlungsschicht des Tells. Schicht2c-IJ13 ist 
sicher alter als Schicht 2a-IJ16, und hbchstwahrscheinlich jiinger als Schicht 2dl-IH13. Schicht 2dl-IH13 
konnte mit Schicht 2d2-IJ13 gleichzeitig sein. Schicht 2e-IH13 ist hbchstwahrscheinlich alter als Schicht 
2d2- 1-113 und mit Sicherheit alter als Schicht 2dl-IH13. 

Alle diese Synchronismen haben vorlaufigen Charakter. Es ist fiir eine spatere Grabungskampagne 
eine Uberpriifung der Stratigraphie an Hand alter Nord-Siid- und alter Ost-West-Profile vorgesehen.Erst 
daraus werden sich verbindliche Synchonismen der Schichten alter Areale ergeben. 

Zu "spatbrotizezeitlichen" Besiedlungsschichten gehoren folgende fuhf Daten. Sie sind stratigra-

phisch-chronologisch, soweit es derzeit schon moglich ist, von oben nach unten geordnet: 

1. KI - 453 (KL 70:214) Schicht 3a-IJ15 1 350 - 1 540 v. Chr. Geb. 
2. KI- 450 (KL 70:207) Schicht 3b-IJ15 = keine Messung 

3. KI-447 (KL 69:123) Schicht 4-IIIA15 • 1 660 - 1 800 v. Chr .Geb. 

4. KI - 448 (KL 69:124) Schicht 4d-IIIA14 = 1 610 - 2 110 v. Chr. Geb. 
5. KI- 155 (KI 70:220) Schicht 4-IG14 - 1 690 - 1 950 v. Chr. Geb. 

Die Schicht 3a-IJ15 ist sicher die jiingste Besiedlungsschicht der "Spatbronzezeit" und als solche 
zuverlassig alter als die Schicht 2e-IH13, aus der die Probe KI - 446 (KL 69:43) stammt. Die Schicht 3b-
IJ15 ist sicher alter als die Schicht 3a-IJ15. Schicht 4-IIIA15 ist mit Sicherheit alter als die Schichten 3a 
-IJ15 und 3b-IJ15. Schicht 4d-IHA14 konnte mit der Schicht 4-IIIA15 gleichzeitig sein;mbglicherweiseist 
sie aber auch alter. Schicht 4-IG14 konnte mit Schicht 4d-IIIA14 gleichzeitig sein. 

Zu "mittelbronzezeitlichen" Besiedlungsschichten gehoren folgende vier Daten. Sie sind stratigra-
phisch-chronologisch ebenfalls von oben nach unten geordnet: 

Restsch.ll-ID15 im Areal IC15 = 2 110 - 2 180 v.Chr.Geb. 
Schicht 8b-ID15 = 2 700 - 2 970 v. Chr. Geb. 

Schicht 9-ID15 = 2 080 - 2 160 v. Chr.Geb. 

Schicht 10/11-IC1 I 2 030 - 2 160 v.Chr.Geb. 

Die "Restschicht 11-ID15" ist ohne Zweifel alter als die Schichten 3-IJ15, 4-IIIA15. 4d-IHA14 und 
4-IG1 l; sie ist jedoch jUnger als Schicht 8b-ID15, die ihrerseits mit Sicherheit jiinger als Schicht 9-ID15 

ist. Schicht 10/11-lcil ist mit groBer Wahrscheinlichkeit alter als alle vorgenannten Schichten. 

Zusatzlich zur C-Messung wurde bei jeder Probe mit einem Massenspektrometer Typ CH4 der 

M A K Bremen, das Haufigkeitsverhaltnis der beiden stabilen Kohlenstoff-Isotope 13C:12C bestimmt. Fiir 
eine Einzelprobe lohnt sich die daraus resultierende Alterskorrektur normalerweise nicht, weil sie im 

1. 
2. 
3. 
4. 

KI -

KI -
KI -
KI -

442 (KL 68:15) 
444 (KL 68:321) 

456 (KL 70:227) 
451 (KL 70:208) 
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Fehlerbereich untergeht. Aber bei der nutur.ehr aus Kamid el-Lbz vorliegenden Serie kann man diese Ver-
schiebung von im Mittel funfzig Jahren zum Alteren hin durchaus schon mit in Betracht Ziehen. 

Zum besseren Verstahdnis der MeBergebnisse insbesondere fur den Archaologen.dem ja die Arbeits-
weise des Naturwissenschaftlers normalerweise fremd ist und dem es darum oft schwerer fallt, Trag-

fahigkeit und Tragweite von Forschungsergebnissen der Naturwissenschaften richtig zu ermessen, sihd 
nachstehend nochmals in gebotener Kiirze die Hauptprobleme der Radiocarbon-Methode dargestellt. Im 
AnschluB daran erbrtert R.Hachmann den Wert der dreizehn verwendbaren 14C-Daten fiir die palastinen-

sisch-syrische Archaologie im allgemeinen und fur die Grabung Kamid el-Loz im besonderen (vgl. unten 
S. 149 ff.). 

14 
Berechnung des konventionellen C - Alters 

Der Gehalt an Radiokohlenstoff laBt sich nur auf Grund seines radioaktiven Zerfalls, der "Aktivitat 

der Probe", messen. Dabei geht man von dem Grundgesetz fiir radioaktive Zerfallsprozesse 

dN , -AN 
dt 

aus, das fiir Radiokohlenstoff besagt, daB die zeitliche Anderung der Zahl der 14C-Atome, also die An
zahl der Zerfallsprozesse pro Zeiteinheit bis auf die noch zu besprechenden statistischen Schwankungen 
proportional zu der Gesamtzahl der l4C-Atome ist. Die Proportionalitatskonstante A heiBt Zerfallskon-
stante. Sie ist das Reziproke der mittleren Lebensdauer T , also h = -f. Wegen dieser Proportiona-
litat werden Aktivitat, also dN und 14C-Gehalt, also N, oft wie Synonyma behandelt. 

Die l^C-Messung liefert die Zerfallsrate.die 1 g Kohlenstoff des Probematerials heute besitzt. Aus 
technischen Griinden gibt man dabei nicht den Absolutwert an (2), sondern das Verhaltnis dieser Zahl-
rate zu der unter den gleichen Umstahden gemessenen Zahlrate eines international einheitlichen Standard-
materials, des "Standard-Rezentwertes". Zur Berechnung des Probenalters muB man auBerdem die 
Anfangsaktivitat q0 der Probe kennen, also den

 4C-Gehalt, den eine Pflanze oder der Jahresring eines 
Baumes wahrend ihres Wachstums hatten. Nur bei einem auBeren Jahresring ist das zugleich der Zeit

punkt, an dem der Baum geschlagen und evtl. zu Nutzholz verarbeitet wurde. 

Das l^C-Alter ergibt sich aus dem Verhaltnis von q und q0 gemaB 

T = -i • ln£ (I) 
4o 

Dabei ist In der natiirliche Logarithmus und t die oben bereits erwahnte mittlere Lebensdauer. 

Nun hat die Sache zwei Haken: Erstens kennt man die Anfangsaktivitat der Probe nicht, und zweitens 
laBt sich die mittlere Lebensdauer nur auf einige Jahrzehnte genau bestimmen. Um dennoch zu einem 
Alterswert zu kommen, der unabhahgig von den jeweiligen Kenntnissen iiber i und qQ ist, macht man 

zwei vereinfachende Annahmen: 

1. Man setzt qQ = 1, d.h. man unterstellt, daB jede Holz- und Pflanzenprobe wahrend ihres Wachstums 

genau die Aktivitat des Standard-Rezentwertes besaB, unabhahgig davon, ob sie vor Jahrzehnten oder 

vor Jahrtausenden gelebt hat. 

2 Man vereinbart eine "konventionelle" Halbwertszeit von 5568 Jahren und bezieht alle weiteren Rech-

nungen auf diesen Wert, auch wenn neuere Messungen davon etwas abweichende Resultate liefern. Fur 

die mittlere Lebensdauer folgt daraus der Wert T = 8033 Jahre. 

Gleichung (I) vereinfacht sich dadurch zu 

T L = - t • In q (II) 

Dabei weist der Index L (=Libby) darauf hin, daB es sich um das konventionelle oder Libby-Alter der 

Probe handelt. Der Zusammenhang zwischen T L und q ist in Abb. 17 dargestellt. 
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Abb. 17: Konvcntioncllcs Radiokohlenstoff-AUer als Funktion des C-Gehalts 

Abb. 18 : Darstellung einer relativen Chronologie fur zwei (Abb. 18 a) und fur drei (Abb. 18 b u.c)vonei 
ander abhangige Ereignisse. 
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2. Schatzung des Libby-Alters anhand der Zahlraten-Statistik 

Auch das unter vereinfachenden Annahmen berechnete Libby-Alter laBt sichnicht aufs Jahr genau be-
stimmen. Weil die zu Grunde liegenden Zahlraten statistischen Schwankungen unterliegen, ist das daraus 

zu errechnende Alter T nur im Rahmen eines gewissen Fehlerbereiches,einer gewissen Genauigkeit, der 
Standardabweichung o angebbar. 

Hier haben wir eine gegenuber der klassischen relativen Chronologie in der Archaologie vbllig ande
re Art der Zeitabgrenzung. In der Archaologie kann man vielfach die Funde in eine zeitliche Reihenfolge 
bringen, sei es auf Grund der Stratigraphie oder auf Grund einer Kausalkette, z.B. der geographischen 
Ausbreitung eines Merkmals. Man hat dann zwar noch keine Zeitskala, aber bei gesicherter Reihenfolge 
erhalt man einen absolut zuverlassigen terminus post quern bzw. terminus ante quern. Fiir ein Ereignis 
B, das Folge eines Ereignisses A gewesen sein muB, ergibt sich dabei eine stufenfbrmige Wahrschein-
lichkeitsverteilung (Abb. 18a): B kann mit Sicherheit nicht vor A liegen, nach A ist jeder beliebige Zeit
punkt denkbar. 

Wenn B ebenso mit Sicherheit vor C gelegen hat, und der Zeitunterschied von A bis C bekannt ist, ist 
das mbgliche Alter von B durch eine rechteckige Verteilung festgelegt, die durch A als terminus post 

quern und C als terminus ante quern begrenzt ist (Abb. 18b). Mbglicherweise kann man innerhalb des In-
tervalls noch einen besonders wahrscheinlichen Bereich hervorheben (Abb. 18c), aber das Entscheidende 
bei dieser Betrachtungsweise bleibt die Existenz einer altesten und einer juhgsten Grenze, die mit Si

cherheit nicht iiberschritten werden konnen. 

Ganz anders sieht dagegen die Wahrscheinlichkeitsverteilung fiir das Alter auf Grund von statistisch 
verteilten Ergebnissen, wie sie die einzelnen ^C-Zerfalle darstellen, aus. Wenn man im Laufe einer 

Messung - typisch sind Dauern von zwei bis drei Tagen - eine bestimmte Anzahl von Zerfallen registriert 
hat, kann man daraus ein Alter T genau berechnen. Wenn man die Messung dann aber unter den gleichen 
Bedingungen wiederholt, wird man nicht die gleiche Zerfallszahl registrieren und infolgedessen auch zu 
einem etwas anderen Alter kommen. Das kann man beliebig oft wiederholen und erhalt jedes Mai einen 

neuen Wert fiir das Alter. Was ist nun das "wahre" C-Alter? 

Mathematisch laBt sich relativ leicht zeigen (3), daB das ideate 1"iC-Alter der Mittelwert aus alten 

(fiktiven) Einzelmessungen ist oder - damit aquivalent - das Resultat einer einzigen, aber unendlich lan-
gen Messung. In der Praxis kann man eine Messung weder beliebig oft wiederholen, noch beliebig lang 
ausdehnen. Man muB vielmehr auf Grund einer einzigen Zwei-oder Dreitagemessung abschatzen, wo bzw. 
in welchem Zeitbereich das wahre 14C-Alter liegt und welche Wahrscheinlichkeit den einzelnen Berei-

chen zukommt. 

Die Messung habe das Libby-Alter T l o geliefert (4). Dann wird die mbgliche Lage fiir das wahre 

Libby-Alter durch eine Normalverteilung oder Gauflverteilung wiedergegeben (Abb. 19). Fiir ein be-
stimmtes Intervall auf der Zeitachse gibt die Flache unter dem dariiberliegenden Kurvenstiick die Wahr

scheinlichkeit an, daB das wahre Alter gerade in dem betreffenden Zeitraum liegt. Die Flache von T - o 
bis T + o betragt z.B. 68 % der Gesamtflache, d.h. das wahre Alter liegt mit 68 % Wahrscheinlichkeit in 

diesem Intervall. Mit jeweils 16 % Wahrscheinlichkeit kann die Probe aber auch alter als T + c , bzw. 

jiinger als T - o sein. 

Im Gegensatz zu den Verteilungen in Abb. 18b und c, gibt es keine obere oder untere Grenze. Die 

Wahrscheinlichkeit,daB das wahre Alter auBerhalb von i 2,58 c liegt, ist allerdings nur noch 1 %, auBer
halb von t 3 o nur 0,27 %, so daB man grbBere Abweichungen auBer Betracht lassen kann. Auf der 
anderen Seite ist die Beschrankung auf das intervall von ± 1 o sicher reichlich knapp, denn die Wahr
scheinlichkeitsverteilung besagt ja, daB dann bei jeder 3. Probe das wahre Libby-Alter auBerhalb dieses 

Intervalls liegt. Besser ist es, mit einem Intervall von 1,65 c (Irrtumswahrscheinlichkeit 10%) oder von 

2 o ( = 4, 5 %) zu rechnen. 
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Abb. 19 : Normalverteilung bei einer Standardabweichung von 50 Jahren. 

Abb. 20: Zeitlicher Verlauf des 4C-Rezentwertes bei einer Halbwertszeit von 5568 Jahren nach Werten 
von Ralph u.a. (1973). Die obere, zwischen 98 und 110 °/o verlaufende Kurve stellt die Rezent-

aktivitat als Funktion des wirklichen, dendrochronologisch bestimm ten Alters dar. Auf der Ordinate 
ist die dazugehbrige, heute gemessene Aktivitat in % der Standard -Rezentaktivitat angegeben. 
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3. Korrektur auf Isotopie-Effekte 

Bei der Altersberechnung auf Grund des -^C-Gehaltes geht man davon aus, daB sich das Holz bei 

seiner Entstehung im Gleichgewicht mit dem CO2 der Atmospharebefunden hat. Das bedeutet fiir die mei-
sten Holzarten - und darauf bezieht sich die Berechnung des Radiokarbonalters-,daB das Mengenverha.lt-

nis der beiden stabilen Kohlenstoff-Isotope " C und " g genau um & " C = - 25°/oo kleiner ist als in ei
ner als Standard benutzten Kalksteinart. Die hier untersuchten Holzkohleproben hatten dagegen grbBten-
teils Werte um 6 1 3C = -21 bis -22 °/oo,enthielten also 3 bis 4°/oo mehr 13C als der theoretische Holz-

standard.Wenn man davon ausgeht.daB derartige Unterschiede proportional zur Massendifferenz steigen, 
folgt, daB der 14C-Gehalt der Proben, also das Mengenverhaltnis 1 4C : C um das Doppelte, d. h.um 
b C = 6 bis 8°/oo zu hoch ist, verglichen mit einer "Standardpflanze" aus dem gleichen Jahrgang. 

Weil eine Erhbhung des 14C-Gehaltes um 6 1 4C = 1 °/oo einer Verringerung des Alters um acht Jahre 
entspricht ( = 1 °/oo der mittleren Lebensdauer), wird das aus dem 14C-Gehalt errechnete Alter um 50 

bis 60 Jahre zu jung. Als Ergebnis der Radiokarbon-Datierung wird das auf b 1 3C = -25 °/oo korrigierte 
konventionelle l4C-Alter T k Q r r angegeben, das sich aus dem unkorrigierten Wert T gemaB 

Tkorr = T + 16 • (25+ 6 13C) 

ergibt. 

& *3C-Werte in dem angegebenen Bereich liegen roch in der fiir Hblzer iiblichen GrbBenordnung, 
wobei man die Erhbhung des 13C-Gehaltes darauf zuriickfiihren kann, daB einzelne Komponenten des Hol-

zes, die bevorzugt 1 2C enthalten, vermutlich beim Verkohlen und Verwittern, evtl.auch erst bei der che-
mischen Vorreinigung im Labor (s.u.) leichter oxydiert bzw. zersetzt werden und bevorzugt enlweichen. 

Etwas uberraschend sind dagegen eine Zedernholzprobe (KI-444) mit 6 1 3C = -18,6°/oo und zwei Proben 
aus Eichenholz (KI - 454 und KI - 452) mit 6 1 3C = -14,5 % o bzw. -12,8 %>o. Derartige Werte findet 
man normalerweise nur bei Pflanzenarten, die den Kohlenstoff auf andere Weise als die Baume assimi-

lieren (5). 

Dazu gehoren zahlreiche Grasarten, Reis, Hirse, Mais, Zuckerrohr, Schilf, Papyrus und einige 
Sukkulenten, die den Kohlenstoff im Hatch-Slack-Zyklus assimilieren und dabei Werte von 6 1 3C =-11 
bis -15 °/oo annehmen. Andere ebenfalls vorwiegend tropische und subtropische Arten lagern den Koh
lenstoff durch denCrassulaceen-Saurestoffwechsel an und erhalten dadurch 6 13C-Werte zwischen -13 und 
- 19 °/oo. Hierzu gehoren auBer den Dickblattgewachsen weitere Sukkulenten, Agaven, verschiedene 

Ananasarten und die Kakteen. 

Im vorliegenden Fall bleibt dagegen nur die Erklarung,daB sich auch hier die leichteren An teile be

vorzugt zersetzt haben. Fur die Alterskorrektur sind Ursache und Zeitpunkt der Isotopenverschiebung be-

langlos. 

4. Dendrochronologie und Rezentvariationen des Radiokohlenstoffs 

Obwohl das konventionelle l4C-Alter fur viele Zwecke ausreicht, z.B. fur den Vergleich von Radio

karbondaten untereinander, geniigt es nicht, wenn bei archaologischen Untersuchungen der Vergleich mit 

dem historischen, astronomischen Kalender benbtigt wird. Jetzt miissen die beiden Annahmen uber Halb-

wertszeit und Anfangsaktivitat qQ iiberprtift bzw. korrigiert werden. 

Sorgfaltige Messungen (6) der Zerfallsrate von Radiokohlenstoff haben fur die Halbwertszeit eineetau 

Where Schatzung namlich 5730 ± 40 Jahre ergeben. Zur Umrechnung wird einfach das Libby-Alter ent-
hohere Schatzung > n a f 5730-556_& um 3 % erhbht. Diese Korrektur ist jedoch unbedeutend gegenuber 

S S S ^ S J S ^ der Anderung des Rezentwertes ergibt. Daher soil sie im Folgen

den bei dieser zweiten Berichtigung gleich mitberiicksichtigt werden. 
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DaB eine Rezentvariation iiberhaupt moglich, ja sogar sehr wahrscheinlich ist, laBt sich leicht ein-

sehen: Radiokohlenstoff wird durch die Hbhenstrahlung erzeugt. Eine Anderung der Hbhenstrahlung-z.B. 

durch Anderung des Erdmagnetfeldes oder der Sonnenaktivitat - muB sich daher auf die 14C-Produktion 
und damit auch auf die 1 4C - Menge in der Atmosphare auswirken. Gemessen wird aber die 1 4C -Kon-

zentration, also das Verhaltnis von 1 4C zu gewbhnlichem Kohlenstoff 1 2C, und dieses Verhaltnis andert 

sich auch dann, wenn die Konzentration an gewbhnlichem CO2 in der Atmosphare - z.B. durch Anderung 

der Oberflachentemperatur der Ozeane - zu-oder abnimmt. 

Weil die fiir die Vergangenheit nachgewiesenen Anderungen so groB waren, daB jede fiir sich die 14C-

Konzentration merklich ahdern konnte, und weil es unwahrscheinlich ist, daB sich die verschiedenen Ein-

fliisse zu alien Zeiten gerade kompensiert haben, ist zu erwarten, daB die Rezentaktivitat in friiheren 

Zeiten groBer oder kleiner als heute war. 

Der Anfangsgehalt q0 des Radiokohlenstoffs in Pflanzen laBt sich an Proben ermitteln, deren tat-

sachliches Alter Trj bekannt ist. Wenn sie heute die Aktivitat q haben, hatten sie zu Lebzeiten den Wert 

qo = fc T TD (ni) 

Als Standardproben wurden im letzten Jahrzehnt vorwiegend die Jahresringe der Borstenkiefer 

(Pinus aristata aeva) aus den Rocky Mountains verwendet. Sie lassen sich von heute noch lebenden Bau-

men ausgehend iiber eine Reihe von abgestorbenen Exemplaren hinweg fiir mindestens 7000 Jahre praktisch 
aufs Jahr genau dendrochronologisch datieren. Damit hat man geniigend Eichmaterial zur Verfiigung, um 

fiir diesen Zeitraum die jeweilige Rezentaktivitat zu messen.Wenn man die an diesen Baumringen gewon-
nenen Resultate auf andere Proben iibertragt, macht man allerdings die stillschweigende Vora us setzung, 
daB alle gleichzeitig gewachsenen Pflanzen unabhahgig von der geographischen Lage, der Hohe iiber dem 

Meer, der speziellen klimatischen Situation und anderer Einfliisse den gleichen Gehalt an Radiokohlen
stoff aufweisen. 

In die Gleichung (III) geht wesentlich fiir die Berechnung von q0 als Funktion der Zeit die mittlere 

Lebensdauer 1 = yein. Dennoch hat der Wert, den man fiir T einsetzt, auf das Endergebnis, also auf 
das korrigierte C - Alter einer Probe , keinen EinfluB . DaB lafit sich ohne Rechnung begriinden : 
Wenn man das Libby-Alter dendrochronologisch korrigiert, vergleichtman letzten Endes die heute gemes-
sene -^C-Aktivitat <jes Probenmaterials mit der ebenfalls heute gemessenen Aktivitat von Rocky-Moun

tains-Jahresringen. Und das Ergebnis der Messung besagt lediglich, daB die Probe denselben 14C-Gehalt 

hat wie ein Rocky-Mountains-Ring aus dem und dem Kalenderjahr. Von der Halbwertszeitdes Radio
kohlenstoffs ist hier iiberhaupt nicht mehr die Rede, sie wird gar nicht benbtigt. 

Messungen mehrerer C14-Labors an Baumringen der Borstenkiefer zeigen eine gleichmaBige, sich 
iiber mehrere Jahrtausende erstreckende Anderung des Rezentwertes (7), die mit einer Anderung des 
Erdmagnetfeldes korreliert werden konnte. Die Streuung der Meflwerte um diesen mittleren Verlauf ist 
aber groBer, als von der MeBgenauigkeit her zu erwarten ist. Das bedeutet, daB anscheinend auch kurz-

fristige Schwankungen (Dauer vielleicht einige Jahrzehnte) eineRolle gespielt haben, die sich im Einzelnen 
kaum exakt erfassen lassen. Selbst wenn man durch Mittelung iiber mehrere Jahrzehnte die Schwankun
gen dampft (8), erhalt man keinen glatten, mitunter sogar nicht einmal einen eindeutigen Verlauf fiir die 
Rezentaktivitat. 

In Abb.20 ist (durch die obere Kurve) der Verlauf der Rezentaktivitat und (auf der Ordinate) die dazu-
gehbrige heute meBbare Aktivitat angegeben. Die exponentiell abfallenden Kurven deuten die zeitliche Ab-
nahme des 14C-Gehaltes bis hin zum heutigen Wert an. Man sieht, daB wegen der unterschiedlichen An

fangsaktivitat kein gleichmaBiger Zusammenhang mehr zwischen dem Alter einer Probe und ihrer heutigen 
Aktivitat besteht. Die Exponentialkurven beginnen im Abstand von 250 Jahren mit der jeweiligen Rezent
aktivitat. Ihr Schnittpunkt mit der 100%-Geraden liefert das dazugehbrige konventionelle 14C-Alter. Im 

Jahre 80 v.Chr. stimmen tatsachliches Alter und konventionelles Alter zuletzt iiberein. Wenn man von 
dort zeitlich zuruckgeht, ist das l4C-Alter kleiner als das wahre Alter, wobei die Differenz bei 2400 v. 
Chr. (wahres Alter) auf fast 500 Jahre angewachsen ist. 
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5. Probenreinigung und 1 4C - Datierung 

Bevor die Holzkohleproben zur Messung zu Kohlendioxid verbrannt wurden, muBte das Material 

sorgfaltig von fremdem Kohlenstoff gereinigt werden. Wahrend der jahrtausendelangen Lagerung im Erd-
reich ist es sehr wahrscheinlich, daB Kohlenstoff in gelbster Form in das Probenmaterial eindringt. 

In der Biqac gibt der Herbst- und Winterregen gegenwartig einen Jahresdurchschnitt von mehr als 

1000 m m Niederschlag (9 ). Weil die Gebaude auf Fundamenten aus Kalkstein gebaut sind, ist damit zu 
rechnen, daB Kalk in gelbster Form als KalziumbikarbonatCa (HCO3) 2 in die Holzkohle gelangt.Beispiels-
weise ergaben zwei Proben (KI-1271 = KL 74:401 u. KI-1272 = K L 74:416), die wegen Verunreinigung zu
nachst wie Holzkohle aussahen, sich bei der chemischen Analyse aber als Kalk erwiesen, C-Alter von 
8300 und 6700 vor heute. Nicht beachtete Kalkanteile,deren Kohlenstoff bei der Verbrennung ebenfalls als 

CO2 aufgefangen wurde, konnten daher das gemessene Probenalter erhbhen. 

Das bei den genannten Kalkproben gemessene Alter ist ein Mischalter. Kalkstein ist gemessen an 
der Reichweite der l4C-Methode, die gerade die jiingsten 5% des Quartars erfassen kann, ein sehr altes 

Gestein, d.h. er enthalt keinen Radiokohlenstoff mehr. Durch Feuer wird der Kalk aber zu gebranntem 
Kalk CaO oxydiert, verliert also bei perfektem Brand seinen gesamten Kohlenstoff. Bei Wasserzutritt 
wird aus dem CaO zunachst gelbschter Kalk Ca(OH)2, und dieser wandelt sich unter Aufnahme von 
Luft-C02 wieder in harten Kalk um. Dieser neu gebildete Kalk enthalt daher Radiokohlenstoff, und im 

Idealfall kann man daraus den Zeitpunkt des Erhartens ermitteln. In den meisten Fallen wird aber beim 
Brennen nur ein Teil des urspriinglichen CaC03 zersetzt worden sein, so daB der heute feststellbare 1 4C-

Gehalt auf ein nichts besagendes zu hohes Mischalter fiihren diirfte. 

U m diese Fehlerquelle bei den Holzkohleproben auszuschalten, wurden sie eine Stunde mit l%iger 
Salzsaure erhitzt. Evtl. vorhandenes Karbonat wird dabei zu C 0 2 zersetzt und entweicht vollstandig. 

Eine weitere Mbglichkeit zur Verunreinigung sind Huminsauren,die durch das Regenwasser aus hb-
heren Schichten an die zu datierende Holzkohle geschwemmt werden konnen. Um sie zu entfernen, wird 
das Probenmaterial mit In NaOH gekocht. Nur die in heiBer Natronlauge unlbslichen Anteile, Kohle und 
bei Holz Gerustzellulose, kommen schlieBlich zur 14C-Analyse. Weil Huminstoffe normalerweise aus 

jiingeren in altere Schichten gelangen, kann durch sie das Probenalter nur zur jungeren Seite verfalscht 

werden. 

Die gereinigten und getrockneten Proben wurden im Sauerstoffstrom zu CO2 oxydiert, dessen C-
Aktivitat nach weiteren Reinigungsschritten schlieBlich mit einem Proportionalzahlrohr in einer 40-bis 

60-stundigen Messung bestimmt wurde. Aus der entstehenden Gasmenge wurde der Kohlenstoffgehalt der 
gereinigten Proben ermittelt. Meistens lag er zwischen 25 und 50 Gew.-%. Drei Proben hatten jedoch 
eine erheblich geringere Ausbeute. KI-442 (KL 68:15) enthielt nur 12 Gew.-% Kohlenstoff. Weil aber ge-
nugend Material vorhanden war, konnte die Probe mit normaler Genauigkeit gemessen werden. Zwei an
dere Proben (KI-452 = K L 70:202 u. KI-454 = KL 70:215) enthielten nur 3 % Kohlenstoff und lieferten wie 
die sehr kleine Proben KI-448 ( KL 69:124) und KI-450 (KL 70:207) nur etwa 1/5 der fur eine normale 

Zahlrohrfullung erforderliche Gasmenge. 7wei dieser Proben wurden dennoch gemessen: KI-448 bei ver-

mindertem Fiilldruck und KI-452, indem sie mit 14C-freiem Gas auf den normalen Druck erganzt wurde. 
Die Standardabweichungen der beiden MeBergebnisse waren jedoch mit 180 bzw. 310 Jahren so groB, daB 
die beiden anderen Proben gar nicht erst gemessen wurden. Normalerweise lagen die Standardabwei

chungen je nach ProbengrbBe bei etwa 65 bis 75 Jahren. 
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Abb. 21: Radiokohlenstoffalter und b C - Werte fiir Holzkohlenfunde aus Kamid el-Loz 
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Abb.22 C Messungen an Holzkohlefunden aus Kamid el-Lbz. Die obere, lineare Skala entspricht dem 
11 

konventionellen C- Alter, bei der unteren Zeitskala wurde die Rezentvariation des Radiokoh-

lenstoffs berucksichtigt. Bei beiden Skalen wurde zum Vergleich die konventionelle archaologi-

sche Chronologie eingetragen. Die Fehlerbalken entsprechen einer Standardabweichung bei der 
14C-Datierung. 
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6. MeBergebnisse der Proben 

Die Ergebnisse der Messungen sind zusammen mit Angaben des Ausgrabers in den Abb. 21-22 zu

sammengestellt. Die Reihenfolge der Proben entspricht der stratigraphischen Abfolge, d.h. der mutmaB-
lichen zeitlichen Reihenfolge. Das konventionelle 14C-Alter (Sp.5) ist mit den Werten von Sp. 4 auf 

b 13c = -25%o korrigiert.Als Genauigkeit ist in Sp.5 die Standardabweichung lo angegeben,wie sie sich 
aus der Statistik der Zahlraten ergibt. 

In Abb. 22 ist auf der x-Achse das Alter (v.Chr.) angegeben. Die obere, linear geteilte Ska la 
entspricht dem konventionellen 14C-Alter aus Abb. 21. In der unteren Skala ist das dazugehbrige auf Re-

zentvariationen korrigierte Alter eingetragen, wobei sich die Lage der einzelnen Teilstriche aus Abb. 17 

ergibt (s.o.). Entsprechend der Rezentvariation sind sie nicht aquidistant, auBerdem ist der Bereich von 
2200 Jahren in der 14C-Skala auf 1730 Jahre zusammengedrtickt. In mehreren Fallen sind statt der Teil
striche mehr oder weniger groBe Bereiche in der 14C-Skala angegeben. In diesen Fallen streuen die14C-
Aktivitaten des dendrochronologisch datierten Materials so stark, daB auch die Mittelwertsbildung keine 
eindeutige 1 4C - Aktivitat ergeben hat (10). 

Die zeitliche Abfolge der 14C-Daten bestatigt im wesentlichen den stratigraphischen Befund. Nur die 
beiden Proben aus dem Areal IJ13 (KI-452 allerdings wegen der groBen Standardabweichung nicht signi-
fikant) sind merklich alter als die iibrigen eisenzeitlichen Proben. Ferner ist KI-444 um 5 Jahrhunderte 
alter als KI-456. Beide Proben stammen aus dem gleichen Areal. Die relative Zeitstellung ist gesichert. 

Die Proben stammen aus drei verschiedenen Kulturperioden , der "alteren Eisenzeit", der "spaten 
Bronzezeit" und der "mittleren Bronzezeit". Diese Gliederung muB als eine Konvention angesehen werden 
und braucht daher nicht im einzelnen begriindet zu werden. Durch tibertragung von absoluten Zeitansatzen 

der agyptischen Chronologie lassen sich auch diese syrisch-palastinensischen Perioden datieren. Ein 
Vergleich der 14C-Daten mit den konventionellen absoluten Daten geht von folgenden Ansatzen aus (11): 

"altere Eisenzeit" = 1200 / 1100 bis 900 v. Chr. Geb. 
"spate Bronzezeit" = 1550 bis 1200/1100 v. Chr. Geb. 
"mittlere Bronzezeit" = 2200 bis 1550 v. Chr. Geb. 

Vergleicht man diese Bereiche mit den hier vorliegenden MeBwerten, so erhalt man fiir die kon
ventionelle l4C-Skala eine recht gute Ubereinstimmung, die die klassische Zeitstellung zu bestatigen 

scheint. Wenn man jedoch beriicksichtigt, daB nur die untere, dendrochronologisch korrigierte Zeitskala 
mit dem wirklichen Kalenderalter zu vergleichen ist, folgt aus den MeBergebnissen, daB die "spate Bron
zezeit" etwa 350 Jahre friiher (1900 bis 1550 v. Chr.) und die "altere Eisenzeit" ca. 300 Jahre friiher 
(1550 bis 1250 v. Chr.) anzusetzen ist (12). Die MeBwerte aus der "mittleren Bronzezeit" mit Ausnahme 
des ohnehin herausfallenden Wertes fiir KI-444 bestatigen dagegen auch in der korrigierten C-Skala die 

bisherige Zeitstellung. 

Zu ahnlichen Ergebnissen beziiglich der Giiltigkeit von unkorrigierten 14C-Daten kommen auch 
andere Autoren. In seinem klassischen Buch iiber die l4C-Methode (13) erhalt Libbybei mehreren histo-
risch datierten Hblzern aus Mesopotamien und Syrien keine signifikante Differenz zwischen dem konven
tionellen 14C-Alter und dem historischen Alter. Agrawal und Kusumgar (14) zeigen fiir Proben von 1900 

bis 2500 v. Chr. , daB die unkorrigierten 14C-Daten, allerdings gerechnet fiir tjy2 = 5 7 3 0 Jahre, d.h., 
die Daten sind 3% oder 120 bis 130 Jahre alter als nach der konventionellen Halbwertszeit, weniger von 
dem historischen Alter abweichen, als wenn sie dendrochronologisch korrigiert sind. Schwabedissen 

(15) kommt an Hand von Proben aus dem norddeutschen Raum ebenfalls zu dem Ergebnis, daB die unkor
rigierten *4C-Daten besser zur klassischen archaologischen Datierung passen.als wenn sie entsprechend 

der Rocky-Mountains-Korrektur um 3 bis 4 Jahrhunderte alter angesetzt werden. 

Insgesamt gesehen wird es damit fraglich, ob man die an der Borstenkiefer fiir Nordamerika er-

mittelten Rezentvariationen wirklich auf die ganze iibrige Welt iibertragen darf. 
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Anmerkungen 

(1) Frau H. Metzner bin ich fur die massenspektrometrischen Analysen und die Rechnungen zu Abb. 2C 

sehr zu Dank verpflichtet. 

(2) Fur den Standard-Rezentwert sind es 13,6 Zerfalle/Minute fiir 1 g Kohlenstoff, entsprechend einer 

14c-Konzentration von 1,18 • 10 "10%. 

(3) Vergleiche H. Willkomm, Altersbestimmungen im Quartar, Miinchen 1976. 

(4) Auf die Berechnung der Standardabweichung o soil hier nicht naher eingegangen werden;vergleiche 

z.B. Willkomm (1976). Fiir Proben, die nicht mehr als einige Jahrtausende alt sind,liegt o je nach 

MeBdauer bei 40 bis 60 Jahren. 

(5) J.H.Troughton, Carbon Isotope Fractionation by Plants, in: T.A.Rafter u. T.Grant-Taylor (Hrg.), 

Proc. of the 8th Int. Radiocarbon Dating Conf. Royal Soc. New Zealand, Wellington 1972. 

(6) Vergleiche I. U. Olsson, I. Karlen, A.H. Turnbull u. N. J. D. Prosser, A determination of the half-
life of C 1 4 with a propotional counter, in: Arkiv for Fysik 22, 1962, 237-255. 

(7) Vergleiche I. U. Olsson (Hrg.), Radiocarbon Variations and Absolute Chronology, in: Proc. of the 
12thNobel Symposium, Stockholm 1970. 

(8) Vergleiche E.H.Ralph, H.N. Michael u. M.C.Han, Radiocarbon Dates and Reality, in: MASCA 
Newsletter 9, 1973, 1-20. 

(9) Vergleiche E. Wirth, Syrien. Eine geographische Landeskunde ( Wissenschaftliche Landerkunden 

4/5), Darmstadt 1971. 

(10) Vergleiche E.H.Ralph u.a. , in: MASCA Newsletter 9, 1973, 1-20. 

(11) Vergleiche R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy Land from its Beginns in the Neolithic Period 
to the Iron Age, New Brunswick N.J. 1970. 

(12) Der Unterschied ergibt sich nicht aus der zufalligen Auswahl der Proben, denn inzwischen wurden 

weitere fiinf Proben aus der Eisenzeit und acht aus der spaten Bronzezeitdatiert und fiihrten zu der 
gleichen Differenz. 

(13) Vergleiche W. Libby, Radiocarbon Dating , 2 Chicago 1955. 

(14) Vergleiche D.D.Agrawal u. S. Kusumgar, On the Calibration of C 1 4 Dates, in: Puratativa7, 1974, 
70-73. 

(15) Vergleiche H.Schwabedissen, Archaologische Chronologie des 2. vorchristlichen. Jahrtausends und 

Jahrring-Korrektur der 14C-Daten, in:Frenzel, Dendrochronologie und postglaziale Klimaschwan-
kungen in Europa, Wiesbaden 1977. 
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13. Radiokarbondaten aus Kamid el-Lbz 

und das Problem der absoluten Chronologie 

der Eisen-und Bronzezeit in Palastina und Syrien 

von Rolf Hachmann 

Die Ansatze, die H. Willkomm oben (vgl. S. 137 ff.) auf Grund von 14C-Daten fiir die "mittlere" und 

die "spate" Bronzezeit und fiir die "altere Eisenzeit" bietet, kontrastieren gegeniiber den in der Archao
logie Syriens und Palastinas gebrauchlichen absoluten Zeitansatzen. Die Ursache dafur kann nicht allein 
in der Unsicherheit oder gar Unzuverlassigkeit der aus Agypten bezogenen absoluten Daten liegen, die 

die Archaologie zu benutzen pflegt, denn der mittlere Datierungsfehler in der agyptischen absoluten 

Chronologie laBt sich verhaltnismaBig eindeutig bestimmen. Er wachst in der Regel mit dem Alterder 
einzelnen Kulturepochen, ist aber auch innerhalb einer Epoche einmal etwas groBer, einmal etwas klei
ner. Keinesfalls ist hier jedoch irgendwo ein Datierungsspielraum von annahernd 300 Jahren moglich, 
wie ihn die kalibrierten l4C-Daten in etlichen Fallen nahezulegen scheinen. Das agyptische Mittlere Reich 
wird bekanntlich durch ein Sothis-Datum recht eindeutig absolut datiert: Im siebenten Jahr des Kbnigs 

Sesostris III. fiel der heliakische Aufgang des Sirius (=Sothis) auf den 16. Pharmuthi, den achten Monat 
des biirgerlichen Kalenders in Agypten. Astronomische Argumente sichern die Lage dieses Jahres zwi
schen 1876 und 1864 v. Chr. Geb. (1). Alle chronologischen Anhaltspunkte zusammen genommen deuten an, 
daB das Jahr 1872 v. Chr. das siebente Jahr des Sesostris III. war. Da die Dauer der Regierungszeiten 

seiner Vorganger, soweit sie derselben Dynastie - der zwblften nach der iiblichen Zahlung - angehbren, 
bekannt ist, ist der Beginn der 12. Dynastie leicht errechenbar. Dasselbe gilt fiir den Beginn der 11. 
Dynastie,deren Dauer ebenfalls bekannt ist. Wenn man den Beginn des Mittleren Reiches in Agypten bzw. 
den mit diesem zusammenfallenden Beginn der 11. Dynastie auf 2133 v. Chr. ansetzt, so ist das das 

hbchste iiberhaupt denkbare Datum (2). 

Die Diskrepanz zwischen 14C-Daten und der konventionellen absoluten Chronologie Agyptens laBt 

sich also nicht durch betrachtliche Fehler in letzterer erklaren. Es gibt prinzipiell noch zwei andere 
Mbglichkeiten der Erklarung: Entweder liegt der Fehler im System der 14C-Datierung, ist aber heute 

noch nicht erkennbar, oder er kommt dadurch zustande, daB die korrekten agyptischen Daten ihre Ver-
laBlichkeit verlieren, wenn sie von Agypten nach Palastina und Syrien transportiert werden (3). Der Ar-
chaologe kann natiirlich nur das zweite Glied dieser Alternative beurteilen. Fiir ihn stellt sich wiederum 
alternierend die Frage, ob das archaologische Fundgut in Palastina und Syrien einen Transfer der abso
luten Daten von Agypten nach dem Norden nicht tragt, oder ob die dabei angewaodten Methoden unzurei-

chend sind. 

In der Tat ist die Tragfahigkeit der archaologischen Funde Palastinas und Syriens nicht iiberall 

gleich gut. Das hangt gleichermaBen mit dem Forschungsstand in beiden Landern und mit dem Stand der 
Bearbeitung und Auswertung von palastinensischem und syrischem Fundgut zusammen. Die hbchst unter-

schiedlichen absoluten Daten fiir die Bronzezeit Palastinas, die im Laufe des Jahrzehnts zwischen 1960 
und 1970 vorgeschlagen worden sind, stehen nicht in einer Reihe, die durch zur Gegenwart hin wachsende 
Probability gekennzeichnet ist. Hier spielen offenbar doch Auffassungsunterschiede eine Rolle, die auf 

verschiedenartigen und auch verschiedenwertigen Methoden beruhen. 

Eine kritische Durchsicht der verschiedenen Datierungsvorschlage ware durchaus reizvoll; sie kann 

jedoch nicht im Rahmen einer knappen Ubersicht geleistet werden, bleibt also ein Desiderat fiir die 
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Zukunft.Man kann indes derzeit auf eine solche Durchsicht verzichten und dennoch zueinigen brauchbaren 

ResuItaten kommen, wenn man sich auf einige wenige, besonders verlaBliche Fundkomplexe sttitzt. In 

einem solchen Falle ist es natiirlich auch viel leichter, eine saubere Methode zu praktizieren bzw. die 

Methode des Vorgehens durchschaubar zu halten. 

Die Kbnigsgraber 1 und 2 von Jbeil (Byblos) nehmen fiir Fragen der absoluten Chronologie in Pala

stina und Syrien heute noch immer eine Art von Schliisselstellung ein. Das Grab 1 enthielt eine Vase aus 

Obsidian mit der Kartusche des Pharaos Amenemhet III. (4). Das Grab 2 lieferte mehrere datierte bzw. 

datierbare Gegenstande: ein Kastchen aus Obsidian und Gold mit der Kartusche des Amenemhet IV. (5), 

ein Sichelschwert (Harpe) mit dem Namen des Kbnigs Ip Schemu Api und seines Vaters Api Schemu (6), 

ein SteingefaB mit dem Namen eines Amenemhet (7) und einen Anhanger mit Namen des Kbnigs Ip Schemu 

Api (8). 

Amenemhet III. war Enkel und Nachfolger des Sesostris III. (9). Seine Regierung, die 45 Jahre um-

faBte, ist absolutchronologisch ebensogut festgelegt wie die seines Vorgahgers und liegt zwischen 1842 
und 1797 v.Chr.Geb. Dabei erlaubt der Spielraum von dreizehn Jahren fiir das Sothisdatum des Sesostris 

III. eine Erhbhung der Ansatee fiir Amenemhet III. um maximal vier Jahre oder eine ErmaBigung um 

maximal acht Jahre. 

Der Tod des Kbnigs Api Schemu von Byblos kann jedenfalls nach der agyptischen Chronologie mit 

grbBter Wahrscheinlichkeit nicht vor 1842 v. Chr.Geb. erfolgt sein; als hbchstes denkbares Datum kommt 
allenfalls das Jahr 1846 v.Chr. in Betracht. Wie anders hatten sonst namlich Gegenstande aus der Re-
gierungszeit des Amenemhet III. in sein Grab kommen konnen? Der Tod des Kbnigs Ip Schemu Api kann 

wiederum kaum vor 1796 v.Chr.Geb. - allenfalls vier Jahre friiher - erfolgt sein? Wie anders waren 
sonst Gegenstande aus der Regierungszeit des Amenemhet IV. in sein Grab gelangt. Die Regierungen des 
Amenemhet III. und des Amenemhet IV. geben also Termini a quibus oder Termini post quos fiir die 

Graber 1 und 2 von Jbeil (10). 

Das Grab 3 von Jbeil hat keinen Anhaltspunkt fiir ein absolutes Datum gegeben. Hingegen muB das 

Grab 4 einem Fiirsten Antin von Byblos zugeschrieben werden, der ein Zeitgenosse des Pharaos Nefer-
hotep I., eines Regenten der 13. Dynastie, war (11). Die elfjahrige Regierung dieses Pharao mag etwa 
zwischen 1740 und 1730 v. Chr. liegen, wobei nicht genau ermittelt werden kann, wie groB der Unsicher-
heitskoeffizient dieser Berechnung ist (12).Sehr groB kann er jedenfalls nicht sein. Die Identifikation des 
Toten im Grabe 4 von Jbeil mit dem Fiirsten Antin hat W.F.Albright zu weitreichenden Folgerungen ver-
anlaBt, die man hier allerdings vernachlassigen kann (13). Wichtig in diesem Zusammenhang sind nur 
zwei Tatbestande: Sichtlich wurden die Graber 3 und 4 in genauerer Kenntnis der Lage der Graber 1 und 2 

angelegt (14). Die vier Graber bilden ihrer Lage nach eine zusammengehbrige Gruppe. Das sparliche In-
ventar der Graber 3 und 4, das erhalten geblieben ist, steht dem der Graber 1 und 2 typologisch nahe; 

kein Zeifel, daB es auch chronologisch benachbart ist (15). Albright schrieb es dem Vater des Antin zu 
(16). Ob zwischen den fiirstlichen Toten der Graber 1 bis 4 noch eine andere Person angenommen werden 
muB, sollte zumindest in Erwagung gezogen werden. Es ist namlich nicht ganz ausgeschlossen, daB der 
von Emir Maurice Chehab verbffentlichte "Schatzfund aus dem Libanon" (17) aus einem Grab in oder nahe 
bei Byblos stammt. Da er ein Pektorale mit Inschrift des Amenemhet III. enthalt, steht dieses Grab ver-
mutlich dem Grab 2 chronologisch nahe. Aus alledem folgt, da!?, die fiinf Graber eine zeitliche Gruppe 
bilden. Sie decken die Zeitspanne zwischen ca. 1840 und ca. 1740 v. Chr. Geb. mit einem gewissen 
Spielraum nach unten. 

Nach der seit langem fiir Palastina gebrauchlichen Terminologie entspricht den Graber 1 - 4 von 
Jbeil und dem sogenannten Schatzfund aus dem Libanon die Epoche Middle Bronze IIA (MBIIA)(18) und es 
ist auch ublich, diese Epoche mit Hilfe der Graber von Jbeil und unter Benutzung von Fundstiicken aus der 
zugehbrigen Siedlung zu datieren (19). So kommt es zu einem Ansatz des Endes dieser Epocheum.kurz 

vor oder kurz nach dem Jahre 1700 v.Chr.Geb. Das kann in der Tat an der Wirklichkeit nicht allzuweit 
vorbeigehen. 

In Kamid el-Lbz finden sich Parallelen zur Keramik der Furstengraber 1-4 von Jbeil nicht sehr 
zahlreich. Sichtlich gehorten Kamid el-Lbz und die ganze Biqa' zu einem Kulturgebiet, das zwar Be-
ziehungen zur Kultur des Kiistenlandes hat, aber doch in mancherlei Hinsicht eine eigene Entwicklungge-

nommen hat. Es spricht vieles dafur, daB die Schicht 9-ID15 zeitlich den Furstengrabern entspricht. 

Das zeigt etwa die Amphora Taf. 38,5, zu der es in Jbeil in alien vier Furstengrabern Gegenstiicke 
gibt (20),die allerdings nicht exakt denselben Typ vertreten (21). Auch die Kanne Taf. 38,1, ebenfalls aus 
Schicht 9-ID15, hat in Jbeil Gegenstiicke in den Grabern 1 und 2 (22). Aber auch die Schicht 8-ID15 muB 
noch in diese Zeit gehoren, und erst in den Grabern, die aus der Schicht 7-ID15 in die Schicht 8-ID15 

einget.eftsind, kommen keramische Formen vor, die nach der gebrauchlichen Terminologie und in R. 
Amirans Chronologie nach Middle Bronze II B gehoren (23). Auch noch die Schicht 5-ID15 umfaBt "mit-
telbronzezeithches" Formengut.das man in Palastina am ehesten nach Middle Bronze IIB-C stellen wurde 
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(24). Von Jbeil her gesehen, muB diese Schicht also jiinger sein als das Jahr 1700 v. Chr. Geb. Das ist ein 
Zeitansatz, den man als verhaltnismaBig verlaBlich ansehen darf. 

Sieht man von dem 14C-Datum der Probe KI 453 (KL 70:214) ab.die aus der Schicht3a-IJ15 stammt 
und eine Datierung zwischen 1350 u. 1540 v. Chr.Geb. ausweist, so geben die bislang verfugbaren "spat
bronzezeitlichen" 14C-Proben Datierungsanhalte, die zu hoch zu liegen scheinen. Die Probe KI 447 (KL 

69:123) deckt den Zeitraum zwischen 1660 und 180G v.Chr.Geb. Die Probe KI 448 (KL 69:124) gibt die 
Spanne zwischen 1610 und 2110 v.Chr. an, und die Probe KI 455 (KL 70:220) ergibt ein Datum zwischen 
1690 und 1950 v.Chr.Geb. 

Die "mittelbronzezeitlichen" 14C-Daten sind, gemessen an den konventionellen Daten, ebenfalls zu 
hoch. KI 442 (KL 68:15) stammt aus der "Restschicht 11-ID15" (vgl. oben S. 103),die alter als die Schicht 
4-ID15 und jiinger als die Schicht 8-ID15 sein muB. Diese Probe gibt ein Datum zwischen 2110u. 2180v. 
Chr.Geb. , das immerhin insofern "richtig" liegt, als es zwischen den Daten fur die stratigraphisch jiin
gere Probe KI 455 und fiir die stratigraphisch altere Probe KI 444 eingefiigt ist. KI 444 (KL 68:321)gibt 
fiir die Schicht 8b-ID15 einen Wert zwischen 2700 und 2970 v.Chr.Geb., der sehr viel hbher liegt als 
das der zweifellos alteren Schicht 9-ID15, fiir die KI 456 (KL 70:227) ja ein Datum zwischen 2080 und 
2160 v.Chr.Geb. liefert. 

Stellt man einmal versuchsweise 14C-Daten und konventionelle Daten nebeneinander, wie es nach-
stehend geschieht, so kann das nur den Sinn haben, die Diskrepanz herauszustellen, die bei alien Daten-
paaren vorhanden ist. Es ware falsch, aus so wenigen Daten allgemeine Konsequenzen Ziehen zu wollen 
hinsichtlich der Brauchbarkeit von 14C-Daten. Naheliegend ist eine ganz andereNutzanwendung: Dem Ar
chaologen ist normalerweise das Denken des Physikers fremd; er macht sich darum haufig ein falsches 
Bild davon, welche Folgerungen von *4C-Daten getragen werden konnen. Umgekehrt ist demPhysiker die 
Denkweise des Archaologen nicht vertraut und es ist fiir ihn nicht leicht, die Serie von Argumenten zu 

uberschauen, die einem konventionellen absoluten Datum zugrunde liegen. Jeder der beiden Wissenschaft-
ler hat eine gewisse Neigung, sich der Resultate des anderen zu bedienen, wenn sein eigenes Material 
nicht tragfahig genug zu sein scheint. Eine Konfrontation von *4C-Daten und konventionellen Daten sollte 
den Physiker und Archaologen gleichermaBen anregen, nach den Ursachen fiir die immer wieder sichtbar 
werdenden Datierungsunterschiede zu suchen. 

Es ist nicht uninteressant, bei einem Quervergleich nicht nur die kalibrierten, sondern auch die 
konventionellen l4C-Daten neben die konventionellen Daten der Archaologie zu stellen. Es bietet sich 

zunachst folgendes Bild: 

1. KL-Nr. 

70:214 

70:207 

69:123 

69:124 

70:220 

68:15 

68:321 

70:227 

70:208 

2. KI- Nr. 

453 

450 

447 

448 

455 

442 

444 

456 

451 

3.Schicht 

3a- I J15 

3b- I J 15 

4-IIIA 15 

4d- IIIA14 

4-IG 14 

"Restschicht 

ll-ID15"in IC15 

8b- ID 15 

9- ID 15 

10/11-IC14 

4.Konv. C 

1160 1 70 

-r-

1420 1 75 

1390ll8C 

1450 1 65 

1740 1 70 

2220 1 80 

16901 65 

1660 1100 

14 
5.Kai. C 

1350- 1540 

— 

1660- 1800 

1610- 2110 

1690-1950 

2110-2180 

2700-2970 

2080-2160 

2030-2160 

6.Konv. Datum 

~ 1200 

—r-

~ 1500 

~ 1500 

~ 1500 

-1600 

nach 1700 

-1800 

vor 1800 

151 



Der Archaologe entnimmt dieser Zusammenstellung zunachst, daB die unteren Grenzwerte der kon

ventionellen 14C-Daten durchweg niedriger liegen, als die von ihm gegebenen, von den Furstengrabern 

von Jbeil abhangigen Daten.Die Abweichungen scheinen mit dem Alter der Daten zu wachsen. Das l 4C-

Datum der Probe KI 444 fallt durch seine ungewbhnliche Hohe ganz aus dem Rahmen. Der Archaologe 

mbchte hier eine Fehldatierung der Schicht mittels seiner eigenen Methoden ausschlieBen. Der FehlermuB 
auBerhalb des "archaologischen Systems" liegen. 

Insgesamt scheint die Zahl der Analysen nicht hoch genug zu sein, um aus den Divergenzen biindige 

Schliisse zu Ziehen. Der Archaologe wiinscht sich darum eine grbBere Anzahl von analysierten Proben, 

um eventuell regelhafte Abweichungen feststellen zu konnen. Die kalibrierten Daten weisen einen offen

bar systembedingten Spielraum auf, der so groB ist, daB diese Daten fiir den Archaologen einen recht 

geringen Nutzwert haben. Selbst dort, wo er sehr stark auf Schatzungen angewiesen ist, hat er den Ein
druck, daB seine Schatzungen der Wahrheit naher kommen als die kalibrierten l4C-Daten. 
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Tafeln 



Tafel 1 

S.54 

S.57 
S.54 
S.52 

S.44 
S.57 
S.57 
S.60 
S.55 
S.48 
S.53 
S.51 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

176 
224 
172 
145 
9 

217 
227 
267 
185 
85 
159 
133 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 



TAFEL 1 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 2 

1 = S. 58 

2 - S. 58 

3 = S.59 
4 = S.59 
5 = S.44 
6 = S.52 

7 = S.44 
8 = S.59 

9 - S.52 

10 = S.50 

11 = S.49 
12 = S.57 

13 = S.57 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

247 
248 
257 
256 
10 
150 
17 
254 
148 
121 
97 
214 
215 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 



TAFEL 2 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 3 

S.49 
S.57 

S.57 
S.45 
S.56 

S.47 
S.54 
S.52 
S.52 

S.56 
S.53 

S.47 
S.54 
S.48 
S.57 
S.58 

S.58 

S.56 
S.55 
S.49 
S.47 
S.49 

Nr. 99 

Nr.216 

Nr.220 
Nr. 34 

Nr.200 
Nr. 65 

Nr.175 
Nr.151 
Nr.152 

Nr.206 
Nr.167 
Nr. 70 

Nr.180 
Nr. 81 
Nr.221 

Nr.240 

Nr.244 

Nr.201 
Nr.183 
Nr. 96 
Nr. 66 

N r. 90 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 



TAFEL 3 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 4 

S.58 

S.45 

S.50 
S.59 

S.46 

S.53 
S.56 

S.51 
S.56 

S.57 
S.48 

S.54 
S.53 

S.55 

S.59 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

242 
36 
124 
262 
44 
165 
203 
131 
205 
223 
79 
168 
163 
187 
264 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 



TAFEL 4 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 5 

S.58 
S.55 
S.43 

S.47 
S.56 
S.45 
S.60 

S.60 
S.51 

S.54 
S.60 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

249 
186 
8 
69 
210 
32 
274 
275 
142 
181 
272 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 



TAFEL 5 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 6 

1 = S.49 
2 = S.54 
3 = S.55 

Nr. 98 Ml:4 
Nr. 178 M 1:4 
Nr. 182 M 1:4 



TAFEL 6 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 7 

1 = S.46 
2 = S.56 
3 = S.49 
4 = S.51 
5 = S.48 
6 = S.58 
7 = S.48 
8 = S.51 
9 - S.57 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

43 
198 
107 
137 
74 
243 
86 
144 
229 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



TAFEL 7 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 8 

1 = S.60 

2 - S.54 
3 = S.60 
4 - S.45 
5 - S.53 
6 = S.54 
7 = S.45 
8 = S.57 
9 = S.54 
10 = S.60 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

269 
174 
265 
31 
161 
170 
35 
222 
169 
266 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



TAFEL 8 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 9 

S.57 
S.53 
S.59 
S.55 
S.53 
S.49 
S.53 
S.59 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

226 
166 
255 
184 
160 
95 
162 
263 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



TAFEL 9 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 10 

1 - S.50 
2 = S.60 
3 = S.53 
4 = S.50 
5 = S.51 

Nr. 122 M 1:1 
Nr. 268 M 1:1 
Nr. 164 M 1:2 
Nr. 119 M 1:1 
Nr. 140 M 1:2 



TAFEL 10 

-^—\ 

*-

L^ 

Wmk 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 11 

1 = S.48 

2 = S.49 

3 = S.46 
4 = S.59 

5 = S.60 
6 = S.55 

7 = S.50 

8 = S.58 
9 = S.56 
10 = S.57 
11 = S.50 
12 = S.50 

13 = S.60 
14 = S.58 
15 = S.58 
16 = S.58 
17 = S.59 
18 = S.55 

19 = S.58 
20 = S.59 
21 = S.55 
22 = S.56 
23 = S.55 

24 = S.55 
25 = S.49 
26 = S.48 
27 = S.51 
28 = S.49 

29 = S.51 
30 = S.50 

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 

Nr. 

84 
104 
53 

260a 

277 

193 
114a 
239 

208 
228b 

114b 
119a 

271 
245 

234 
246 
260b 

196 
250 

260c 
197 

207 
191 
192 
91 

77 
136 
89 

134 
125 

M 1:2 

M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 
Ml:2 

M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 

M 1:2 

M 1:2 

M 1:2 



TAFEL 11 

Aim, 

w 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Taf el 12 

1 = S.45 
2 = S.47 
3 = S.46 
4 = S.46 
5 = S.51 
6 = S.54 
7 = S.47 
8 = S.47 
9 = S.46 
10 = S.47 
11 = S.45 
12 = S.45 
13 = S.47 
14 = S.58 
15 = S.61 

Nr. 29 
Nr. 60 
Nr. 41 
Nr. 42 
Nr.129 
Nr.179 
Nr. 61 
Nr. 58 
Nr. 55 
Nr. 63 
Nr. 33 
Nr. 37 
Nr. 57 
Nr.251 
Nr.278 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M l 
M 1 
M l 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



TAFEL 12 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 13 

1 = S.53 
2 = S.57 
3 = S.49 
4 = S.46 
5 = S.56 
6 = S.56 
7 = S.44 
8 = S.50 
9 = S.50 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

157 
225 
103 
47 
212a 
212b 
15 
118 
110 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 13 

'J ! 
ni 

o 

NOT FOR 

REPRODUCTION



' 

1 = S.47 
2 = S.44 
3 = S.59 
4 = S.55 
5 = S.44 
6 = S.52 
7 = S.60 
8 - S.45 
9 = S.60 
10 = S.59 
11 = S.45 

S.64 
12 = S.51 
13 = S.52 
14 = S.59 
15 = S.49 
16 = S.48 
17 = S.49 
18 = S.49 
19 = S.49 
20 = S.50 
21 = S.49 
22 = S.49 
23 = S.46 

Tafel 14 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

64 
21 
252 
190 
16 
146 
270 
25 
276 
261 
38 
5 

139 
156 
259 
92a 
83 
93 
102 
101 
127 
106 
94 
45 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:2 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:1 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:1 



TAFEL 14 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 15 

1 = S.46 
2 = S.48 
3 = S.50 
4 = S.46 
5 = S.49 
6 = S.58 
7 = S.50 
8 = S.46 
9 = S.55 
10 = S.46 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

52 
71 
123 
50a 
92 
237 
116 
50b 
188 
51 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 15 

-*?x£4&~-'sf ' 

! • 

10 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Taf el 16 

S.55 
S.44 
S.44 
S.46 
S.44 
S.44 
S.44 
S.50 
S.51 
S.52 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

189 
14 
24 
40 
18 
19 
23 
113 
130 
154 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



TAFEL 16 

MA 

m « - - \ 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 17 

S.60 
S.65 
S.47 
S.64 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

273 
10 
68 
6 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 17 

i^wwtHr^w1?! 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 18 

S.43 
S.64 

Nr. 4 
Nr. 2 

M li 
M 1; 



TAFEL 18 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 19 

S.50 
S.65 
S.51 
S.65 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

126 
9 

135 
8 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 19 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 20 

1 = S.43 
S.64 

2 = S.47 
S.64 

Nr. 2 M 1:1 
Nr. 1 M 1:1 
Nr. 67 M 1:1 
Nr. 7 M 1:1 



TAFEL20 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 21 

S.45 
S.64 
S.57 
S.65 
S.46 
S.65 
S.64 
S.64 
S.43 
S.65 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

39 
4 

231 
13 
49 
12 
46 
3 
6 
11 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 21 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 22 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

S.59 
S.58 
58 
46 
48 
44 
56 
43 
47 

S.54 
S.54 
S.52 
S.54 
S.48 

S.43 
S.64 
S.47 
S.64 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

261a 
233 
235 
56 
76 
20 
211 
5 
59 
173 
171 
149 
177 
73 

2 
1 
67 
7 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 

M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 
M 1:2 

M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 
M 1:1 



TAFEL 22 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 23 

1-4 = S.87 Nr. 1-4 M 1:4 



TAFEL 23 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 24 

S.87 f. Nr. 5-9 M 1:4 



TAFEL 24 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 25 

1-3 = S.88 Nr.10-12 M 1:4 



TAFEL 25 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 26 

1-5 S.88 f. Nr. 13-17 M 1:4 



TAFEL 26 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 27 

1 = S.89 
2 = S.89 
3 = S.89 

S.65 
4 = S.89 
5-6 = S.89 

Nr. 18 M 1:2 
Nr. 19 M 1:1 
Nr. 20 M 1:1 
Nr. 14 M 1:1 
Nr. 21 M 1:1 
Nr. 22-23 M 1:2 



TAFEL 27 

JA 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 28 

1-29 = S.89-91 Nr. 24-52 Ml:l 



TAFEL 28 

10 

e^C3^P 

11 12 
v^&z&&&&> 

13 

19 20 

14 

21 

26 

15 

18 

22 23 

16 

24 

17 

25 

28 

NOT FOR 

REPRODUCTION



fafel 29 

1-2 = S.91 Nr. 53-54 Ml:2 
3-16 = S.91f. Nr. 55-68 Ml:l 



TAFEL 29 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 30 

1-9 S.92 f. Nr. 69-77 M 1:4 



TAFEL 30 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 31 

1 = KL 70:522 Ml:4 
2 = KL 70:8 50 M 1:7,5 

Vgl.dazu R.Hachmann S.13ff. (insbes.S. 16 f.) und J.Baas S.lll ff. 



TAFEL 31 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 32 

1 = KL 68:132 "Restschicht 11 - ID 15" in IC 15 Ml:4 
2-9 = KL 67:428 "Restschicht 11 - ID 15" in IC 15 M 1:4 
10 = KL68:33 "Restschicht 11 - ID 15" in IC 15 M 1:4 
11 = KL 67:428 "Restschicht 11 - ID 15" in IC 15 M 1:4 
12 = KL67:103 Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
13 = KL 67:428 "Restschicht 11 - ID 15" in IC 15 M 1:4/1:2 

Vgl. dazu R. Hachmann S.103 ff. 



TAFEL 32 

'/ NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 33 

KL 68:110 "Restschicht 11 - ID 15" 

KL68:42 "Restschicht 11 - ID 15" 
KL 68:338 "Restschicht 11 - ID 15" 

KL 68:137 "Restschicht 11 - ED 15" 

KL 68:109 "Restschicht 11 - ID 15" 

KL 68: 4 "Restschicht 11 - ID 15" 

in IC 15 

in IC 15 
in IC 15 

in IC 15 

in IC 15 

in IC 15 

M 1 
M 1 

M 1 

M 1 
M 1 

M 1 

Vgl. dazu R.Hachmann S. 103 ff. 



TAFEL 33 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 34 

1-2 = KL 67:216 
3 = KL 67:236 
4 - KL 67:122 
5 = KL 67:131 
6-7 - KL 67:241 
8 = KL 67:119 

Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
Schicht 4 - ID 15 M 1:4 
Schicht 4 - ID 15 M 1:4 

Vgl. dazu R. Hachmann S.103 ff. 



TAFEL 34 

? 2 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Taf el 35 

1 
2 

3 

4 
5-6 

7 
8 
9 

10 - 11 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

K L 67:269 
KL 67:216 

KL 67:379 
KL 67:212 
KL 67:216 

KL 67:379 
KL 67:269 
KL 67:126 

KL 67:212 

Schicht 4 - ID 15 
Schicht 4 - ID 15 

Schicht 5/6 -ID 15 

Schicht 4 - ID 15 

Schicht 4 - ID 15 
Schicht 5/6 - ID 15 

Schicht4 - ID 15 
Schicht 4 - ID 15 

Schicht 4 - ID 15 

M 1:4 

Ml:4 
M 1:4 

M 1:4 

M 1:4 
M 1:4 

M 1:4 
Ml:4 
M 1:4 

Vgl.dazu R.Hachmann S.103ff. 



TAFEL 35 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 36 

1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

-
= 

-

= 

— 

= 
= 
= 
= 
= 

KL 67:363 

KL 67:187 
KL 67:363 

KL 67:379 
KL 67:280 

KL 68: 56 
KL 67:363 
KL 67:280 
KL 67:276 

K L 67:280 

Schicht 5c - IF 13 

Schicht 5 - ID 15 

Schicht 5c - IF 13 
Schicht 5/6 - ID 15 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 

Schicht 6 - ID 15 

Schicht 5c - IF 13 
Schicht 9 - ID 15 in IC 15 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 
Schicht 9 - ID 15 in IC 15 

M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:4 
M 1:5 
Ml:4 

Vgl. dazu R.Hachmann S. 103ff. 



TAFEL36 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 37 

1 = KL 67:284 Schicht 10 - ID 15 in IC 15 Ml:4 
2-3 = KL 67:359 Schicht 9 - ID 15 in IC 15 Ml:4 
4 = KL 67:291 Schicht 8 - ID 15 Ml:4 
5-7 = KL 67:359 Schicht 9 - ID 15 in IC 15 Ml:4 
8 = KL 67:671 Schicht 10 - ID 15 in IC 16 Ml:4 

Vgl. dazu R .Hachmann S. 103 ff. 



TAFEL 37 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 38 

1 = KL 67:116 
2 = KL 67:359 

8 = KL 67:116 

4 = KL 67:116 

5 = KL 67:256 
6 = KL 67:257 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 
Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 

Schicht 9 - ID 15 in IC 15 M 1:4 

Vgl.dazu R.Hachmann S.103ff. 



TAFEL38 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 39 

Areal IG14, gesehen von Siiden; 

Hof E des "spatbronzezeitlichen" 
Tempels der Schichten 3a und 3b. 
Vgl. dazu M. Metzger S. 21 ff. 



TAFEL 39 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 40 

Areal IG14,gesehen von Siidosten; 
Hof E des "spatbronzezeitlichen" 

Tempels der Schicht 4. 

Vgl. dazu M. Metzger S. 21 ff. 



TAFEL 40 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 41 

1. : Die rund 3. 500.000 hartschaligen Niifichen safien ursprunglich 

zu je vier Stuck in einem oberstahdigen Fruchtknoten um den 

Griff el einer Bliite. 

ca. 2x nat. Gr., Aufn.Verf. 

2. : Die fossilen Niifichen von der Ventral (v) - Lateral (1)- Dorsal 

(d) - Seite. 
ca. 4x nat. Gr. , Aufn.Verf. 

3. : Vorratsgefafi KL 70 : 221 

Vgl. dazu J. Baas S.lll ff. 
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Tafel 42 

Fiir Echium italicum Linne (Corsika, Corte, P. A.Kefiel-

meyer.Juni 1867, FR)ist die lockere, rispenartige Aus-

bildung der Infloreszenz mit bis 13 m m langen weifien , 

hbchstens blafiblau oder blafirosa angehauchten Bliiten 

und weifien oder nur schwach getbnten Staubfaden cha-

rakteristisch. Aus dem Herbarium Senckenbergianum. 

ca.1/4 nat.Gr. , Aufn.Senckenberg- Museum (R. Schon-
eich - van den Speulhof). 

Vgl. dazu J.Baas S.lll ff. 
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Tafel 43 

Bei Echium glomeratum Poret (Israel, Mt. Carmel, Wadi 

Shumriye, A. Eig.M. Zohary,N.Feinbrun 11 281,3.5.1928, 

FR)sitzen die bis 20 mmgrofien fleischfarbenen Einzel -
bliiten mit intensiv gerbteten Staubfaden eng gehauft, "ge-

knault",um die Infloreszenzachse.wodurch sich diese Art 

von italicum Linne unterscheidet. Aus dem Herbarium Uni-

versitatis Hierosolymitanae (TELA). 
ca.l/6xnat.Gr., Aufn.Senckenberg-Museum(R .Schbneich-
van den Speulhof). 

Vgl. dazu J. Baas S.lll ff. 
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Taf el 44 

1: K 31, mannl. , adult; leichte Fehlstellung bei M 2 / M 3 rechts 

sowie perialveolare Ostitis (Parodontitis marg.). 

2: K 29, weibl., senil; periapikale Ostitis bei P-^ und M1 rechts 
im Zusammenhang mit Parodontitis marginalis und Periostitis. 

3 : K 6, weibl., mat. /sen. ; nahezu vollstandiger Zahnverlust im 
Unterkiefer mit Resorption der Alveolen; periapikale Ostitis 
beim rechten Eckzahn im Zusammenhang mit einem karibsen 
Defekt. 

Vgl. dazu M.Kunter S. 121 ff. 
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Tafel 45 

1: K 59, mannl. , matur; unregelmafiige, schrage Abkauuni 

der Zahnkronenflachen. 

2: K 88, mannl., senil; Spondylosis deformans starkeren 

Grades bei zwei Lendenwirbeln. 

3: K 37, mannl., senil; verheiiter Wirbelkbrperbruch bei 

ThW 12, Ankylosierung mit L W 1. 

4: K 26, mannl. , friihadult; deformierter 5. Lendenwirbel 

bei Morbus Scheuermann. 

Vgl. dazu M. Kunter S. 121 ff 
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Tafel 46 

1: K 67, mannl. , matur; untere Brustwirbelsaule und 

L W 1 einschliefilich der Wirbel-Rippengelenke und 

der kleinen Gelenke vbllig ankylosiert (Spondyl

arthritis ankylopoetica). 

2: K 21, mannl., matur; Ankylosierung zweier Finger-

phalangen bei chronischer Polyarthritis. 

Vgl. dazu M.Kunter S. 121 ff. 



TAFEL46 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel 47 

Schadelansichten: 

1 : K 55, mahnlich 
2 : K 39, mannlich 
3 : K 79, mannlich 

Vgl. dazu M. Kunter S. 121 ff. 
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Tafel 48 

Schadelansichten: 

1 :K 12,weiblich 

2 : K 6 .weiblich 

3 : K 36, 7-8 jahriges Kind 

Vgl. dazu M.Kunter S. 121 ff. 



TAFEL 48 

NOT FOR 

REPRODUCTION





TAFEL 48 

NOT FOR 

REPRODUCTION





3 1198 02884 2214 

N/infl/DSflflM/BSmX 

SAARBRUCKER BEITRAGE ZUR ALTERTUMSKUNDE 
herausgegeben von 

Rolf Hachmann und Walter Schmitthenner 

1. Dewall.M.v.: Pferd und Wagen im friihen China. 1964. 44 _ 

2. Hrouda.B.: Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes. 1965.4to 8 0 -

3. Hachmann,R.u. Kuschke,A.: Bericht iiber die Ergebn.d.Ausgrabungen in Kamid 
el-L6z (Libanon) i.d. J. 1963 u. 1964. 1966. 24,-

4. Hachmann,R.(Hg.): Bericht iiber die Ergebn.d.Ausgrabungen in Kamid el-Loz 
(Libanon) i.d.J. 1966 u. 1967.1970. 52,-

5. Hachmann,R.(Hg.): Vademecum der Grabung Kamid el-Loz. 1969. 20,-

6. Kolling.A.: Spate Bronzezeit an Saar u. Mosel. 2 Bde. 1968.4to 80,-

7. Edzard.D.O. .Hachmann R., Maiberger P., Mansfeld G.: Kamid el-L6z-Kumidi. 
Schriftdokumente aus Kamid el-Loz. 1970. 34,-

8. Orthmann,W.: Untersuchungen zur spathethitischen Kunst. 1971.4to 95,-

9. Maisant.H.: Der Kreis Saarlouis in vor-u. frtihgeschichtl. Zeit. 2Bde. 1971.4to 52,-

10. Ionita.I.: Das Graberfeld von Independenta (Walachei). 1971. 21,-

11. Muller,O.: Antigonos Monophthalmos u. "Das Jahr der Kbhige". 1973. 26,-

12. Lichardus, J.: Studien zur Biikker Kultur.1974.4to 36,-

13. Babes, M.: Die relative Chronologie des spathallstattzeitl.Graberfeldes v. Les 

Jogasses, Gem. Chouilly (Marne).1974.4to 36,-

14. Malitz.J.: Ambitio mala. Studien zur polit. Biographie d.Sallust. 1975. 30,-

15. Gerlach.G.: Das Graberfeld §>Die Motte^bei Lebach.Text - In Vorbereitung. 

16. Gerlach.G.: Das Graberfeld >Die Motte<£ bei Lebach.Katalog. 1976.4to 60,-

17. Lichardus, J.: Rbssen - Gatersleben - Baalberge. 2 Bde. 1976. 4to 135,-

18. Poppa,R.: Kamidel-L6z2.Dereisenzeitliche Friedhof. Befunde u.Funde. 1978. 35,-

19. Kunter.M.: Kamid el-Loz 4. Anthropologische Untersuchung der menschlichen 

Skelettreste aus dem eisenzeitlichen Friedhof. 1977.4to 35,-

20. Slotta,R.: Romanische Architektur im lothringischen Departement Meurthe-et-

Moselle.1976.4to 70." 

21. Hachmann, R. .Kunter M.u. Poppa R.: Kamid el-Lbz 3. Der eisenzeitliche Fried

hof. Analyse und Synthese. 4to - In Vorbereitung. 

22. Hachmann,R.(Hg.): Bericht iiber die Ergebn.d.Ausgrabungen in Kamid el-Lbz 

(Libanon)i.d.J.1968 - 1970. 1980. 4to ca.45,-

23. Stein,F.: Bronzezeitliche Hortfunde in Siiddeutschland.1976.4to 70,-

24. Stein, F.: Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde in Siiddeutschland. 1979.4to 110,-

25. Lichardus-Itten.M.: Die Graberfelder der Grofigartacher Gruppe im Elsafi.-

In Vorbereitung. 

26. Mirie.S.: Das Thronraumareal des Palastes von Knossos. 1979. 4to 44,-

27. Gebers.W.: Das Endneolithikum im Mittelrheingebiet.4to - In Vorbereitung . 

28. Gebers.W.: Endneolithikum und Friihbronzezeit im Mittelrheingebiet. 

Katalog. 1978.4to 6 4»-



N/ina/osAAM/asmx 


	Untitled

