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Vorwort des Herausgebers 

D e m ersten Band iiber die Glyptik von Bogazkoy, den 

Thomas Beran verfaBt hat (BoHa. V), nun den zweiten 

folgen lassen zu konnen, begriiBt der Herausgeber mit be-

sonderer Genugtuung, ist damit doch ein weiterer Schritt 

in der endgultigen Aufarbeitung der unter diese Gruppe 

zu rechnenden Funde vollzogen. Ich danke den beiden Ver-

fassern fur ihre langjahrige Arbeit, die diesem Thema unter 

nicht immer leichten auBeren Bedingungen gait, warmstens. 

Hans Gustav Giiterbock kam 1933 zu mir nach Bogazkoy 

und hat sich damals sogleich mit den in diesem und im 

folgenden Jahr besonders aufschluBreichen Siegelfunden zu 

beschaftigen begonnen und dabei die ersten gesicherten Er-

gebnisse der Zeitbestimmung hethitischer Siegel, nament-

lich der Konigssiegel, gewonnen (siehe Bogazkoy I 43 ff). 

Rainer Michael Boehmer ist zwar erst 1963, also erheblich 

spater, fur Bogazkoy tatig geworden, hat aber, neben nicht 

wenigen anderen Gebieten des Fundstoffes (siehe BoHa. 

VII, X und XIII), sich von Anfang an gerade auch mit 

der hethitischen und nachhethitischen Glyptik beschaftigt, 

wobei ihm seine Kenntnisse und Erfahrungen in der altme-

sopotamischen Steinschneidekunst zugute gekommen sind. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft dafiir zu dan-

ken, daB sie es durch groBziigige Unterstiitzung ermoglicht 

hat, diesen Band herauszugeben, und zwar noch in der auBe

ren Form der bisherigen Bande, ist mir weit mehr als eine 

Pflicht. Ebenso gilt mein Dank dem Gebr. Mann Verlag 

in Berlin, der seit dem Band II, seit den Tagen des unver-

gessenen Kurt Hartmann, die Serie Bogazkoy-Hattusa in 

seine Obhut genommen und auch diesem drucktechnisch 

gewiB nicht einfachen XIV. alle Sorgfalt zuteil werden lieB. 

Von den Ergebnissen der Ausgrabungen aus den Jahren, 

ehe mit den Untersuchungen 1979 in der bis dahin nur 

wenig beriihrten Oberstadt begonnen worden ist, gibt es 

zwar vorlaufige Berichte in M D O G sowie in Bogazkoy IV 

und V, aber die endgiiltige Vorlage wesentlicher Teile steht 

noch aus. Die Veroffentlichungen iiber die Wohnviertel der 

Unterstadt, iiber den Bezirk des groBen Tempels I samt 

seinem Zubehor, iiber die Siegel, die 1959 bis 1965 auf 

Biiyiikkale, der Konigsburg, gefunden worden sind und, 

nicht zuletzt, iiber die phrygische Keramik, sind teils schon 

erheblich vorangeschritten, teils noch in Vorbereitung. Der 

bisherige Herausgeber der Serie Bogazkoy-Hattusa hofft, 

daB sie in absehbarer Zeit vorliegen werden. Er hofft aber 

nicht weniger, daB daneben auch in Zukunft bestimmte 

kleinere Gruppen des Fundstoffes ihre sachgemaBe Bearbei-

tung finden werden, wie zum Beispiel die aus Bogazkoy 

vorliegenden Miinzen hellenistischer, romischer und byzan-

tinischer Zeit, gewiB nicht erheblich fur die Numismatik 

als solcher, aber doch von Bedeutung fur die Geschichte 

des geographischen Bereiches von Bogazkoy, wenn man 

ihn als wesentlich fur die Geschichte Mittelanatoliens zu 

sehen gesonnen ist. 

Kurt Bittel 





Vorwort der Autoren 

Die Aufarbeitung des hier vorgelegten, bis 1978 ausge-

grabenen Materials wurde in Bogazkoy, Ankara sowie in 

Baghdad, Chicago und Berlin durchgefiihrt. 

Fur freundlichst gewahrte Unterstiitzung der Arbeiten 

im Museum von Ankara danken wir Herrn Museumsdirek-

tor Raci Temizer und seiner Vertreterin, Frau Inci Bayburt-

luoglu. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird fur die Ge-

wiihrung eines Druckkostenzuschusses, dem Verlag Gebr. 

Mann, besonders den Herren Eckert und Redecker, fur die 

sorgfaltige Herstellung des Bandes gedankt. 

Unser Dank gilt ferner alien in den Abbildungsverzeich-

nissen genannten Photographen und Zeichnern, ganz be

sonders aber Herrn Claus Haase, iiber Jahre Mitglied der 

Bogazkoy-Expedition. 

Dr. Ing. Peter Neve danken wir fur zahlreiche Gespriiche 

iiber die Datierung der Fundumstande, dem langjahrigen 

Leiter der Bogazkoy-Expedition, Prof. Dr. Kurt Bittel, fur 

die tjberlassung des Materials. 

Kurt Bittel begann vor mehr als einem halben Jahrhun-

dert die wissenschaftlichen Ausgrabungen in Bogazkoy. 

Beide Autoren sind ihm seit damals bzw. seit 1963 verbun-

den. Es ist uns eine Freude, ihm dieses Werk, mit dessen 

Bearbeitung er uns betraut hat, zu seinem 80. Geburtstag 

widmen zu konnen. 

R.M. Boehmer 

(Baghdad/Berlin) 

H.G. Giiterbock 

(Chicago) 





Einleitung 

Die in den Jahren 1906-1978 in Bogazkoy gefundene 

Glyptik ist bereits, zumindest teilweise, in verschiedenen 

Publikationen vorgelegt worden. 

Als grundlegend sind hier die beiden Biinde von Hans 

Gustav Giiterbock, Siegel aus Bogazkoy, I und II, Bei-

hefte 5 und 7 des Archivs fur Orientforschung (1940 und 

1942) zu bezeichnen, die Siegel und Siegelabdriicke von 

der hethitischen Konigsburg in Hattusa, der heutigen 

Biiyukkale, behandelten. 

Spater hat Thomas Beran einen Band iiber »Die hethiti-

sche Glyptik von Bogazkoy. Die Siegel und Siegelabdriicke 

der vor- und althethitischen Perioden und die Siegel der he

thitischen GroBkonige«, Bogazkoy - Hattusa V, W V D O G 

76 (1967) herausgebracht. Beziiglich der Konigssiegel ist 

dann Heinrich Otten, Zur Datierung und Bedeutung des 

Felsheiligtums von Yazihkaya. Eine Entgegnung, Z A 

N F 24, 1967, 222ff. und Thomas Beran, Die Siegel der 

hethitischen GroBkonige. Istanbuler Mitteilungen, 17, 

1967, 72 ff. zu vergleichen. Berans Werk enthalt als jiingste 

Funde solche der Kampagne q, d.h. aus dem Jahre 1958. 

Unsere hier vorliegende Bearbeitung bringt alle nicht von 

Beran erfaBten Siegel der alteren Kampagnen sowie der 

von 1959 bis 1978 gefundenen, soweit sie im Stadtgebiet 

und in Yazihkaya angetroffen wurden. Die Grabungen auf 

Biiyukkale endeten 1965; die dort in den Jahren 1959-1965 

entdeckten Siegel und Siegelabrollungen (Kampagnen r-x) 

sollen von Thomas Beran veroffentlicht werden. Das ist 

der Grund, weshalb sich dieser Band nur auf die Siegel 

aus dem Stadtgebiet und aus Yazihkaya beschrankt. 

1978 fand die vorlaufig letzte Grabung in der Unterstadt 

statt. Die 1979 begonnenen Untersuchungen in der Ober-

stadt von Hattusa erbrachten zahlreiche weitere Siegel-

funde, die, wie der Ausgraber Peter Neve mitteilt, in einem 

spateren Band vorgelegt werden sollen. Deshalb endet un

sere Bearbeitung mit den Funden von 1978. 

Die Aufarbeitung des hier vorgelegten Materials war 

nicht leicht. Dabei bildete die raumliche Entfernung zwi-

schen den beiden Autoren - der eine in Chicago, der andere 

bis 1981 in Baghdad, danach iiberwiegend in Berlin - das 

geringste Hindernis. Vielmehr war es fur R M B neben seiner 

Tatigkeit fur Baghdad nicht einfach, diesen Band abzu-

schlieBen, der glyptische Erzeugnisse behandelt, die denen 

Mesopotamiens nur wenig verwandt sind. Von daher er-

klart sich das spate Erscheinungsdatum. A b 1985 stand als 

wesentliche redaktionelle Hilfe Frau Beate Salje bereit, der 

wir fur ihre stets einsatzbereite und auBerst gewissenhafte 

Mitarbeit auf das warmste danken. 

Es wurden, soweit moglich, die Siegel und Siegelabrol

lungen am Original studiert. Jedoch lieBen sich nicht alle 

mehr auffinden. In diesen Fallen wurden Material- und Gro-

Benangaben dem Bogazkoy-Inventar entnommen. Minera-

logische Untersuchungen der Siegelsteine konnten in kei-

nem Fall durchgefuhrt werden; sie sind optisch bestimmt 

worden. 

Nicht viele Siegel wurden in situ angetroffen. Meist wa-

ren sie verlagert. Die Schichtangabe im Katalog bezieht 

sich daher nur auf den Fundort und ist somit fur die Datie

rung des Stiickes selbst nicht unbedingt verbindlich. 

Die Basis fur die chronologische Abfolge des Materials 

aus Bogazkoy sind die wenigen, stratigraphisch festdatier-

ten Stiicke, die in Zusammenhang mit Vergleichsmaterial 

aus anderen Grabungen das Ruckgrat einer typologischen 

und stilistischen Reihe bilden. 

Wie bereits in den Banden BoHa. VII, X und XIII durch-

gefiihrt1, sind auch hier Vergleiche nur im Text, die neu 

veroffentlichten Bogazkoy-Stucke nur im Tafelteil zu fin-

den. Die letzteren sind in der Regel in mehreren Abbildun-

gen vorgelegt worden, dabei — aus didaktischen Griinden 

- zumindest eine im MaBstab 1:1. Wenn dem Benutzer 

dienlich, wurden daneben Ansichten im MaBstab 2: 1 und, 

selten, 3 : 1 gebracht. 

Aufgabe des Philologen war es, die hieroglyphischen und 

keilschriftlichen Inschriften auf den Siegeln - soweit vor-

handen - zu deuten und wenn moglich zu lesen. Fur die 

Anlage des Werkes ergab sich aus dem Material selbst die 

folgende Einteilung: Bei Siegeln, die ornamentale oder fi-

giirliche Elemente enthalten, und die daher von R M B im 

Rahmen seiner Untersuchung behandelt sind, erscheint die 

Deutung der Inschrift im Katalog mit den Initialen H G G 

gekennzeichnet. Bei denjenigen Siegeln, die ausschieBlich 

Schrift enthalten, gibt H G G die Beschreibung und Diskus-

sion jedes einzelnen Siegels in seinem sehr ausfuhrlichen 

Katalogteil. 

Das Manuskript wurde 1986 abgeschlossen. Spater er-

schienene Literatur konnte wahrend der Drucklegung 1987 

nur in geringem MaBe nachgetragen werden; fur das im 

gleichen Jahr erschienene Buch von C. Mora, La Glittica 

Anatolica del II Millenio A.C., war das nicht mehr moglich. 

1 Fur die in R.M. Boehmer, Die Kleinfunde von Bogazkoy, BoHa. 

VII (1972) publizierten Stiicke Nr. 1890 und 1891 gibt jetzt R. Stucky, 

Anatolisch-Iranisches Zaumzeug, A M I 18, 1981, 119ft". erstmalig die Deu

tung. Es handelt sich um Riemenkreuzungen des Zaumzeuges. 
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I. Friihe bis Mittlere Bronzezeit 

R.M. BOEHMER 

Das Stempelsiegel Nr. i mit quadratischer Siegelplatte 

und einfachem, kleinem, durchbohrtem Griff ist nicht 

schichtbestimmt. Sein Dekor ist geometrisch: drei mal drei 

Felder sind so verziert, daB die diagonalen jeweils mit einem 

Diagonalkreuz, die anderen mit senkrechten bzw. waage-

rechten Kerben versehen sind. Genau das gleiche Muster 

begegnet uns auf einem Stempel aus der u.a. friihbronzezeit-

liche Keramik 1 enthaltenden Siedlung bei Ciradere, unweit 

von Bogazkoy 2; sehr nahe verwandt ist auch ein Siegel 

aus Ali§ar I3. Nahestehend sind ferner u.a. weitere Siegel 

aus Ali§ar4, z.T. aus Zusammenhangen des 3. Jahrtausends 

und ein Stuck aus Kiiltepe lb5. Auch eine gesiegelte 

Scherbe aus Bogazkoy laBt sich hier nennen6. 

Der Stempel Nr. 2 besteht aus Bronze. Er setzt sich zu-

s a m m e n aus einer flachen, nicht ganz kreisrunden Scheibe 

und einem langlichen, diinnen Griff. Letzterer ist oben flach 

gehammert und durchbohrt. Die Siegelflache bietet ein 

Kreuz oder Diagonalkreuz, dessen Balken aus fiinf bzw. 

sechs parallel laufenden Kerben gebildet werden. In den 

Zwickeln sowie an den Ecken des Kreuzes und in seiner 

Mitte befindet sich jeweils ein Punkt. Das Kreuzmuster 

ist im Prinzip v o m Chalkolithikum an durch die Friihe 

Bronzezeit bis in die Mittlere und Spate Bronzezeit beliebt. 

Unser Stuck wird der ausgehenden Friihen Bronzezeit zuzu-

rechnen sein, w e n n es nicht gar zur Zeit der assyrischen 

Handelskontore hergestellt worden ist, wahrend derer diese 

Siegelform noch durchaus gelaufig ist und in Stein wie 

Elfenbein ausgefuhrt wird7. 

U m einen Rundstempel aus d e m Schutt oberhalb des ka-

rumzeitlichen Pithosgebaudes in M/18 handelt es sich bei 

Nr. 3. Die Oberseite ist leicht gewolbt und mit einer klei-

nen, oben beschadigten Ose versehen. Deren Durchboh-

rung ist so tief angesetzt, daB der Bohrkanal auf die Oberfla-

che des Siegels ubergreift. In die Unterseite ist ein Leiter-

band geschnitten, das die Flache in zwei Halften teilt. 

Rechts und links davon, mehr oder weniger tief im Stein 

angebracht, befinden sich je zwei doppelte Rundbogen und, 

nur auf der einen Seite, eine tiefe Kerbe mit einigen flachen 

Schnitten. Ein verwandtes Stuck aus der Sammlung Aulock 

wird dort, sicher zu Unrecht, in Zusammenhang mit friihen 

elamischen Siegeln gesehen8. O b w o h l unser Siegel seinem 

Dekor nach ein Stiick der Friihen Bronzezeit sein konnte, 

spricht sein Fundort eher fur eine Entstehung wahrend des 

K a r u m Hattus. Der gleiche Zeitansatz wird p. 3 1 f. fur das 

moglicherweise ebenfalls etwas altere Stiick Nr. 102 erwo-

gen. 

I. Taf. I - 73/483 - J/20 iiber ostlicher Kasemattenmauer. 

Steatit. 

H. 1,4 cm; Platte 1,8 x 1,85 cm. 
R.M. Boehmer, P K G X I V 443 Taf. 374b. 

2. Taf. I - 102/s - L/18, aus altem Grabungsschutt nahe der Weg-

strecke des sog. Hauses am Hang. 
Bronze. 

H. 1,9 cm; Dm. 1,71 cm. 
3. Taf. I - 374/s - M/18, im oberen Schutt oberhalb des karum-

zeitlichen Pithosgebaudes. 
Graugriiner Serpentin. 

H. 0,89 cm; D m . 2,26 cm. 

1 R. Hachmann, Bogazkoy III 62 ff. 
2 T. Beran, BoHa. V i8.47f. Nr. 2. 
3 OIP. 19,5 5 ff. Abb. 64 b 5 86. 
4 Ebenda b8^3 ; OIP. 29 Abb. 250 d746^747.d 1221; OIP. 30 Abb. 

271.272 b853.e;6o. 
5 Kanis lb 42 Taf. 39,3. 
6 U. Seidl, BoHa. VIII 71 A 87 (mit Literaturhinweisen). 
7 z.B. Kanis lb 42. 70 Taf. 30,1 (Elfenbein); 71 Taf. 31,1 (Elfenbein); 

72 f. Taf. 37,2 (Bronze). 
8 Aulock 133 Nr. 4. 
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II. Zeit des Karum Hattus (Zeit der Unterstadt 4) 

R.M. BOEHMER 

Aus der Zeit der Unterstadt 4 stammen etliche der in 

Bogazkoy gefundenen Siegel. Aus dem eigentlichen Zusam-

menhang der Schicht 4 kommen davon allerdings nur 

Nr. z6(?), 52 und 97. Viele sind schon zu hethitischer Zeit 

in jiingere Fundschichten verlagert worden: aus USt. 3 oder 

alter: Nr. 37, 40, 58; aus USt. 3: Nr. 25, 32, 65, 94, 98; 

aus USt. 2 oder alter: Nr. 5, 42, 71, 95; aus USt. 1 oder 

alter: Nr. 22, 24, 27, 34, 39, 41, 49, 56, 59, 64, 69, 83, 

86, 99; USt. 1: Nr. 54, 70, 72, 74, 85. Die meisten sind 

nicht schichtbestimmt. 

Es handelt sich bei den Stiicken in der Regel u m Siegel 

mit runder Siegelplatte und kegelformigem Schaft, der oben 

mit einer kugeligen, oft auch langlichen, hammerartigen, 

profilierten Ose abschlieBt. In der Publikation von T. Beran 

werden sie als Knaufkegelpetschaft oder Knaufkegelstem-

pel bezeichnet1. Zuweilen ist der Schaft bereits facettiert. 

Als Muster wurden in den Stein geschnitten Schraffur-, 

Kreuz- und Sternmuster, Spiralmuster, Tiere und Mischwe-

sen, Tierkampfszenen und einmal eine Trinkszene. 

M a n hat dafiir in der Regel weiches Material, meistens 

gebrannten Ton benutzt (vgl. Anm. 116), in das sich der 

Dekor ohne groBe Miihe schneiden lieB. Gebraucht wurde 

dazu, wie schon Beran BoHa V 49 ausgefiihrt hat, gewohn-

lich ein einfacher Stichel, selten der Bohrer. So wurden 

die Darstellungen in mehr oder weniger kraftigen Kerb-

schnitten ausgefiihrt. M a n kann Siegel im reinen Kerb-

schnittstil wie z.B. Nr. 7ff. oder Nr. 40 erkennen. Nur we-

nige sind in einem plastischen Stil gehalten (z.B. Nr. 47), 

die meisten sind in Kerbschnitten und schwacher Plastizitat 

angelegt (z.B. Nr. 25 ff). 

A. KEGELKNAUFSTEMPEL 

1. SCHRAFFUR-, KREUZ- UND STERNMUSTER 

Bleibt bei dem oben zuletzt behandelten Siegel Nr. 3 ein 

Zweifel bestehen, ob es nicht doch etwas alter als die Zeit 

des Karum Hattus ist, so entfallt dieser bei dem Fragment 

aus grobem Ton Nr. 4. Zwar ist sein u m einen gebohrten 

Mittelpunkt gruppiertes, in rechtwinklig zueinander stehen-

den Schraffurgruppen gegliedertes und in Kerbschnitten 

gehaltenes Dessin anatolischer fruhbronzezeitlicher Glyptik 

deutlich verwandt2, jedoch spricht die Form des Siegels 

eindeutig gegen einen solchen Zeitansatz: Die Stempel-

platte war einst rund, im Querschnitt trapezformig, und 

besaB - wie jetzt oft zu belegen3 - einen durch eine Rille 

deutlich abgesetzten Griff. Im oberen Teil ist dieser verlo-

ren; er diirfte kegelformig gewesen sein. 

Ebenfalls wie Nr. 4 friihbronzezeitlichem Dekor ver

wandt ist das Muster des stark abgeriebenen tonernen Stem-

pels Nr. 5. Es besteht aus einem Kreuz, in dessen Zwickeln 

Diagonalkreuze angebracht waren. Sein zunachst kegelfor

mig ansteigender Griff endigt oben in einer nicht ganz er-

haltenen Kugel und setzt das Siegel klar von der friihbron-

zezeitlichen Glyptik ab. 

In die Siegelflache des tonernen Stempels Nr. 6 mit be-

schadigtem Griff ist ein vielstrahliger Stern eingeritzt. Acht-

strahlig war der mit einem Mittelpunkt versehene Stern 

des nicht vollstiindig erhaltenen Siegels Nr. 7 mit betonten, 

flachigen Strahlen. Solche erscheinen in Abdriicken auf ge-

siegelter Keramik4; moglicherweise diente unser Stempel 

vornehmlich diesem Zweck. Das Siegel Nr. 8 mit kegelfor

migem Griff und Ringose weist keine runde, sondern eine 

vierblattrige Platte auf. Diese Stempelform ist nicht uniib-

lich5. Das Siegelmuster bildet ein achtstrahliger Stern mit 

Mittelpunkt, dessen Strahlen jeweils aus zwei oder drei 

Kerbschnitten bestehen. Das Stiick wurde aus feinge-

schlammtem gelblichem, auBen ins Grau spielendem Ton 

hergestellt. 

Die Siegel Nr. 9-11 zeigen ebenfalls das Sternmuster. 

Sechs kraftige und fiinf anstatt sechs — sicher eine Fliichtig-

keit des Steinschneiders - schwache, also insgesamt elf, 

Strahlen bietet das kleine Siegel Nr. 9; achtstrahlig sind 

bzw. waren Nr. 10 und der tonerne Stempel Nr. 11. Die 

Strahlen bestehen aus Strahlenbiindeln mit drei (Nr. 10) und 

vier bzw. fiinf (Nr. 11) annahernd parallelen Linien. Das 

Ornament ist bei all diesen Stiicken durch einen Kreis einge-

faBt, bei Nr. 10 ist der Mittelpunkt durch einen weiteren 

Kreis abgesetzt. Der Schaft des Stempelgriffes Nr. 9 ist 

durch waagerecht rundumlaufende Rillen verziert, die Ose 

oben nach den Seiten hin kantig abgeschliffen, die Griffe 

der beiden anderen Stiicke sind abgebrochen. 

Die Darstellung des nicht vollstandig erhaltenen toner

nen Siegels Nr. 12 mit Nr. 9 ahnlich profilierter Knaufose 

unterscheidet sich von der der eben genannten Stiicke vor 

1 T. Beran, BoHa. V 47 ff. 
2 Vgl. z.B. p. 17 Anm. 4 und 6 und das Bronzesiegel OIP. 29 

Abb. 478 e 1126 sowie Aulock Nr. 79, das wie unser Stiick Nr. 4 gleichfalls 

aus Ton besteht. 
3 Vgl. z.B. Nr. 6.12. 
4 Vgl. zu solchen z.B. die Topfstempel Karahoyiik Abb. 219. 222. 
5 Vgl. z.B. Nr. 44B; BoHa. V Nr. 23.34; OIP. 29 Abb. 249 d2912. 

19 



Zeit des K a r u m Hattus 

allem dadurch, daB der den Stern einfassende AuBenring 

noch von einem Leiterband umgeben wird. Der Stern war 

viel-, wahrscheinlich zwolfstrahlig, die Strahlen einfache, 

von einem Mittelkreis ausgehende Kerben. Sehr fragmenta-

risch ist der ebenfalls tonerne Stempel Nr. 13. Der Stern 

setzte sich aus wohl acht dreifachen Strahlenbiindefn zusam-

men, er war, gleich Nr. 12, von einem Kreis, dieser 

wiederum von einem Leiterband eingefaBt. Letzteres unter-

scheidet sich von den bisher erwahnten dadurch, daB ihm, 

rundumlaufend, eine Mittellinie eingeschrieben ist. Wir be-

zeichnen diesen Ornamentstreifen der Kiirze halber hinfort 

als »doppeltes Leiterband«6. Der Griff des Siegels ist facet-

tiert, der Osenknauf nicht erhalten. 

Auch bei dem tonernen Stempel Nr. 14 fehlt dieser. Hier 

umrandet ein Leiterband einen einfachen achtstrahligen 

Stern, der bei Nr. 12 und 13 vorhandene Kreis fehlt. 

Die Einfassung kann sogar auf zwei rundumlaufende Lei-

terbander erweitert werden (Nr. 15-17). Nr. 15 zeigt einen 

einfachen sechsstrahligen Stern, Nr. 16 — aus Ton — bot 

einst einen mit acht querschraffierten Strahlen und Nr. 17 

- ebenfalls tonern — weist in den Zwickeln des achtstrahli

gen Sterns Punkte auf. Die profilierten Knaufosen sind nur 

bei Nr. 15 und 17 (hier teilweise) erhalten; der kegelformige 

Schaft des letzteren ist mit einer rundumfuhrenden Quer-

kerbe versehen. Nr. 17 stammt aus einer Einfullung der 

GroBreichszeit, die viel Material aus der Zeit des Karum 

Hattus, u.a. eine altassyrische Tontafel und auch die Siegel 

Nr. 27, 56 und 64 enthielt. 

Parallelen zu diesen Siegeln sind u.a. aus Bogazkoy 

selbst7, aus Alisar8, Kiiltepe9, Acemhoyiik10, Karahoyiik11 

und Ma§atlla bekannt geworden, Auswirkungen sind im 

Minoischen zu spiiren12 wie in Syrien (Abb. i)13. 

AnschlieBen an diese Stiicke laBt sich durch seine Einfas

sung in Gestalt eines doppelten Leiterbandes der tonerne 

Stempel Nr. 18, dessen Griff heute fehlt. In der Mitte des 

Bildfeldes zeigt er ein kreuzformiges Ornament mit vertief-

tem Mittelpunkt. Die Zwickel werden ausgefiillt durch Ker

ben, die die Kreuzbalken begleiten und von denen dornfor-

mige Striche abgehen. Eine exakte Parallele dazu ist noch 

nicht bekannt geworden; allerdings sind Kreuz und Einfas

sung mit dem »Signe royal« eines Siegels aus dem Handel 

nahe verwandt (Abb. 2)14, wie iiberhaupt das Kreuz des 

»Signe royal« dem hier gezeigten am nachsten kommt15. 

Ferner verdient ein Siegelabdruck aus Alisar mit einem 

Kreuz, das durch zwei Leiterbander umrandet wird, hier 

Erwahnung (Abb. 3)16. Dieser Abdruck laBt sich auch als 

Vergleich fur unser viel groberes Siegel Nr. 19 heranziehen, 

dessen Knauf verloren gegangen ist, das aber wie Nr. 18 

und, wie oben erwahnt, gleich vielen Siegeln aus der Zeit 

des Karum Hattus, aus Ton hergestellt ist. Zu nennen sind 

hier ferner Abdriicke aus dem Karahoyiik17 und auch ein 

Stempel aus Ebla in Syrien (Abb. 1). 

Ebenfalls nicht erhalten ist der kegelformige Griff des 

Stempels Nr. 20. Sein Bildfeld zeigt im Mittelfeld ein einfa-

ches Kreuz, in dessen Zwickel je ein Dreieck und eine breite 

Kerbe angebracht sind. Das Ganze wird von einem 

Dreiecksband eingefaBt, dessen Spitzen nach auBen weisen. 

Das Hauptmuster ist uralt und im Prinzip bereits im Chal-

kolithikum zu belegen18. Siegelabdriicke aus Alisar19 und 

Abb. 1. Siegelabdruck. Abb. 2. Siegelabdruck. Abb. }. Antiker 

Ebla. M. 1:1. Kunsthandel. Abdruck eines Siegels. 

Louvre. M . 1:1. Ali§ar. M. 1:1. 

dem Karahoyiik20 sind nahe verwandt; das Kreuz wird bei 

dem Abdruck v o m Karahoyiik von einem Zahnband einge

faBt. Aber auch das Dreiecksband (»dogtooth«) ist dort 

in Verbindung mit einem Kreuzornament bekannt21. Aus 

groBreichszeitlichem Schutt zu Bogazkoy kamen gesiegelte 

Scherben mit einem »Rad mit einem Sektor in jedem Zwik-

kel«22, deren Muster dem von Nr. 20 nahe verwandt ist. 

Dennoch wird unser Stiick der Zeit des Karum Hattus an-

gehoren. Dafiir sprechen die zur GroBreichszeit nicht mehr 

gebrauchliche Kegelknaufform des Siegels (spate Aus-

nahme: Nr. 222), der Vergleich mit den Abdriicken aus 

Ali§ar und v o m Karahoyiik und der wahrscheinliche Fund-

ort, von dem bislang nur altes Material herauskam23. 

Der beschadigte antike Siegelabdruck auf einer flachen 

Bulle Nr. 21 zeigte in der Mitte ein Kreuz. A m Ende zweier 

seiner Balken sprossen, nach dem einen erhaltenen A r m 

zu schlieBen, zwei Linien V-formig hervor, die beiden ande-

ren Kreuzarme werden jeweils von einem Band eingefaBt, 

das in den Zwickeln volutenformig einrollt. Das Ganze 

ist als Spielart des »Signe royal« aufzufassen24. Es wird 

umgeben von einem Leiterband25. Die nachstliegendsten 

und besten Parallelen k o m m e n aus Bogazkoy selbst und 

aus Alaca Hoyiik26, nur entfernt verwandt sind Siegel aus 

Alisar27 und Kiiltepe28. 

6 Entsprechend T. Beran, BoHa. V. 
7 T. Beran, BoHa. V 12 (BK. IVc oder IVd). 13-15 (nicht schichtbe-

stimmt). 16 (USt. 2). 17 (BK. III). 18 (BK. IVa). 19 (USt. 2). 20 (nicht 

schichtbestimmt). 21 (BK II). 22 (USt. 3). 31 (USt. 2). 
8 OIP. 29, 223 Abb. 251 1536. bi462. CI2535. 
9 Kanis lb Taf. 38,6. 
10 N. Ozgiic in: Ancient Art in Seals, hrsg. v. E. Porada (1980) 

Taf. 3,20. 
11 Karahoyiik 2jof. Abb. 243-245 Taf. 125. 126. 
,la Ma§at II 117 Taf. 57,9.10. 
12 D. Levi, Sulle origini Minoiche, La Parola del Passato, Rivista di 

Studi Antichi 24, 1969, 246 Nr. 4.6. 
13 S. Mazzoni, Studi Eblaiti II/7-8, 1980, 98f. Abb. 43. 
14 Louvre II Taf. 98, 14A.968. - Vgl. zum Motiv auch OIP. 29 

Abb. 251 di9o6 mit einfacher Leiterbandeinfassung (Ali§ar). 
15 Vgl. z.B. U. Seidl, BoHa. VIII A 2.15.3; (Bogazkoy) Abb. 25. 26. 

30c (Kiiltepe); auch Kiiltepe, Anatolian Group Nr. 12 (Stern). 
16 OIP. 29 Abb. 254 Taf. X X V dTT39. 
17 Karahoyiik Abb. 137. 140. 220 ( = Abb. 13b). 
18 Vgl. z.B. H. Hauptmann, Keban Project 1973 Activities (1979) 

Taf. 34,1. 
19 OIP. 29 Abb. 253,2305. 
20 Karahoyiik Abb. 143. 
21 Ebenda Abb. 145. 
22 U. Seidl, BoHa. VIII 68 f. A 43 und 44. 
23 Vgl. z.B. R.M. Boehmer, BoHa. VII 38 Nr. 29. 
24 T. Beran, BoHa. V 49; vgl. ferner auch den Topfstempel Seidl 

a.O. A 39b. 
25 Nicht Flechtband, so Bogazkoy III 68 zu Nr. 34. 
26 Beran a.O. Nr. 24 (Biiyiikkale, Gebaude D, nicht schichtbestimmt); 

Alaca 1937—1939 Taf. 79,7. 
27 OIP. 29 Abb. 251 digoe; vgl. auch Anm. 14. 
28 KaniSIbTaf. 36,6. 
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Kegelknaufstempel 

4. Taf. I - 68/156 - Sudareal, Steinschutt. 
Schwarzgrauer, grober Ton. 

H. noch I,I cm; Dm. noch 2,5 cm. 

5. Taf. I - 73/264 - J/19, Fundlage: Unterstadt 2 oder alter. 
Brauner Ton. 

H. 2,4 cm; Dm. 2.25 cm. 

6. Taf. I - 75/20 - J/20, hethitischer Schutt. 

Im Kern gelber, auBen graugelber dichter Ton. 

H. noch 1,8 cm; Stempelflache 1,75 x 1,5 cm. 

7. Taf. I - 69/1005 - O/19, unterhalb von Biiyiikkaya. 
Oberflache. 
Grauer Stein. 

H. noch 1,6 cm; Dm. 1,8 cm. 

8. Taf. I - 77/418 - J/20, Oberflache. 

Im Kern gelber, auBen graugelber, dichter Ton. 
H. 2,8;; Stempelflache 1,98 x 1,92 cm. 

9. Taf. I - 77/468 - J/20, Schutt. 

Schwarzlicher Stein. 

H. 1,76 cm; Dm. 1,2 cm. 

10. Taf. I - 76/209 - J/20, Ostgasse vor Raum 1 des Hauses 
13, aus altem Schutt. 
Serpentin. 

H. noch 1,; cm; Dm. 1,95 cm. 

11. Taf. I - 601/t - K/18, Oberflachenschutt. 

Im Kern gelber bis gelbgrauer, auBen grauer, dichter Ton. 
H. noch 1,24 cm; Dm. 2,12 cm. 

12. Taf. I - 71/231 - J/20, Oberflachenschutt. 
Hellgrauer, dichter Ton. 

H. 2,7 cm; Dm. 2,2 cm. 

13. Taf. I - 62/004 - Fundort unbekannt. 

Im Kern gelber, auBen grauer, dichter Ton. 
H. noch 3,0 cm; Dm. noch 2,83 cm. 

14. Taf. I — 68/142 — Tempel I, Magazin 67, oberste Schuttlage. 
Schwarzgrauer Tonstein. 

H. noch 1,15 cm; Dm. 1,3 cm. 

15. Taf. I - 103/s - Gebracht, angeblich in I-J/20 vor der inneren 
Stadtmauer aufgelesen. 
Grauer Kalkstein. 

H. 2,4 cm; Dm. 1,97 cm. 

16. Taf. II — 76/431 - J/20, aus Einfullung im sudlichsten Raum 

des Stadtmauermagazines. 

Gelber, dichter Ton. 

H. noch 2,0 cm; Dm. (rek.) bei 3,6 cm. 

17. Taf. II - 76/280 - J/20, I/i, aus Einfullung, die u.a. verschie-

dene Funde aus der Zeit der USt. 4 und auch 3 enthielt, u.a. 

Nr. 27, 56, 64 und 137. USt. 1 oder alter. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 2,65 cm; Dm. 2,1 cm. 
18. Taf. II — 62/003 — L/19, aus altem Grabungsschutt unmittelbar 

auBerhalb der Magazine des Tempels I. 

Hellbraunlicher, dichter Ton. 

H. noch 0,77 cm; Dm. 2,02 cm. 
19. Taf. II — 73/342 - I/20, 30 cm unter Oberflache aus Schutt-

erde. 
Im Kern grauer, auBen braunlicher Ton. 

H. noch 1,05 cm; Dm. 2,9 cm. 
20. Taf. II - 78/12 - Gebracht, angeblich in H/21 (untere Stadt-

terrasse) gefunden. 
Schwarzer, glanzender Stein: Steatit? 

H. noch 1,15 cm; Dm. 2,05 cm. 

21. Taf. II - 1178/z - Sudareal, obere Schuttlage. 

Fragment einer Bulle mit flachem Abdruck. 

Dm. des Abdrucks bei 2,5 cm. 

H.G. Giiterbock, Bogazkoy V 68 Nr. 34. 

2. SPIRALBANDMUSTER 

Oval (Nr. 22) oder oval und in der Mitte eingezogen 

ist, soweit erhalten, der Stempelblock einiger bestimmter 

Siegel mit kegelformigem, z.T. achtfach facettiertem 

Griff29, der am kompletten Stuck Nr. 22 oben in einer pro-

filierten, hammerartigen Ose endigt. Der ovale Stempel 

Nr. 22 weist an den Einziehungen jeweils vier senkrechte 

Kerben an den Seitenflachen auf. Diese Stiicke (Nr. 22 und 

23) und Beran BoHa V Nr. 27 stammen samtlich aus der 

Unterstadt von Bogazkoy, Parallelen sind anderswo noch 

nicht bekannt geworden30. Als Dekor dienen schraffierte 

Kerben. Sie sind aus dem zur Zeit des Karum Hattus belieb-

ten, bereits mehrfach erwahnten feingeschlammten, dichten, 

gelblichen, auBen ins Graue iibergehenden Ton gefertigt31, 

in den man eine Darstellung wesentlich feiner schneiden 

konnte als in einen Stein. Diese drei Siegel zeigen alle nahe 

verwandten Dekor: nach auBen hin vier (Nr. 23, Beran a.O. 

Nr. 27) bzw. fiinf (Nr. 22) mehr oder weniger parallel ver-

laufende waagerechte Kerben, die in der Mitte durch eine 

(Beran a.O. 27) bzw. vier senkrechte voneinander getrennt 

werden (Nr. 22). Alle sind nochmals in sich schrag gekerbt, 

so daB der Eindruck von Spiralstaben entsteht. Obwohl 

keines dieser Siegel in situ angetroffen wurde, ist an ihrer 

Entstehung zur Zeit der Unterstadt 4 wegen ihrer Form 

und ihres Materials nicht zu zweifeln. 

22. Taf. II - 77/443 - K/20, 1,2 m unterhalb Haus 11, USt. ib 
oder alter. 

Im Kern gelber, auBen grauer, dichter Ton. 

H. 3,2 cm; Stempelflache 2,6 x 1,85 cm. 

R.M. Boehmer, in: M. Kelly-Buccelati (Hrsg.), Insight 
through Images, Studies in honour of Edith Porada, Biblio-

theca Mesopotamica 21 (1986) 49 Nr. 1 Taf. 20. 

23. Taf. II - 77/351 - K/20, aus Erosionsrinne. 
Im Kern gelber, auBen grauer, dichter Ton. 

H. noch 2,78 cm; Dm. 1,85 cm. 
R.M. Boehmer, a.o. 49 Nr. 2 Taf. 21. 

3. TIERE U N D MISCHWESEN 

a) Adler 

Eines der beliebtesten Motive der anatolischen Stempel-

glyptik der jiingeren Periode der assyrischen Handelsnieder-

lassungen ist der Adler32 bzw. Doppeladler33. Es wird im 

folgenden jeder adlerartige Vogel als Adler bezeichnet, 

gleich, ob er mit der Locke, die sonst nur der Greif zeigt, 

ausgestattet ist oder nicht. Wir folgen damit, da die Siegel-

schneider in diesem Fall vermutlich ein und dasselbe Tier 

meinten, einem allgemein geiibten Brauch34. Als Greifen 

werden hier jene Mischwesen gefiihrt, die einen geflugelten 

Lowenkorper mit Adlerkopf und langer, am Ende einrol-

lender Nackenlocke zeigen. 

29 Vgl. auch Beran a.O. Nr. 28 (USt. 1 b). 
30 Vgl. auch RMB in: M. Kelly-Buccelati (Hrsg.), Insight through 

Images. Studies in honour of Edith Porada. Bibliotheca Mesopotamica 
21 (1986) 49. 

31 Angabe »Mergelkalk« BoHa. V 20 Nr. 27 irrtiimlich; auf der Inven-
tarkarte Bo 157/p ist dagegen das Material richtig vermerkt. 

32 Vgl. auch unten Nr. 49—60. 
33 Vgl. unten Nr. 44.61. 
34 z.B. Beran a.O. 20f. zu Nr. 32-35, 42 und 43; N. Ozgiic, Kanis 

Ib 44 zu Taf. 33,3.6; S. Alp, Karahoyiik 67 Nr. 56 (Abb. 71) und 74 
(Abb. 84), wobei der Vogel auf letzterem Siegel nicht ganz konsequent 
als Adler, sondern als Adler oder Greif bezeichnet wird. 
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Zu den bekannten Stiicken aus Bogazkoy35 gesellt sich 

jetzt das Bruchstiick eines tonernen Stempels mit kegelfor

migem Griffschaft (Nr. 24), das den Raubvogel heraldisch 

mit ausgebreiteten Schwingen zeigte36. Erhalten ist noch 

ein Teil der langen, a m Ende einrollenden Locke des Kop-

fes, die Spitze eines Fliigels und eine Kralle. Umrahmt 

wurde der Vogel von einem Leiterband. 

Seltener als die heraldische Wiedergabe des Adlers als 

alleiniges Siegelmotiv ist seine Darstellung als landender 

bzw. — hier wahrscheinlich gemeint (vgl. z.B. Nr. 60) — 

sich auf seine Beute stiirzender Vogel mit vorgestreckten 

Fangen und ethobenen, abbremsenden Schwingen. Aus Bo

gazkoy sind davon bisher nur drei Beispiele bekannt gewor

den, darunter der tonerne Stempel mit kegelformigem Griff 

und profilierter Ose Nr. 2 537 aus der Unterstadt 338. 

24. Taf. II - 76/73 — J/20, zwischen Mauern des Hauses 32, USt. 1 

oder alter. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 1,8 cm; Dm. (rek.) bei 2,5 cm. 

25. Taf. II - 77/509 - K 20, V/4, auf FuBboden des althethitischen 

Hauses im Tiefschnitt zwischen den Hausern 37 und 46, zu-

sammen mit dem Pfriem 77/250 (R.M. Boehmer, BoHa.X 

Nr. 3194 A). 

Im Kern gelblicher, dichter, auBen grauer, durch Gebrauch 

mattglanzender Ton. 

H. 2,32 cm; Dm. 1,33 cm. 

b) Doppeladler39 

Der fragmentarisch erhaltene, tonerne Stempel mit kegel

formigem Griff Nr. 26 bildete einst moglicherweise einen 

Doppeladler in heraldischer Weise ab. Der Kopf ist v o m 

Hals nicht besonders abgesetzt und gleich ihm in einer 

Weise schraffiert, wie es bereits von einem anderen Siegel 

aus Bogazkoy, das einen Doppeladler zeigt, bekannt ist40. 

Gleich jenem weist unser Stiick eine Einziehung des Stem-

pelblocks zwischen den Kopfen und wohl auch im Bereich 

der Fliigel auf. Das Motiv des Doppeladlers ist nicht nur 

im Karum Hattus, sondern auch in Ma§at, Ali§ar, Kiiltepe 

(z.B. Abb. 17b) und Karahoyiik (z.B. Abb. 21e.fi 23a) 

wohlbekannt und beliebt41. 

26. Taf. II - 603/t - L/18, b/6, in defer Lage. wohl NWH. 8a. 

Gelber, dichter, auBen grauer Ton. 

H. noch 1,73 cm; Stempelflache (rek.) bei 2,6 x 3,2 cm. 

c) Adlerdamon 

In einer Einfullung der hethitischen GroBreichszeit, die 

etliche Funde der Karum-Zeit enthielt42, wurde das Siegel 

Nr. 27 aus gelbgrauem Ton angetroffen. Der kegelformig 

ansteigende Griff ist heute oben abgebrochen und durch 

Querrillen verziert. Seine Darstellung ist bisher einmalig. 

Auf den ersten Blick hin bietet sie einen der iiblichen Adler 

mit heraldisch ausgebreiteten Schwingen und langer 

Locke43, doch bei naherer Betrachtung ergibt sich, daB dem 

Vogel der sonst iibliche facherformig in Aufsicht gezeigte 

Schwanz fehlt und dafiir die Brust des Adlers in den Unter-

korper eines im Profil gezeigten knienden menschlichen 

Wesens iibergeht. Der FuB ist nicht so klar geschnitten 

wie bei dem knienden Herrn der Tiere von Nr. 46 und 

auch ein dort gezeigter Giirtel fehlt hier, doch besteht an 

der Deutung kein Zweifel. Anstelle der nun nicht mehr 

notwendigen Adlerkrallen hat der Kunsthandwerker zwei 

v o m Korper ausgehende Voluten in den Stein geschnit

ten44. Neben dem Lowendamon 4 5 ist damit nun auch ein 

Adlerdamon in der anatolischen Stempelglyptik des 18. Jhs. 

belegt. 

27. Taf. II - 76/277 - J/20, I/i, aus Einfullung gegen die Stadt-

mauer, die u.a. verschiedene Funde aus der Zeit der USt. 4, 

wie eine altassyrische Tontafel und die Siegel Nr. 17, 56 und 

64 sowie das althethitische Siegel Nr. 137 enthielt. USt. 1 oder 

alter. 

Gelblicher, dichter, nach auBen hin grauer Ton. 

H. noch 1,6 cm; Dm. 2,05 cm. 

d) Greif 

Der Greif findet sich auf vier Siegeln der Unterstadt als 

alleiniges Motiv. Bei Nr. 28 handelt es sich nicht, wie sonst 

ublich, u m einen Rundstempel, sondern u m ein Stiick mit 

langlicher, abgerundeter und in der Mitte einziehender, gei-

genformiger Siegelplatte. Sie zeigt einen im plastischen Stil 

gehaltenen, mit sicherer Hand geschnittenen liegenden 

Greifen mit der typischen Nackenlocke46. Nr. 29 - aus dich-

tem Ton - fehlt die obere Halfte der Bildflache mit dem 

Kopf eines sonst erhaltenen, schwerfallig dahinschreitenden 

Greifen mit massivem Korper. Umrahmt war das Mischwe-

sen wie auch die der folgenden tonernen Siegel Nr. 30 und 

31 von einem Leiterband mit schrag gestellten Sprossen. 

Die zuletzt genannten Stiicke sind dann auch im beliebten 

Kerbschnittstil gehalten, der auf etlichen gleichzeitigen Sie

geln aus Bogazkoy, Ali§ar und Kiiltepe, nicht aber in Kara

hoyiik begegnet47. 

Der tonerne Stempel Nr. 31 a weist eine doppelte Leiter-

bandumrahmung auf. Die Stempelflache ist nur zur Halfte 

erhalten und zeigt noch den mit Schraffurlinien versehenen 

35 Beran a.O. Nr. 32-43 (Gruppe III, Adler und Doppeladler), davon 

aus der Unterstadt Nr. 32 (USt. 2), 33 (nicht schichtbestimmt), 3; 

(USt. 4b), 36 (USt. 4), 38 (Schutt zwischen USt. 2 und 4), 39 (unter 

USt. 2), 40 (USt. 4a), 42 (USt. 4). 
36 Vgl. z.B. Kanis Ib Taf. 33, 2-6; ferner OIP. 29 Abb. 249 d23o7. 
37 T. Beran, BoHa. V Nr. 42 (USt. 4), 43 (BK Schutt zwischen Schich-

ten III und II). 
38 Aus gleicherFundlage: Pfriem R.M. Boehmer, BoHa. X Nr. 3194A. 
39 s. auch u. p. 25 »Doppeladler, Adlerwirbel, Pflanzenfresser«, p. 26 

»Adler schlagt Tiere«, p. 27 »Doppeladler schlagt Tiere«. 

T. Beran, BoHa. V Nr. 38; Z u m Doppeladler vgl. ferner u.a. ebenda 

Nr. 37.39.40. 
41 Ma§at II 117 Taf. 57,7 (einfacher Adler). 8 (Museum Tokat, Her-

kunft unbekannt); OIP. 29 Abb. 249 bi854; Kanis Ib Taf. 33,1; Ozgiic, 

S.I. Acemhoyiik Taf. 3,51.52; Karahoyiik Abb. 72-82 (111.112). 
42 U.a. eine altassyrische Tontafel und die Siegel Nr. 17, 56 und 64. 
43 Vgl. z.B. Nr. 24. 
44 Vgl. aber die Doppeladler mit Krallen und Voluten Karahoyiik 

Abb. 73. in. 
45 Vgl. Nr. 47; P. Neve, M D O G 97, 1966, 24f. Abb. 12 b 749/w. 
46 Vgl. oben unsere Bemerkung zum Unterschied zwischen Adler und 

Greif, p. 21 mit Anm. 34. 
47 Vgl. z.B. Nr. 34-37; OIP. 29 Abb. 249 c666. d2222; Kanis Ib 

Taf. 33,1.5.6. 
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Hinterleib eines Greifen oder Lowen mit hochpeitschen-

dem, am Ende einrollenden Schwanz. 

Ausgenommen das Siegel mit geigenformiger Stempelfla

che Nr. 28 bestehen diese Stiicke aus Ton. Bis auf Nr. 31a 

fehlt heute alien die Griffose auf dem kegelformigen Schaft, 

der bei Nr. 28 und 29 durch umlaufende Querrillen verziert 

ist. 

Der Greif ist als alleiniges Motiv andernorts kaum zu 

belegen48. 

28. Taf. Ill - 71/383 - J/20, Schutthalde. 

Dunkler, braunlichgriiner Stein. 

H. noch 1,6 cm; Stempelflache 1,35 x 1,9 cm. 

29. Taf. Ill - 70/15 - Tempel I, Schutt. 

Gelblichroter, dichter Ton. 
H. noch 0,9 cm; Dm. 1,4 cm. 

30. Taf. Ill - 75/405 - I/20, X/7;, aus Schutt oberhalb hier ausge-

brochener Stadtmauer, unterhalb des romischen Ziegelplatten-
grabes 2/75. 

Im Kern gelblicher, nach auBen hin ins Graue iibergehender, 
dichter Ton. 

H. noch 2,0 cm; Dm. 2,45 cm. 

31. Taf. Ill - 77/350 - K/20, IV/3, aus Schutt oberhalb Haus 
46. 

Im Kern gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 
H. noch 1,95 cm; Dm. 2,28 cm. 

31a Taf. Ill - 13/y - Bogazkoy, von Bauern erworben. 

Im Kern gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 
H. 3,2 cm; Dm. 2,5 cm. 

e) Lowe 

Selten sind Siegel mit der alleinigen Wiedergabe eines 

Lowen49. Ein Vertreter dieses Bildmotivs wurde jetzt in 

einer Fundlage der Schicht USt. 3 angetroffen; zweifellos 

stammt das Stiick jedoch aus der Zeit der Schicht 4 (Nr. 32). 

Es gehort zu den Kerbschnittsiegeln. Kraftige, sichere 

Schnitte geben den S-formig iiber dem Riicken peitschen-

den Schwanz und die Beine an und dem Kopf die notwendi-

gen Details. Eine geschwungene, von der Schulter zum 

Bauch fuhrende Linie dient als alleinige Andeutung einer 

mahnenhaften Behaarung. Wie zuweilen auf Siegeln dieser 

Zeit findet sich eine kleine Mondsichel in das Bild einge-

streut50, hier zwischen die Vorderpranken der Raubkatze. 

Die Griffose ist abgebrochen; der kegelformige Schaft ist 

mit tiefen umlaufenden Querrillen versehen. 

32. Taf. Ill- 75/366-I/20, Haus 15, USt. 3. 
Hellgriiner, schwarzgebanderter Serpentin. 

H. noch 1,5 cm; Dm. 1,9 cm. 

f) Schildkrote 

Einmalig und meines Wissens ohne Parallele ist die Dar

stellung einer Schildkrote auf einem Siegel der Karum-Zeit 

(Nr. 33). Zwar ist auch dieser Fund wie die meisten der 

hier behandelten Siegel nicht schichtbestimmt, doch schei-

det eine Datierung des tonernen Siegels in die althethitische 

Zeit, die in Bogazkoy ja erst nach einem Hiatus von iiber 

hundert Jahren beginnt, wegen der Einfachheit des Motivs 

aus. Das Tier ist in Aufsicht dargestellt, eine Darstellungs-

weise, die noch ein zweites Mai unter der USt. 4-Glyptik 

zu belegen ist51 und die, abgesehen davon, in Mesopota-

mien schon immer die iibliche war, wenn es sich u m die 

Wiedergabe einer Schildkrote handelte52. Die Griffose des 

Siegels ist verloren, der Schaft achtfach facettiert. 

33. Taf. Ill - 74/24 - Grabungsschutt 1973, aus I-J/19-20. 
Gelbgrauer Ton. 

H. noch 1,5 cm; Dm. 1,3 x 1,5 cm. 

g) Hase(?), Gazellen(?) 

Der Hase ist ein beliebtes Motiv der Unterstadt 4-Glyptik 

von Hattusa gewesen53. Auch die mehr oder minder gut 

erhaltenen Kerbschnittstempel Nr. 34-36 scheinen eher Ha-

sen mit ihren langen Loffeln als Homtrager wie Gazellen 

oder Antilopen darzustellen. Bei Nr. 34 und 35 umgibt ein 

Leiterband, bei Nr. 36 eine einfache Linie das Tier. Alle 

diese Siegel sind aus gelblichem, dichtem, feingeschlamm-

tem Ton gefertigt, bei alien ist der kegelformige Griff abge

brochen. 

34. Taf. Ill - 76/92 - J/20, II/6, Haus 32, aus Auffiillung iiber 

alterhethitischer Mauer, USt. 1 oder alter. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 1,1 cm; Dm. 1,95 cm. 

35. Taf. Ill - 70/4 - J/19, Tempel I, Oberflache. 

Gelbgrauer, dichter Ton. 

H. noch 1,9 cm; Dm. 2,2 cm. 

36. Taf. Ill - 73/48 - J/19, oberhalb Haus 6, im Schutt der rezen-
ten Wasserrinne. 
Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 1,0; cm; Dm. 1,5 cm. 

h) Hirsch 

Das Geweih des Kerbschnittsiegels Nr. 37 weist das von 

einem Leiterband umgebene Tier als einen Hirsch aus; zu 

vergleichen sind hier zwei Siegel, die auf Biiyiikkale gefun-

den wurden54. Das Stiick kommt aus einem Fundzusam-

menhang, der der USt. 3 oder 4 zuzuordnen ist. Zweifellos 

stammt es selbst aus der Zeit der letzteren. Zwei Leiterban-

der faBten das bis auf zwei Spitzen, die zum Geweih eines 

Hirsches gehoren konnten, vollig weggebrochene Tier von 

Nr. 38 ein. Der Griff beider Siegel ist kegelformig. Der 

Schaft von Nr. 37 ist facettiert, der von Nr. 38 glatt. Oben 

endet er bei Nr. 37 in einer profilierten, hammerartigen Ose, 

bei Nr. 38 in einer profilierten Ringose. Beide Stiicke beste

hen aus feinem, gelben Ton. 

48 OIP. 29 Abb. 249 b 1478. d2222(Alisar); Alaca 1937—1939 Taf. 80,4. 
49 Vgl. Kanis Ib Taf. 34,1; Karahoyiik Abb. 102 (103.104). — Vgl. 

auch Nr. 3 1 a. 
50 Vgl. z.B. T. Beran, BoHa V Nr. 39.78; Kanis Ib Taf. 31,2. 36,3. 
51 Vgl. Nr. 72 mit der Wiedergabe eines getoteten Rindes. 
52 Vgl. z.B. E. Douglas van Buren, The Fauna of Ancient Mesopota

mia, Analecta Orientalia 18, 1939, io3f. Abb. 106.107; Porada, C A N E S 

Nr. 168. 
53 T. Beran, BoHa. V Nr. 44-46, davon Nr. 46 aus der USt. 2; vgl. 

auch Anm. 54. Karahoyiik Abb. 68 (Hase?). 
54 T. Beran, M D O G 93, 1962, 61 Abb. 52b und c (Bo.Inv.Nr. 212/r 

und 213/r); Abb. 52b wird von Beran als Hase gedeutet. 
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37. Taf. Ill - 76/419 - J/20, 1/6, Haus 32, unter FuGboden, USt. 3 
oder alter. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. 2,6 cm; Dm. 2,2 cm. 

38. Taf. Ill - 74/21 - J/19-20, Schutt. 

Gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 
H. 2,8 cm; Dm. (rek.) bei 2,0. 

i) Schaf 

Wohl um ein Schaf mit hangendem Ohr handelt es sich 

bei dem Tier des Siegels mit kegelformigem Griff und heme 

abgebrochener Ose Nr. 39. Auf jeden Fall ist es ein Pflan-

zenfresser, der liegend wiedergegeben ist, wie er mit zu-

riickgewendetem Kopf an einem Zweig knabbert. Das im 

Kerbschnittstil gehaltene Bild wird von einem doppelten 

Leiterband eingefaBt. Das Motiv ist aus Bogazkoy be

kannt55; ein Stiick, ein im Altertum mehrfach gesiegelter 

TonverschluB, k o m m t aus dem Brandschutt der Unterstadt-

Schicht 406, die Datierung fur diese Stempel fest sichernd. 

Andernorts gibt es einen fragmentarischen Beleg aus Kara

hoyiik57. 

Aus dem Rahmen des Gewohnten fallt der Abdruck 

Nr. 40 auf einer flachen Tonplombe mit Schnur- oder Korb-

eindriicken an der Ruckseite. Gezeigt wird ein Bergschaf. 

Es ist in kraftigen Kerben ausgefiihrt und stehend darge-

stellt. Gleich dem Schaf von Nr. 39 hat es den Kopf zuriick-

gewendet, u m an einem Zweig zu knabbern. Weitere 

Zweige fiillen den R a u m vor, unter und iiber ihm aus. 

Das Bildfeld ist v o m horror vacui beherrscht. Das Stiick 

ist stilistisch fremdartig. Ohne Zweifel gelangte dieser Ab

druck mit einer Warensendung von auswarts nach Hattusa. 

Mehr oder minder entfernt verwandt sind ihm Abdriicke 

aus Ali§ar und dem Nor§un Tepe 5 8 sowie unser ebenfalls 

dem horror vacui unterworfenes in Kerbschnitten ausge-

fiihrtes Rollsiegel Nr. 284, aber auch der Abdruck Nr. 73, 

der u.a. einen Hirsch mit ahnlich langgestrecktem, strichfor-

mig und hinten sich leicht verdickendem Korper sowie den 

gleichen strichartigen, steifen Beinen zeigt. 

39. Taf. Ill - 71/388 - J/19, Haus 4, Raum 6, aus Einfullung, 

USt. 1 oder alter. 

WeiBlicher, geaderter Kalkstein. 

H. noch 1,9 cm; D m . 3,0 cm. 

40. Taf. Ill - 143/p - J/20, i-k/7, in tiefer Fundlage, USt. 3 oder 

alter. 
Flache Plombe aus gelblichem, dichtem, gebranntem Ton. 

D m . des Abdruckes: 2,05 cm. 

j) Rind 

Der Stempelabdruck Nr. 41 - einst in einen wohl als 

VerschluB dienenden Tonklumpen gedriickt - zeigt ein ste-

hendes Rind, daruber die Mondsichel. Stehende Tiere wei-

sen Nr. 52 und verschiedene Abdriicke von Stempeln auf 

Tiirverschliissen59 und Topfen60 auf. Die Mondsichel ist 

gleichfalls in der Glyptik aus der Zeit der Unterstadt 4 be

kannt61. Ohne Zweifel k o m m t unser Stuck aus dieser Pe-

riode, es steht den Abdrucken auf den erwahnten Tarver-

schliissen stilistisch nahe. 

41. Taf. IV - 259/h - K/20, USt. 1 oder alter, Abdruck auf Ton

klumpen, der wohl einst als VerschluB diente. 
Dm. des Abdrucks bei 1,35 cm. 

H.G. Giiterbock, SBo II 3.6.41 Nr. 242. 

k) Nicht naher bestimmbare Saugetiere 

Das Fragment einer gesiegelten runden Tonplombe laBt 

nur noch wenig von der Darstellung erkennen (Nr. 42). 

Sie war einst von einem Leiterband umgeben und zeigte 

in der Mitte vermutlich ein oder zwei Tiere, mit Sicherheit 

keinen Stern ahnlich Nr. 7—17. 

Nicht naher deuten laBt sich das Tier mit zuriickgewen-

detem Kopf des Kerbschnittsiegels Nr. 43. Sein Hals ist 

schraffiert, doch ist es deshalb noch nicht gesichert, ob 

ein Lowe gemeint ist. Der Lowe von Nr. 32 zeigt, wie 

auch die anderen zu dieser Zeit ublichen Wiedergaben die

ser Raubkatze, keine Halsschraffur. Was dieses Siegel mit 

achtfach facettiertem, oben abgebrochenem Griff von den 

bisher erwahnten absetzt, ist die Art der Umrandung des 

Tieres. Diese ist hier namlich so betont ausgefiihrt, daB 

das Tier in ihrer Mitte bedeutungsmaBig in den Hinter-

grund verwiesen wird. M a n hat kein Leiterband gewahlt, 

sondern ein Spiralband (»Laufender Hund«), das aus sieben 

Spiralen besteht. Sie sind so kraftig in den Stein geschnitten, 

daB sie zweifellos das Hauptmotiv des Stempels bilden. So 

nimmt es dann auch nicht wunder, daB es nicht den Ab-

schluB der Darstellung bildet, sondern nach auBen hin von 

einer einfachen, rundumlaufenden Linie eingefaBt wird. 

Verwandte Stiicke dazu gibt es aus der Unterstadt 4152, aus 

Alaca Hoyiik63, dem Karum Kanis64, aus Acem Hoyiik65, 

Alisar66, Karahoyiik67 und dem Handel68. 

42. Taf. IV - 75/13 - J/2°, Haus 13, Tiefgrabung in Raum 11, 

USt. 2 oder alter. 

Fragment einer runden Plombe aus grauem, gebranntem Ton. 

Dm. des Abdrucks 2,4 cm. 

43. Taf. IV - 71/234 - J/19, im Schutt siidostlich Raum 9 des 

Hauses 2, oberhalb der USt.-Schicht 1. 

55 T. Beran, BoHa. V Nr. 49-52. 
S6 Ebenda Nr. 51. 
57 Karahoyiik Abb. 99. 
58 OIP. 29 Abb. 254 C2407 Taf. X X V ; H. Hauptmann, Keban Project 

1972 Activities (1976) 86 Taf. 48,3: »Spates Chalkolithikum«(?!). 
59 P. Neve, M D O G 9 7 , 1966, 27^14/w (Rind). 625/w (Lowe); T. Be

ran, BoHa. V Nr. 60. 
60 U. Seidl, BoHa. VIII 73 f. A 92. 
61 Vgl. z.B. Nr. 32 mit Anm. 50. 
62 T. Beran, BoHa. V Nr. 36 (in der Mitte: ein Adler). 
63 Alaca 1940-1948 Taf. 22 gi49 (Spiralband fafit Kreuzmuster ein). 
64 Kanis Ib Taf. 35 (DreipaBspirale in der Mitte, umgeben von einem 

Spiralband aus sieben Spiralen, das von einem Leiterband eingefaBt ist; 

den Griff des Siegels bildet ein hockendes Tier). - L. Matous/M. Matou-

sova-Rajmova, Kappodokische Keilschrifttafeln mir Siegeln (1984) Nr. 133 

(Spiralband aus acht Spiralen faBt einen liegenden Capriden ein; Abdruck 

auf Tontafel der Schicht Ib). 
65 N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, 42 Taf. 18,1.2 (Spiralbander aus fiinf 

bzw. neun Spiralen fassen ein Schlaufenband bzw. ein Signe royal ein). 
66 OIP. 29, 254d276g (Stern, Kreis, Spiralband); 255 bi446 (Stern, 

Spiralband, Leiterband). 6769 (Stern, Spiralband). 
67 Karahoyiik Abb. 79.80 (Doppeladler, Spiralband). 81 (Doppeladler, 

Kreis, Schlaufenband, Spiralband). 
68 Abb. 7-10: alle diese Stiicke zeigen in der Mitte eine thronende 

Gestalt vor einem GefaB mit Trinkrohren und - daruber - einen Vogel; 

vgl. Anm. 106-108. 



Kegelknaufstempel 

WeiBlicher Kalkstein. 

H. noch 1,35 cm; Dm. 2,0 cm. 

1) Doppeladler, Adlerwirbel, Pflanzenfresser 

Einen bisher einmaligen Fund bildet das Siegel Nr. 44 

aus gelblichem, dichten Ton. Es ist ein langsdurchbohrter 

Stempel ohne Griff mit drei unterschiedlich angelegten Sei-

tenflachen. Er wurde, wie ein Rollsiegel, an einer Schnur 

u m den Hals getragen. Sicher hat das Wissen u m die Roll-

siegelglyptik bei seiner Anfertigung Pate gestanden. Die 

Darstellungen auf seinen Siegelflachen bilden jedoch keine 

zusammenhangende Wiedergabe eines einzigen Themas, 

sondern es handelt sich bei ihnen u m in sich abgeschlossene, 

selbstandige Motive. D a ist in eine dreiblattrige Flache ein 

Doppeladler des wohlbekannten heraldischen Typs mit 

geoffneten Schwingen und gespreiztem Schwanz geschnit-

ten (Nr. 44 A). 

Abdruck eines Siegels. Abb. j. Siegelabdriicke aus Bahrein (a) 

Acemhoyiik. o.M. und Failaka. M. 1:1. 

Vierblattrig ist das Feld, das ein Gitterviereck zeigt, aus 

dessen Ecken swastikaartig jeweils ein Adlerkopf aufragt; 

vor ihm, jeweils in der Mitte der kleeblattformigen Einzie-

hung der Bildflache, ist noch das Ende einer Schwinge zu 

erkennen (Nr. 44 B). Eine exakte Parallele zu diesem Bild 

gibt es aus Alisar, w o sie in die vierblattrige Platte eines 

Stempels mit kegelformigem Griff, der oben die iibliche, 

waagerecht durchbohrte Knaufose zeigte, geschnitten ist: 

auch hier bildet die Mitte ein Gitterquadrat, auch hier fehlen 

die Adlerkopfe an den Ecken und die Schwingen dazwi-

schen nicht. Verwandt sind ein weiteres Siegel aus Alisar 

mit einer Adlerkopf-Swastika70, eine Adler- und Lowen-

greifswastika sowie zwei weitere Tierkopfwirbel aus Acem 

Hoyiik71, das sich drehende, an den Ecken mit Adler- oder 

Greifenkopfen besetzte Viereck auf einem Abdruck aus Ka

rahoyiik72 und fiinf Stiicke aus Bogazkoy73. Zu dem Dessin 

eines Siegelabdrucks aus Acem Hoyiik gibt es ganz nah 

verwandte Parallelen auf in Bahrein beliebten und im Golf-

bereich (Dilmun) typischen Knopfsiegeln; hier handelt es 

sich - worauf E. Porada als Erste hingewiesen hat74 und 

was jetzt immer deutlicher wird75 - wohl u m die anatolische 

Imitation des Musters eines Dilmun-Stempels, dessen Ab

druck wahrend der altbabylonischen Zeit auf dem Handels-

wege bis nach Anatolien (Abb. 4-5 b) 7 6 gelangte. 

Das letzte Bildfeld unseres Siegels Nr. 44 (Nr. 44C) 

schlieBlich ist rund und bietet innerhalb eines rundum-

laufenden Leiterbandes einen liegenden Pflanzenfresser mit 

zuriickgewendetem Kopf. 

44. Taf. IV - 70/203 - J/19, Haus 6, Verfallschutt der USt. 1. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. 2,7 cm; Br. 2,2 cm. 
P. Neve, Bogazkoy V Abb. 15 c. 

4. T I E R K A M P F S Z E N E N 

a) Helden oder Damonen als Tierbezwinger 

Die Osen der Siegel mit kegelformigem Griff Nr. 45-47 

sind samtlich nicht erhalten. 

Stark verschliffen ist das Siegel Nr. 45, doch gibt es dazu 

glucklicherweise eine Parallele aus Bogazkoy77, die uns 

lehrt, daB hier einst ein gefliigelter, adler- oder greifenkopfi-

ger D a m o n gezeigt war78, der zwei nicht mehr identifizier-

bare Tiere mit schraffiertem Hals mit den Handen hoch-

reiBt. O b ein zweites Parallelstuck echt ist, bleibt einstwei-

len offen79. Einen knienden, gegiirteten Helden oder Da

monen, der zwei Hasen an den Hinterbeinen hochgehoben 

hatte, bildete der fragmentarisch erhaltene Stempel mit qua-

dratischer, an den Ecken abgerundeter Flache Nr. 46 ab80. 

Nach den Hinterliiufen zweier Hasen faBt der ebenfalls 

kniende lowenkopfige D a m o n mit Greifenlocke des toner

nen Stempels Nr. 47. 

Das sehr sorgfaltig geschnittene Siegel plastischen Stils 

— eine Meister-, keine Gesellenarbeit - zeigt als unteren 

AbschluB des Bildrundes ein dreiadriges Flechtband81. 

Vollig aus dem Rahmen des bisher Kennengelernten fallt 

der plumpe Stempel mit zylindrischem, oben durchbohrtem 

und mit Querrillen verziertem Griff Nr. 48. Er bietet in 

grober Ritzzeichnung einen gehornten VierfuBler, der iiber 

Undeutbares hinwegschreitet. Undeutbares befindet sich 

auch hinter dem Tier. Uber ihm ist ein Strichmannchen 

gezeichnet, das - zufallig? - die Kruppe des Tieres beriihrt. 

69 Vgl. z.B. Nr. 26 mit Anm. 40 und 41. 
70 OIP. 29, 224 Abb. 249 d2952. C2656. 
71 N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, 42.45 Taf. 17,3; 26,5.6. 
72 Karahoyiik Abb. 85. Vgl. auch ebenda den fragmentarischen Ab

druck Abb. 134. 
73 T. Beran, BoHa. V Nr. 79 (USt. 3 oder 4), vgl. ferner auch ebenda 

Nr. 80 ( = U. Seidl, BoHa. VIII A112) und Nr. 81; P. Neve, M D O G 

97, 1966, 25 ff. Abb. 12a 729/w. Abb. 12c 720/w. 
74 E. Porada, Artibus Asiae 33, 1971, 33 5 f-
75 R.M. Boehmer, B a M 17, 1986, 293 ff. 
16 Acem Hoyiik: N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, Taf. 17,3 ( = dies. in: 

S.I. Acemhoyiik Taf. 3,;o) = unsere Abb. 4. - Bahrein: E. Porada, Artibus 

Asiae 33, 1971, 335 Abb. 6 Taf. 10,8 ( = P. Mortensen, Kuml 1970, 392 

Abb. 8c) = unsere Abb. 5a. - Failaka: P. Kjserum, Failaka/Dilmun, The 

Second Millenium Settlements 1,1, The Stamp and Cylinder Seals, Jutland 

Archaeological Society Publications XVII,1 (1983) Nr. 2o = unsere 

Abb. 5 b. 
77 T. Beran, BoHa. V Nr. 77. 
78 Vgl. auch die tierbezwingenden Damonen auf Abdriicken aus Kara

hoyiik (Karahoyiik Abb. 57) und Kiiltepe (Kiiltepe, Anatolian Group 

Taf. 29, 87). 
79 Salvatori, Borowski 147 Nr. 62 Taf. 19. Die Abbildung ist schlecht, 

laBt nur wenig erkennen. Sehr merkwiirdig sind der Kopf des Damons, 

die Fliigel(?) des rechten Tieres, dessen Kopf eher der eines Equiden 

als eines Lowen zu sein scheint, und vor allem der Lituus zwischen den 

Beinen des Damons. Als Schwanz des linken Lowen ist dieses Gebilde 

jedenfalls auf keinen Fall zu deuten. Z u m Zweifel an der Echtheit vgl. 

auch die Form des Siegels selbst. 
80 Vgl. auch Nr. 27 und Beran a.O. Nr. 78, wo u.a. ein Kniender darge-

stellt ist. Das Siegel kommt aus der Unterstadt (angeblich Magazin 9 

des Tempels I). Vgl. auch das alterkarumzeitliche Siegel Kanis Ib 4if. 

Taf. 31,1. 
81 Vgl. zu letzterem auch Beran a.O. Nr. 40 und 73, zum Lowendamon 

Ch. Decamps de Mertzenfeld, Inventaire commente des ivoires pheniciens 

(1954) 163 Taf. 125, 1085; 127, 1084; W . Orthmann, P K G XIV 433 

Taf. 366b (Elfenbein aus Acem Hoyiik). 
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Zeit des Karum Hattus 

Siegel entsprechender Form mit verwandten primitiven 

Ritzzeichnungen sind aus Alisar bekannt82, sonst ware man 

geneigt, auf Grund der fluchtigen Darstellung an ein phry-

gisches Siegel zu denken83. 

45. Taf. IV - 73/417 - J/20, Schutt oberhalb Haus 12. 

Schwarzer Steatit. 

H. noch 1,85 cm; Dm. 2,3 cm. 

46. Taf. IV - 71/230 - J/20, XII/6, Schutt. 

Im Kern gelblicher, nach auBen hin gelblichgrauer, dichter 

Ton. 

H. noch 2,1 cm; Stempelflache (rek.) 1,7 x 1,7 cm. 

47. Taf. V - 604/t - K/18, f-g/4, Schutt oberhalb des Tempels I. 

Griingrauer, leicht durchscheinender Alabaster(?). 

H. noch 1,15 cm; Dm. 2,05 cm. 

48. Taf. V - 72/1 - I/19, auBerhalb vor dem Stadttor. 

Griiner Stein. 

H. 2,1 cm; Stempelflache 1,2 x 1,35 cm. 

b) Adler schlagt Tiere 

Die Mehrzahl der im folgenden behandelten Siegel zeigt 

die Adler mit einer Nackenlocke84. Sie ist nicht ausgefiihrt 

bei Nr. 51, 57, 59 und 60; bei Nr. 54 und 55 ist die entspre-

chende Stelle nicht erhalten. 

Einen Adler, der, u m den Sturzflug zu bremsen, Fliigel 

und Schwanz ausbreitet, wie man es in ahnlicher Weise 

auch von heraldischen Darstellungen her kennt, und auf 

einen Hasen herabstoBt, bietet das Siegel Nr. 49. Der Griff 

ist am achtkantigen Schaft abgebrochen, die Siegelplatte 

oval und an den Seiten gekerbt85. In der Regel wird der 

Adler jedoch in Seitenansicht fliigelschlagend iiber seinem 

Beutetier abgebildet86, wie es der Fall ist bei den Rundstem-

peln Nr. 50—52 - Adler iiber Capriden — dem Siegel mit 

geigenformiger Stempelplatte Nr. 5 3 - Adler iiber Schaf? 

— sowie den dreiblattrigen Stempeln Nr. 54, 55 — Adler 

iiber Lowen - und 56 - Adler mit Nackenlocke iiber 

Greif(?). Die Griffe sind kegelformig und weisen - soweit 

erhalten - eine mehr oder weniger breite, z.T. profilierte 

Ose als oberen AbschluB auf (Nr. 50, 53, 56). V o n diesen 

Stiicken wurde Nr. 5 3 gebracht, angeblich wurde es auf 

dem W e g unterhalb des Burgtores von Biiyiikkale, auBer

halb der Burg also, gefunden, und k o m m t Nr. 5 2 mit ein-

maliger Darstellung eines v o m Adler angegriffenen stehen-

den Capriden mit saugendem Jungtier aus sicherem Zusam-

menhang der Unterstadt-Schicht 4. Hier ist das altmesopo-

tamische und besonders in Syrien beliebte Motiv der ihr 

Kalb saugenden und leckenden Kuh, das von der Gemdet-

Nasr-Zeit an immer wieder zu belegen87 und das sogar 

unter den Abdriicken v o m Karahoyiik nachweisbar ist88, 

erstmalig und dabei etwas abgewandelt — die Mutter leckt 

das Jungtier nicht mehr und ist selbst einem Raubvogelan-

griff ausgesetzt — in die Glyptik Kleinasiens aus dem 

18. Jahrhundert v. Chr. eingedrungen. 

Dreiblattrig sind auch die Siegelflachen von Nr. 57 und 

58. Nr. 57 zeigt einen Adler in heraldischer Manier iiber 

zwei Hasen (?)89, Nr. 58 drei u m einen gekerbten Kreis her-

umjagende Tiere: Zwei hintereinander wiedergegebene Ad

ler verfolgen einen Hasen (?). Die Rundstempel Nr. 59 und 

60 schlieBlich stellen antithetisch zwei in Seitenansicht aus-

gefiihrte Adler iiber einem Hasen dar90. Die Griffe dieser 

Siegel sind, wie iiblich, konisch und schlieBen, soweit erhal

ten (Nr. 58, 59), oben mit einer Ose ab. Der Schaft von 

Nr. 57 ist durch eine erhabene Leiste, der von Nr. 58-60 

mittels umlaufender Rillen verziert, Nr. 49, 51, 52, 54-56 

und 59 sind aus dem beliebten feinen gelben Ton gefertigt. 

49. Taf. V - 70/20 — J/19, Haus 5, unter Unterkante der Mauern 

der Schicht USt. 1. 

GelblichweiBer, dichter Ton. 

H. noch 1,79 cm; Stempelplatte 2,43 x 1,77 cm. 

50. Taf. V - 75/169 - I/20, VII/75-Ost, aus Schutt iiber USt. 1. 

Grunlicher Steatit. 

H. 2,6 cm; Dm. 1,9 cm. 

51. Taf. V - 62/005 - Fundort unbekannt. 

Gelblicher, nach auGen hin grauer, dichter Ton. 

H. noch 1,87 cm; Dm. 1,86 cm. 

52. Taf. V - 73/403 - J/19, Haus 10, aus Brandschutt der USt. 4. 

Gelblicher, nach auBen hin grauer, dichter Ton. 

H. noch 2,0 cm; Dm. 2,4 cm. 

53. Taf. V - 62/001 - Gebracht, angeblich in O-P/13 ( = B K gg/ 

21) auf dem Weg unterhalb des Burgtores von Buyukkale 
gefunden. 

Grunlichgrauer Serpentin. 

H. 2,49 cm; Stempelflache 1,28 X 2,03 cm. 

; 4. Taf. V-71/359-J/19, Haus 4, aus Auffiillung des FuBbodens 
der Schicht USt. 1. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 2,3 cm; Stempelflache 2,3 x 1,6 cm. 

5 5. Taf. V - 1311 /z - K/18, Sudareal, V, Schutt. 

Gelblicher, auBen graugelber, dichter Ton. 

H. noch 2,1 cm; Dm. (rek.) 2,5 cm. 

56. Taf. V - 76/291 - J/20, I/i, Einfullung gegen die Stadtmauer, 

die u.a. viel Material aus der Zeit des Karum Hattus enthielt 

(vgl. Nr. 17, 27, 64 und 119) USt. 1 oder alter. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. 3,35 cm; Dm. 2,75 cm. 

57. Taf. VI - 71/358 - J/19, Haus 4, Schutt oberhalb der Schicht 

USt. 1. 

Serpentin. 

H. noch 1,65 cm; Dm. 2,1 cm. 

58. Taf. VI - 71/272 - J/20, Haus 10, USt. 3 oder alter. 

Blaulichgriin marmorierter Stein. 

H. 2,72 cm; Dm. 2,05 cm. 

59. Taf. VI - 70/205 — J/19, Haus 5, aus Schutt zwischen den 

Schichten USt. 1 und 2. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 2,06 cm; Dm. 1,83 cm. 

P. Neve, Bogazkoy V 28 Abb. 15 a. 

60. Taf. VI — 73/52 — J/19, aus Schutt iiber Haus 6. 

Rotlicher, dichter Ton. 

H. noch 1,6 cm; Dm. 2,4 cm. 

82 OIP. 29, 224f. Abb. 250 C475. d2822. 
83 Vgl. R M B , Z A 67, 1977, 78 ff. und Z A 68, 1978, 284ff. und unten 

p. 85ff. 
84 Vgl. oben p. 21 zum Adler mit Nackenlocke. 
85 Vgl. z.B. Nr. 22.23. 
86 T. Beran, BoHa. V Nr. 64-69, davon aus der Unterstadt Nr. 66 

(USt. 1 oder alter), 67 (USt. 2 oder alter) 68 und 69 (beide USt. 4); OIP. 

29 Abb. 249, 3097; Kanis Ib Taf. 32,1.3.4. 
87 Vgl. z.B. M.E.L. Mallowan, Iraq 9, 1947, Taf. 16.9 (Gemdet-Nasr-

Zeit); Kanis Ib 55 Taf. 29,2 (altsyrisch); P. Amiet, Syria 38, 1961, 5 f. 

Abb. 8 (Siegel des Samiya aus Mari); R.M. Boehmer, P K G XIV Taf. 2671 

(altbabylonisch), Fig. 103 b (Apil-Sin von Babylon), d (Kadasman-turgu, 

13. Jh. v. Chr.). - Zu diesem Motiv jetzt zusammenfassend O. Keel, Das 

Bocklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes, Orbis Biblicus et 

Orientalis 33 (1980). 
88 Karahoyiik Abb. 123. 
89 Vgl. z.B. Alaca 1937-1939 Taf- 81,1; OIP. 29 Abb. 249 d 2216 (Adler 

iiber zwei Hasen). 
90 Vgl z B aus Bogazkoy Beran a.O. Nr. 70-72, alle aus der Unter

stadt: Nr'70 USt. 4». N r ' V U S t' 3 , N f ' 7 2 U S t 4 ; A' a c a J937->939 
Taf. 81,3; Kanis Ib Taf. 32,5.6. 
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Kegelknaufstempel 

c) Doppeladler schlagt Tiere 

Das fragmentarisch erhaltene tonerne Kegelknauf-Siegel 

Nr. 61 zeigte einen Doppeladler mit Nackenlocke iiber zwei 

liegenden Tieren, bei denen es sich, nach dem einen erhalte

nen zu schlieBen, wohl u m Rinder gehandelt haben diirfte. 

Vergleichsstucke sind selten. Es gibt sie bisher nicht aus 

Bogazkoy, jedoch ist eines in Alisar gefunden worden91, 

und aus dem Karahoyiik gibt es ebenfalls Belege92. 

61. Taf. VI - 73/74 - J/19, unterhalb der Tempelterrasse, im 
Schutt rezenter Regenrinne. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 1,7 cm; Dm. 2,8 cm. 

d) Greif schlagt Tiere 

Das Motiv des Tiere anfallenden Greifen93 war bisher 

in Bogazkoy nicht belegt. Einen Greifen iiber einem Buk-

kelrind mit en face ausgefiihrten Hornern bildet jetzt der 

tonerne Rundstempel Nr. 62 ab. Die Szene wird durch ein 

doppeltes Leiterband eingefaBt. Vergleichsstucke gibt es 

aus Kiiltepe und Karahoyiik94. 

Dreiblattrig ist die Stempelflache des Siegels Nr. 63, das 

einen Lowen wiedergibt, der von einem Greifen angefallen 

wird95. Hinter dem Lowen befindet sich ein kleines, undeut

bares Zeichen, vor ihm eines, das ofter in der Glyptik des 

18. Jahrhunderts v.Chr. erscheint und das dem Zeichen 

k/ga in der jiingeren Hieroglyphenschrift ahnlich ist96. 

Dreiblattrig ist auch das beschadigte Stiick Nr. 64, w o 

kreisformig u m einen sternformigen Mittelpunkt angeord-

net, ein Greif, ein Lowe und ein Rind liegend wiedergege-

ben sind. Es kommt aus dem Brandschutt der Unterstadt 4. 

Der tonerne Rundstempel Nr. 65 bietet die von den Ad-

lersiegeln Nr. 59 und 60 bekannte Komposition: zwei anti-

thetisch ausgefiihrte Greifen iiber einem Hasen. Uber den 

Mischwesen schwebt die Mondsichel. Das Ganze ist einge

faBt durch ein nur teilweise vollstandig erhaltenes Leiter

band. Bei Nr. 66, einem ausgezeichnet gearbeiteten Siegel 

plastischen Stils, ist die Szene noch u m ein viertes Tier 

erweitert: zwei Greifen sind oberhalb eines Hasen darge-

stellt, der iiber dem Riicken eines liegenden Stieres abgebil-

det ist. Die Horner des letzteren sind en face ausgefiihrt. 

Unfertig ist der Rundstempel Nr. 67. Der Kunsthand-

werker hat nur einen zart angelegten Greifen in die Stempel

flache geschnitten, die sonst glatt geblieben ist. 

Die Griffe sind, wie ublich, kegelformig. Allen fehlt oben 

die Ose. Der Schaft des Siegel Nr. 62, 64 und 66 ist mit 

waagerechten umlaufenden Rillen versehen, der von Nr. 63 

senkrecht facettiert. 

62. Taf. VI - 73/321 (obere Halfte des Siegelbildes) und 73/444 

(untere Halfte) - J/19, aus Schutterde vor der Ostecke des 

Hauses 10 (obere Halfte) bzw. aus Schutterde in der Gasse 

zwischen den Hausern 12 und 13 (untere Halfte). 
Gelblichbrauner, dichter Ton. 

H. noch 1,2 cm; Dm. 2,45 cm. 

63. Taf. VI - 75/418 - I/20, Haus 18, Raum 10, Schutt. 
Gelblichgriiner Serpentin. 

H. noch 1,65 cm; Dm. 1,9 cm. 

64. Taf. VII - 73/210 - J/20, aus Schuttfiillung gegen die Stadt-

mauermagazine, die viel Material aus der Zeit der Unterstadt 4 
enthielt (vgl. Nr. 17, 27 und 56) USt. 1 oder alter. 

Schwarzgriiner Serpentin. 

H. noch 2,45 cm; Dm. 3,25 cm. 

P. Neve, T A D 22-2, 1975, 102 Abb. 28c. 

65. Taf. VII - 75/503 - J/20, aus Fiillung des mit Haus 15 gleich-
zeitigen StraGenkanals, USt. 3. 

Gelblichroter bis graugelber, dichter feiner Ton. 
H. noch 1,3 cm; Dm. 2,3; cm. 

66. Taf. VII - 101/s - Gebracht, angeblich im Gebiet von M/15-

16 auf dem alten Weg zur Biiyiikkale angeschwemmt. 
Griinlichschwarzer Serpentin. 

H. noch 1,62 cm; Dm. 1,8 cm. 

67. Taf. VII-69/1138-Sudareal, Schutt in Hohe der Mauerober-
kanten. 

Serpentin. 

H. noch 1,4 cm; Dm. 2,2 cm. 

e) Lowe schlagt Tiere 

Die heute grifflose Stempelflache des Siegels Nr. 68 zeigt 

einen Lowen, der ein liegendes Rind anfallt; der Stempel 

mit abgebrochenem kegelformigem Griff Nr. 69 einen hok-

kenden Lowen mit aufgerissenem Maul oberhalb eines da-

vonspringenden Capriden. Hinter letzterem eine Mondsi

chel. Das Thema war bislang in Bogazkoy in dieser Form 

nicht zu belegen97 und ist auch andernorts nicht sehr und 

dann meist etwas variiert bekannt98. Beide Darstellungen 

sind im leicht plastischen, mit Kerbschnitten versehenen 

Stil gehalten. 

Die Stempelflache des Siegels Nr. 70 mit kegelformigem, 

leicht facettiertem Griffschaft und profilierter Ose ist nur 

halb erhalten und so stark abgerieben, daB sich gerade noch 

zwei Tierleiber ausmachen lassen, der eine liegend, der an-

dere scheint diesen von riickwarts anzuspringen. O b hier 

einst ein Lowe abgebildet war, der einen Capriden oder 

ein Rind angreift, bleibt offen, moglich ware es immerhin. 

Bei dem oben abgebrochenen Stempel mit kegelformi

gem, durch umlaufende Querrillen verzierten Schaft Nr. 71 

hat sich der Steinschneider des von Nr. 59, 60 und 61 her 

bekannten Kompositionsschemas bedient: gezeigt werden 

diesmal antithetisch zwei hockende Lowen iiber einem lie

genden Capriden99, ferner eine Mondsichel oberhalb der 

Lowen, ein Stern zwischen diesen und eine weitere Mondsi

chel vor dem Kopf der Ziege. Die Lowen haben die eine 

Vorderpranke spielerisch erhoben, den Rachen weit aufge-

91 OIP. 29, 224 Abb. 249 C385: Doppeladler iiber zwei Capriden. 
92 Karahoyiik Abb. 111.112: Doppeladler iiber Lowen. 
93 Vgl. o.p. 21 mit Anm. 34. 
94 Vgl. z.B. Kanis Ib Taf. 23b (Greif aber Capridem). 32,2 (Greif 

iiber Buckelrind); Karahdyiik Abb. 88 (Schicht I) (Greif aber Tier, Ab

druck unvollstandig). 
95 Vgl. Alaca 1937—1939 Taf. 80,2 (Greif und Lowe im Kampf iiber 

Capridem). 
96 Vgl. dazu unten p. 49 mit Anm. 82. 83. Beran a.O. Nr. 40 und 

66, dazu p. 50 mit Anm. 2. 
97 T. Beran, BoHa. V Nr. 73 zeigt einen Lowen und einen Adler ober

halb eines Hasen. 
98 Vgl. Alaca 1940-1948 Taf. 32 fc/^ (Lowe schlagt Rind); Kanish Ib 

Taf. 17B (Lowe schlagt nicht naher identifizierbares Tier). 31,2 (Lowe 

fallt einen Adler an, der oberhalb eines liegenden Buckelrindes schwebt); 

Karahoyiik Abb. 118 (schreitender Lowe oberhalb liegenden Tieres, dar

uber ein Adler). 
99 Vgl. Anm. 97. 
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rissen. Wie iiblich peitscht ihr Schwanz S-formig iiber dem 

Riicken. Zwei Vergleichsstucke aus Karahoyiik sind im 

Prinzip verwandt; sie zeigen aber einmal mehr deutlich, 

daB man dort in der Komposition gewohnlich andere Wege 

beschritt als in Kiiltepe, Ali§ar und Hattusa. 

Der Stempel Nr. 72 mit kegelformigem, achtfach facet-

tiertem, oben abgebrochenem Griff und ovaler Stempelfla

che bietet eine einmalige Szene: Ein in Aufsicht wiederge-

gebener Stier, der die Beine von sich streckt und dessen 

Nasenlocher, Augen, Ohren und Horner noch erkennbar 

sind, wird flankiert von zwei Tierprotomen. Bei letzteren 

scheint es sich u m die von Lowen zu handeln. Beide blicken 

auf das offensichtlich gerissene, tote Rind. Der rechte Lowe, 

dessen Hintetleib in die Schulter des Stieres ubergeht und 

dessen Schweif offensichtlich mit dem rechten Vorderbein 

des Rindes verschmilzt, wendet dabei den Kopf zuriick. 

Das Siegel ist sorgfaltig geschnitten. Nur wenige Kerb-

schnitte sind angebracht. Ist der Leib des Stieres leicht pla-

stisch gehalten, so ist der des rechten Lowen brettartig. 

Die Augen des Rindes sind durch Kreise, seine Nasenlocher 

durch Punkte angegeben. Deutlich bemerkt man, daB die 

Schwierigkeiten, die dieser ungewohnlichen Komposition 

innewohnen, v o m Steinschneider nur sehr andeutungsweise 

iiberwunden wurden. 

Bei Nr. 73 handelt es sich u m eine flache Tonplombe, 

die mit einer Ware einst von auswarts in das Karum Hattus 

gekommen ist. Sie zeigt Abdriicke gedrehter Schnure auf 

der Ruck- und den unvollstandigen Abdruck eines runden 

Stempels auf der Vorderseite. Das Bildfeld ist v o m horror 

vacui beherrscht. Gezeigt wird ein innerhalb einer Kreisli-

nie schreitender hochbeiniger Hirsch, dem ein Lowe auf 

den Riicken gesprungen ist. Uber der Raubkatze und vor 

dem Hirsch befinden sich Zweigmuster, unterhalb des Cer-

viden noch die Kopfe eines Doppeladlers, zwischen denen 

eine Mondsichel angebracht ist. Das Motiv des auf den 

Riicken eines Beutetieres springenden Lowen oder Greifen 

ist zur Zeit der assyrischen Handelskontore wohlbekannt, 

wie auch der Doppeladler mit einer Mondsichel zwischen 

den Kopfen. 

Weicht das Stiick zwar stilistisch von der bekannten 

Glyptik dieser Periode ab, so laBt es sich dennoch von 

seinen Motiven her dieser zuschreiben. Stilistisch den Pflan-

zen entfernt verwandt sind jene auf einem Stempelabdruck 

mit einem Hirsch (?) aus Ali§ar101; die Herkunftsgegend bei-

der Stiicke laBt sich dabei bis heute nicht naher bestimmen, 

ebensowenig wie die des Abdrucks Nr. 40, der, wie oben 

erwahnt, in der Stilisierung des Tierkorpers wie auch v o m 

horror vacui her Nr. 73 nahesteht. 

68. Taf. VII — 75/350 — I/20, aus Schutt im Bereich des Hauses 18. 

Graugelber, dichter Ton. 

H. noch 0,8 cm; Dm. 1,9 cm. 

69. Taf. VII - 77/510 - K/20, aus Schuttfiillung unter Mauern 

der USt. 1 im Bereich der Hauser 32/33. 

Gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 

H. noch 1,4 cm; Dm. 2,1 cm. 

70. Taf. VII- 153/h- K/20, USt. 1. 

Gelblichbrauner, dichter Ton. 

H. 3,0 cm; Dm. 2,0 cm. 

71. Taf. VII - 75/46 - J/20, Haus 13, Raum 7, altere Schuttfiil

lung, USt. 2 oder alter. 

Schwarzer Tonstein. 

H. noch 1,9 cm; Dm. 2,2 cm. 

72. Taf. VII - 76/23 - J/20, aus Auffullung der Gasse zwischen 

den Hausern 11 und 12 zur Zeit der USt. 1. 
Speckstein. 

H. noch 1,9 cm; Stempelflache 2,4 x 2,1 cm. 

73. Taf. VII - 619/t - L/18, c/5, aus altem Grabungsschutt. 

Abdruck auf Tonplombe. 

Dm. des Siegels bei 2,65 cm. 

5. T R I N K S Z E N E 

Der antike Abdruck eines ovalen Siegels (Nr. 74) zeigt 

eingefaBt von einer einfachen, rundumlaufenden Linie eine 

Trinkszene. Auf einem viereckigen Thron mit kurzer Stiitz-

lehne sitzt eine barhauptige, bartlose, also weibliche Gestalt. 

Ihr zunachst bauschiges Haar fallt iiber den Nacken, dann 

anscheinend in einem langen Zopf bis unter die breite Giir-

teleinziehung. Vor ihr steht auf einem DreifuB ein bauchi-

ges, eiformiges GefaB mit breit ausladendem Rand, aus dem 

drei Trinkrohre herausragen102. Eines derselben fiihrt sie 

mit der Hand an ihren Mund. Uber dem GefaB befindet 

sich eine achtblattrige Rosette oder Stern, rechts neben ihm 

- zum Nachfiillen — eine Schnabel- oder Tiillenkanne103 

mit schlankem FuB. Die Gottin im langen Gewand mit 

breitem Gurtel, schlanker Taille und mit den langen Haaren 

laBt sich vergleichen mit Gottheiten auf Siegelabdriicken 

und auf einem goldenen Stempelsiegel aus dem Karum Ka

nis lb104. A m nachsten k o m m t der Abbildung v o m Motiv 

her ein leider etwas verschliffener Abdruck, der eine sit-

zende Gottin mit breiter Giirteleinziehung wiedergibt, vor 

der ein groBes GefaB steht. Es hat den Anschein, als fuhre 

sie auch hier ein Saugrohr zum Munde. Uber dem GefaB 

schwebt eine Mondsichel (Abb. 6)105. 

Abb. 6. Antiker Abdruck eines Siegels. Kanis Ib. M. 2:1. 

Weitere Vergleichsstucke sind aus dem Handel bekannt 

geworden. Nahezu identisch sind vier Siegel, die jetzt in 

100 Karahoyiik Abb. 107.113 (Hauptszene: jeweils zwei gewaltige Lo

wen iiber einem Wiederkauer). 
101 OIP. 29 Fig. 254 Taf. X X V c2407. 
102 Vgl. zu derartigen OriginalgefaBen M.J. Mellink, Anatolia 13, 1969, 

69 ff. 
103 Vgl. in etwa die Kanne aus der USt. 4 bei F. Fischer, BoHa. IV. 

123 Taf. 31 Nr. 336. 
,04 Kanis Ib Taf. 8D. 16; ebenda Taf. 30,2; T. Ozgiic, Kultepe-Kanis. 

(1986) 34 Taf. 71,5. 
105 Ebenda Taf. 18F. 
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Abb. 7. Siegelabdruck. Abb. S. Siegel und Abdruck. 

Oxford. M. 2:1. Louvre. M. 1:1 und 2:1. 

Oxford106, Paris und Stockholm107 sowie N e w Haven108 auf-

bewahrt werden (Abb. 7-10). Sie zeigen innerhalb eines 

Spiralbandes eine thronende Gestalt vor einem GefaB mit 

Trinkrohren, iiber dem ein Vogel schwebt. 

Etwas entfernter stehen Abdriicke aus dem Karahoyiik, 

die meist Thronende vor Altaren, das Ganze eingerahmt 

durch Flecht- oder Spiralbander, zeigen109. Sie mogen auch 

etwas jiinger sein als unsere Nr. 74110, doch natiirlich auf 

keinen Fall so jung wie das einzige verwandte Stiick aus 

Bogazkoy (Abb. 31 a), das, wie T. Beran schon in seiner 

Veroffentlichung angedeutet hat111, und wie wir weiter un

ten noch sehen werden, etwa aus den Anfangen des Alten 

Reiches stammen wird112. Zu dem Motiv eines Sternes iiber 

einer Trinkszene laBt sich ein Abdruck aus dem Acem 

Hoyiik heranziehen113. 

74. Taf. VIII - 76/360 - J/20, Haus 13, Raum 14, im Schutt 

iiber dem Pflasterboden, USt. 1. 

Tonplombe, hellockerfarbener Ton. 

Dm. des Abdrucks bei 1,4 cm. 

6. ROHLINGE 

Eine Anzahl von Rohlingen, unfertigen, wahrend des 

Arbeitsprozesses zerbrochenen Stempelsiegeln des bekann-

ten Typs mit kegelformigem, oben mit einer langlichen 

hammerartigen oder kugelformigen, meist profilierten Ose 

abschlieBendem Griff gibt uns Einblick in das Herstellungs-

verfahren114. 

Zuerst wurde immer die Stempelplatte aus dem Stein 

herausgearbeitet (Nr. 75-77), die Siegelflache glatt geschlif-

fen und der Rand gegliittet (Nr. 78-80). Danach begann 

man mit der Ausarbeitung des kegelformigen Griffes. Das 

fur den Griffknauf vorgesehene Material wurde dabei mit-

unter schon fruhzeitig durch eine waagerechte Kerbe am 

Griffschaft abgesetzt (Nr. 81) und dann wahrend des Her-

ausarbeitens des Schaftes stehen gelassen (Nr. 82), bis es 

dann auch geglattet wurde. Die letzte Arbeit war dann das 

Durchbohren des Griffknaufes (Nr. 83). Es war die prekar-

ste wahrend der ganzen Herstellung. Zersplitterte dabei der 

Knauf (Nr. 84), so war die ganze Arbeit umsonst getan. 

Abb. 9. Siegel und Abdruck. Abb. 10. Siegel und Abdruck. 

Stockholm. M. 1:1 und 2:1. New Haven. M. 1:1 und 2:1. 

U m ein solches Siegel noch zu retten, konnte man den 

Knauf dann vollig entfernen und den Schaft waagerecht 

durchbohren (Nr. 85). Als dieses in diesem Fall nicht gelang 

und der Stein oben nochmals ausbrach, iibte sich wohl ein 

Lehrling des Meisters an der schon fertigen glatten Siegel

flache im Steinschneiden; gleiches diirfte fur Nr. 80 und 

86 gelten. Es konnte natiirlich auch passieren, daB einem 

106 Hogarth, HS. 38 Nr. 197: Hamatit, Schaft achtfach facettiert, Ose 

kugelig. 
107 Abb. 8: Louvre II Taf. 101,6A.1034; Silber, Kegelknaufsiegel mit 

abgesetzter, hammerartiger, profilierter, nicht vollig durchbohrter Ose. 

Schaft facettiert, Stempelplatte rundumlaufend seitlich eingezogen. -

Abb. 9: S. Przeworski, Eurasia septentrionalis antiqua 10 (1936) 86 

Abb. 13: Silber, sehr ahnlich dem Louvre-Stuck. O b der Oberteil durch-

bohrt ist, wird nicht mitgeteilt. Stockholm, Statens Historiska Museum, 

Nr. 1145 3. 
108 Newell Nr. 380: Bronze, Kegelknaufsiegel mit abgesetzter, hammer

artiger, profilierter Ose. Schaft facettiert. Stempelplatte seitlich eingezo

gen. Das Stiick wirkt wie ein AbguB des Louvre-Siegels; Hogarth, HS. 

75 berichtet, »I have seen also in the hands of an Armenian dealer (in 

Paris) a replica in silvered copper, which I thought undoubtedly forged. 

The existence of such replicas raises suspicions, but the excellence of the 

graving of our Nr. 197 encourages me to accept it as genuine.« 

Auf jeden Fall ist wegen der nicht vorhandenen Durchbohrung am 

Pariser (und Stockholmer?) Siegel das Newell-Stiick ein antikes Original, 

und die beiden anderen sind moglicherweise moderne Abgiisse. Sicher 

ist das jedoch keineswegs. Beide Siegel sind schon lange, d.h. aus einer 

Zeit bekannt, zu der man noch recht wenig gefalscht hat und zu der 

man nur eine geringe Kenntnis der kleinasiatischen Glyptik besaB. Dage-

gen sind antike GuBformen fur Siegel durchaus bekannt (vgl. z.B. Nr. 141 

und R.M. Boehmer, BoHa. X 119 Abb. 39a. Zur Herstellung metallener 

Rollsiegel kann die GuBform T. Ozgiic, Kiiltepe-Kanis. II [1986] 44 

Taf. 87,5 gedient haben), ebenso weitere metallene Siegel von identischer 

oder nahezu identischer Ausfiihrung (vgl. z.B. Abb. 30b 1.2), die ohne 

weiteres aus ein und derselben Form stammen konnen. Von daher gesehen 

konnen alle drei Siegel Abb. 8-10 echt sein; geringe Abweichungen lassen 

sich leicht durch Abnutzung der Form erklaren oder UnregelmaBigkeiten 

beim Schneiden (Punzen) des Siegelherstellers, der Bildthemen ohne weite

res wiederholen konnte (vgl. auch p. 47 Anm. 76 zu Abb. 30b 1 u. 2). 

Das Oxforder Hamatit-Siegel ist qualitativ das beste, und Hogarth hat 

auf jeden Fall recht, wenn er es fur echt halt. Es unterscheidet sich von 

den anderen Stempeln vor allem durch die Anzahl seiner Spiralen, namlich 

neun statt acht, aber auch durch die Deutlichkeit der Details und bessere 

Proportionen. Dadurch wird aber auch klar ersichtlich, daB die drei Metall-

siegel keine Abgiisse des Oxforder Stiickes sein konnen. 
,09 Karahoyiik Abb. 42-49. 
110 Vgl. zum Zeitansatz des Endes von Karahoyiik I unten p. 38. 
111 Abb. 31a nach BoHa. V 58 Nr. 84. 
112 Vgl. unten p. 49 Anm. 80. 
113 N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, 45 Taf. 25,4. 
1,4 Vgl. auch Beran, BoHa. V 49 mit Anm. 4.5. 
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fertigen Siegel noch in der Werkstatt ein Malheur passierte 

und dabei, wie bei Nr. 83, die Siegelflache beschadigt 

wurde, die hier ohnehin noch nicht vollig geglattet worden 

war. 

Da die Anfertigung eines solchen Stempelsiegels so 

schwierig und gefahrvoll fur das Stiick war, ist es zu verste-

hen, daB die Steinschneider auf weiche Materialien wie Ton-

stein115, vor allem aber auf gebrannten Ton selbst auswi-

chen. Dieser war in der Regel von feingeschlammter, dich

ter Qualitat, von gelblicher, nach auBen hin - wohl infolge 

von Benutzung - grauer Farbe116. Die Anzahl dieser Siegel, 

die am haufigsten hergestellt wurden, erklart sich, neben 

der Billigkeit des Materials, ganz einfach aus der Leichtig-

keit ihrer Anfertigung. Aber auch diese Stiicke gingen mit-

unter bei der Herstellung entzwei, wie beispielsweise ein 

Stempel mit geigenformiger Siegelflache (Nr. 87). Er be

steht aus rotlichem Ton und war mit einem weiBlichen 

Uberzug versehen und ist ein Beweisstiick dafiir, daB die 

Darstellung in der Regel nach dem Brand in das Siegel 

geschnitten wurde117. 

D a die Siegelform auch noch in althethitischer und — 

sparlich - wahrend der GroBreichszeit bekannt war, miissen 

nicht alle der hier vorgelegten Rohlinge aus der Zeit der 

Unterstadt 4 stammen. 

75. Taf. VIII — 71/271 - J/19, Haus 4, Schutt. 

Grauer Stein. 

H. 3,1 cm; Dm. 2,2 cm. 

76. Taf. VIII — 69/1029 - Sudareal, Schutt. 

Steatit. 

H. 3,0 cm; Dm. 2,0 cm. 

77. Taf. VIII - 68/321 - Sudareal, Schutt, 70 cm unter Oberflache. 

Griinlichgrauer Stein. 

H. 2,8 cm; Dm. 1,8 cm. 

78. Taf. VIII - 71/251 - J/20, Haus 13, Schutt. 

Hellgriiner Stein. 

H. 3,1 cm; Dm. (rek.) bei 2,1 cm. 

79. Taf. VIII - 75/128 - I/20, VI/75 aus Steinschutt vor der Stadt-

mauer. 

Schwarzgruner Serpentin. 

H. 3,85 cm; Dm. bei 4,1 cm. 

80. Taf. VIII - 75/481 - I/20, XI/75, Oberflache. 

Schwarzbrauner Stein. 

H. 3,3 cm; Dm. 2,2 cm. 

81. Taf. VIII - 68/403 - Sudareal, Schutt. 

Tonstein. 

H. 2,25 cm; Dm. 1,5 cm. 

82. Taf. VIII - 76/300 - J/20, Oberflachenschutt. 

Serpentin. 

H. 2,5 cm; Dm. 1,95 cm. 

83. Taf. VIII - 75/42 - J/20, aus Fiillung der Baugrube der Nord-

wand des Hauses 5, USt. 1 oder alter (vgl. Nr. 86). 

Grauschwarzer Tonstein. 

H. 2,55 cm; Dm. 2,05 cm. 

84. Taf. VIII - 75/523 - StraBe zwischen Tempel I und Sudareal, 

Oberflache. 

Blaugrauer Tonstein. 

H. 2,5 cm; Dm. 1,9 cm. 

8;. Taf. VIII - 75/236 - J/20, I-8/75 Nord, Schutt vor Stadt-

mauermagazinen, ca. 25 cm iiber alteren Mauerresten, USt. 1. 

Griiner Steatit. 

H. 1,2 cm; Dm. 1,75 cm. 

86. Taf. VIII - 75/35 - J/20, wie Nr. 83. 

Schwarzer Tonstein. 

H. 1,1 cm; Dm. 1,9 cm. 
87. Taf. VIII - 73/72— J/19, aus rezenter Regenwasserrinne unter

halb der Tempelterrasse. 

Rotlicher Ton mit weiGem Uberzug. 

H. i,8 cm; Stempelflache 1,7 x 1,3 cm. 

7. F R A G M E N T E 

Neben einem Fragment, das ob der gering erhaltenen 

Siegelflache keine Deutung der Darstellung mehr zulaBt 

(Nr. 88), fanden sich auch einige abgebrochene Griffknaufe, 

die hier nur der Vollstandigkeit halber erwahnt werden 

(Nr. 89—93). D a die Siegelform weiterlebt, konnen sie auch 

jiinger sein als die Zeit der Unterstadt 4. 

88. Taf. IX - 73/343 - I/20, Haus 25, Schutt. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. 3,25 cm; Dm. 2,3 cm. 

89. Taf. IX - 362/s — L/18 a/8, iiber schwarzem Brand in Raum 

X V des Altbaus, N W H . 6. 

Gelblicher, dichter Ton. 

H. noch 2,05 cm. 

90. Taf. IX — 69/1026 - Tempel I, alter Grabungsschutt ostlich 

der Magazine 10—13. 

Gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 

H. 2,6 cm. 

91. Taf. IX - 71/69 -J/19, Oberflachenschutt. 

Gelbgrauer, dichter Ton. 

H. 1,9 cm. 

92. Taf. IX — 68/446 - Sudareal, Komplex XIV, Raum 11, obere 

Schuttlage. 

Grauer Stein. 

H. 1,2 cm; Br. 1,1 cm. 

93. Taf. IX — 69/1121 — Sudareal, phrygisches Haus 3, Raum 1, 

aus Schutt unmittelbar iiber dem FuBboden. Vgl. P. Neve, 

Bogazkoy V 9ff. 

Griffose, in Ansicht rund, in Aufsicht sechskantig. 

Milchig weiBer Alabaster. 

H. 1,27 cm; Dm. 1,35 cm; Di. 1,2 cm. 

B. S P E Z I E L L E S T E M P E L F O R M E N 

1. STEMPELSIEGEL IN FORM 

EINES R I N D E R H U F S 

Die beiden Stempel Nr. 94 und 95 ahmen einen Rinder-

huf nach. Als oberer AbschluB dient eine einfache bzw. 

hammerartige Griffose. Beide Siegel sind mit einem schar-

fen Instrument geglattet, Nr. 95 dabei facettiert. Die Siegel

flache von Nr. 94 ist flach und zeigt einen Hasen in der 

bekannten Ausfuhrung, die von Nr. 95 imitiert die Unter-

flache eines Rinderhufs und bietet Zweigmuster. Das letz-

tere Stiick findet eine gute Parallele in einem Stempel aus 

Alisar118. D a derartige Abdriicke in der gesiegelten Keramik 

115 Nr. 14. 71.79.81.83.84.86. 
116 Nr. 4-6. 8. 11. 12. 13. 16-18. 19.22-27.29-31 a. 34-38. 40. 43. 44. 

46. 49. 51. 52. 54-56. 59-61. 62. 65. 68. 69. 70. 87. 88. 90. 93. 96. 100. 

Vgl. auch Nr. 293. 
117 Ausnahmebeispiel: Beran a.O. 48 Nr. 11. 
118 OIP. 29 Abb. 248 d27i2. 
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erscheinen119, deutet T. Beran dieses Stuck mit Recht als 

Topfstempel zur Kennzeichnung von GefaBen120. 

94- Taf. IX - 602/t - L/18, b/6 auf FuBboden 5 der Schicht 
N W H . 7. 

Gelblicher, auBen grauer, dichter Ton. 

H. 2,71 cm; Stempelflache 2,2 x 1,32 cm. 

95. Taf. IX - 375/0 - J/20, USt. 2. 

Grauer, durch Brand beschadigter Kalkstein. 

H. 2,7 cm; Stempelflache 2,35 x 1,85 cm. 

T. Beran, M D O G 89, 1957, 44f. Abb. 37. 

2. STEMPELSIEGEL IN F O R M EINES FUSSES 

FuBformig sind die Stempel Nr. 96 und 97 sowie der 

Rohling Nr. 98. Die Stempelflache von Nr. 96 ist mit unre-

gelmaBigen, keinen erkennbaren Zusammenhang ergeben-

den Ritzlinien versehen, wahrend die des beschadigten Sie

gels Nr. 97 ein tief gekerbtes Zweigmuster aufweist. Auch 

hier ist es sehr wahrscheinlich, daB dieser Stempel zum 

Siegeln von Keramik verwendet wurde121. 

Auch andernorts sind fuBformige Stempel benutzt wor

den, wie Beispiele aus Alisar122, Kiiltepe123 und Kara

hoyiik124 lehren. 

96. Taf. IX - 70/210 - J/18, Sudareal, Schutthalde. 

Hellvioletter Sandstein. 

H. noch 2,28 cm; L. 2,32 cm; Br. 1,34 cm. 

97. Taf. IX - 304/s - M/18, h/3, im Brandschutt des Pithosgebau

des, N W H . 8. 

Grauer Ton mit gelbbraunem Uberzug. 

H. noch 1,11 cm; L. noch 2,29 cm; Br. 1,0 cm. 

W. Schirmer, BoHa. VI 57 Taf. 44 Nr. 231. 

98. Taf. IX - 628/t-L/18, b/6, im Schutt zwischen den FuBboden 

4 und 5 der Schicht N W H . 7. 

Griiner Serpentin. 

H. 4,3 cm; L. 5,05 cm; Br. 2,33 cm. 

W. Schirmer, BoHa. VI 56 Taf. 44 Nr. 216. 

3. STEMPELSIEGEL IN GESTALT EINER E N T E 

Das Siegel Nr. 99 ist in Form einer schwimmenden oder 

liegenden Ente ausgefiihrt. Die Augen sind mittels Kreis-

und Drillbohrer angelegt, ein gleicher konzentrischer Kreis 

ist vorn an der Brust angebracht. A m Hals befindet sich 

eine Querose. Die Fliigel sind durch kraftige Kerben kamm-

artig stilisiert. Die Siegelflache ist spitzoval, das Muster 

setzt sich aus zwei Quer- und fiinf Langsschnitten zusam-

men, die alle sehr kraftig ausgefiihrt sind. Auch dieser Stem-

pel konnte deshalb zur Siegelung von GefaBen verwendet 

worden sein, wenngleich eine direkte Parallele unter den 

bisher gefundenen gestempelten Scherben fehlt125. 

99. Taf. IX - 104/s - L/18, aus losem Schutt oberhalb des Altbaus 

der Schicht N W H . 6. 
Im Kern gelblicher, auBen ins Graue gehender feinge-

schlammter Ton. 

H. 2,05 cm; L. 2,35 cm; Br. 1,23 cm. 

4. K E G E L S T U M P F F O R M I G E S S I E G E L 

Nr. 100 ist das Fragment eines einst wohl kegelstumpf-

formigen Siegels126 mit einer Querdurchbohrung. Die Sie

gelflache zeigt ein in groben Kerbschnitten angelegtes Git-

termuster. 

100. Taf. IX - 303/s - K/15, Suchschnitt D, aus losem Schutt 

15 bis 20 cm unter der Oberflache. 

Griiner Serpentin. 

H. noch 1,74 cm; Stempelflache noch 2,8 x 1,07 cm. 

5. SKARABOID 

Flach und langlich, skarabaenhaft, jedoch ohne Angabe 

von Ruckenlinien oder Fliigeln, ist der Stempel Nr. 101. 

A m Rande zeigt er ein Gittermuster. Die Siegelflache ist 

mit schraggestellter Kreuzschraffur versehen. Als Datie-

rungshilfe lassen sich u.a. ein FuBstempel127 und ein flacher 

mit Ose128 aus dem Karum Kanis Ib heranziehen, deren 

Stempelflachen jeweils mit einem Gittermuster ausgestattet 

sind. Solches begegnet auch auf dem Abdruck eines fuB-

formigen Siegels aus Karahoyiik129. Diese Muster sind Aus-

laufer der zur friihen Bronzezeit beliebten Dessins130. 

101. Taf. IX - 68/151 - Nordliche USt., Schutthalde. 

Sandig weiBlichgrauer Ton. 

L. 1,7 cm; Br. 1,0 cm. 

6. R U N D S T E M P E L MIT GRIFFOSE 

(KERAMIKSTEMPEL) 

Der groBe, flache Rundstempel mit Griffose Nr. 102 ist 

angekauft worden. Er steht hinsichtlich seiner Form in der 

Tradition friihbronzezeitlicher Siegel131, ist vielleicht sogar 

noch ein spates Stiick aus dieser. Doch ist sein Muster in 

der Mittleren und auch noch Spaten Bronzezeit belegt, wes-

halb wir ihn hier - zwar mit einigem Vorbehalt — doch 

bei den Siegeln aus der Zeit der Unterstadt 4 eingeordnet 

haben. Ein im Prinzip gleiches Muster bietet auch ein Stem-

pel der Sammlung Borowski, dessen Form der karumzeit-

lichen Glyptik sehr nahesteht (Abb. n) 1 3 2 . Die Stempelfla

che zeigt, ausgefiihrt in scharfen Schnitten, zwei konzentri-

sche Kreise in der Mitte und einen entlang des Randes. 

1,9 U. Seidl, BoHa. VIII 73. 75 A 183-187. 
120 M D O G 89, 1957,45. 
121 Vgl. z.B. Seidl a.O. A 135. 140. 141. 146. 149. 150. 156. 158 u.a.m. 
122 OIP. 29 Abb. 248 d87i. 
123 Kanis Ib Taf. 39,5; 40,1. 
124 Karahoyiik Abb. 31-39: Abdriicke von vermutlich fuBformigen 

Siegeln. Im Original erhalten nur ein Stempel der Friihen Bronzezeit: 

ebenda 136 Abb. 20,16 Taf. 15/35 aus Schicht XVI. 
125 Vgl. in etwa Seidl a.O. A 222. 224. 
126 Vgl. T. Beran, BoHa. V Nr. 21. 
127 Kanis Ib Taf. 39,5. 
128 Ebenda Taf. 40,2. 
129 Karahoyiik Abb. 35, vgl. auch ebenda Abb. 266. 
130 Vgl. z.B. unsere Nr. 1 und Kanis Ib 45. 
131 Vgl. z.B. unsere Nr. 1 und 3. 
132 Salvatori, Borowski 134 Nr. 30 Taf. 11, Material: Bronze! 
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Zeit des K a r u m Hattus 

1 § 
V 

,4W. //. Abdruck cincs bronzenen 

Kegelknaufstempels. 

Slg. Borowski. M. i: i. 

Abb. 12. Antiker Abdruck 

eines Siegels auf Keramik. 

Alaca Hoyiik. o.M. 

'n r\ b C O 
v4W. ija-c. Antike Abdriicke von Stempelsiegeln auf Keramik. 

Karahoyiik. M . i: i. 

Die Flache zwischen dem zweiten und dem dritten Kreis 

ist durch sorglos annahernd im rechten Winkel zu den Krei-

sen verlaufende Kerben zu einem rosettenartigen Muster 

gefiillt. Zu vergleichen sind Abdriicke auf Keramik aus 

Alaca Hoyiik (Abb. 12)133 und Karahoyiik (Abb. i3a-c)
134 

sowie unser Originalsiegel Nr. 7 und auch ein Stempel aus 

dem Karum Kanis135. Sehr nahe verwandt ist auch das M u 

ster auf der einen Seite eines doppelseitigen Knopfsiegels 

aus der GroBreichszeit v o m Korucutepe136, das aufzeigt, 

mit welch langer Lebensdauer bei diesem einfachen Muster 

zu rechnen ist. Obwohl bisher keine genaue Entsprechung 

unter der genannten gesiegelten Keramik und der von Bo

gazkoy gefunden worden ist137, ware es doch moglich, daB 

es sich bei Nr. 102 u m einen originalen Topfstempel han

delt, woraus auch die lange Laufzeit seines Musters erklart 

ware; dieses hatte durch die Zeiten Verwendung gefunden, 

moglicherweise zur Kennzeichnung eines bestimmten 

GefaBinhaltes. 

102. Taf. IX - 75/535 - Angekauft, angeblich aus Sungurlu. 

Serpentin. 

H. 2,3; c m ; D m . 4,6 cm. 

H. Ko§ay, Belleten XXIX/113, 1965, iff. Nr. 45. 

Karahoyiik Abb. 219. 220. 227. 

Kanis Ib Taf. 38,6. 

Korucutepe III 150 Nr. 70—40 Taf. 49 QR. 

Vgl. z.B. U. Seidl, BoHa. VIII A 61. 63. 
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III. Althethitische Zeit (Zeit der Unterstadt 3) 

R.M. BOEHMER 

Bekanntlich erobert Anitta nach eigener Aussage Hattusa 

und »sate an dessen Stelle Unkraut^. Er belegt den Ort 

mit einem Fluch, nach dem der Wettergott des Himmels 

den treffen solle, der nach ihm Konig wird und Hattusa 

wieder besiedelt2. 

Diese Zerstorung wird archaologisch mit der Brand-

schicht identifiziert, die in der Unterstadt am Ende der 

Schicht 4 und auf der Burg in Zerstorungen von Biiyiikka

le IVd faBbar wurde. 

Anitta nimmt Nesa ein, von dem man jetzt mit Sicherheit 

weiB, daB es mit Kanes zu identifizieren ist3. Er vernichtet 

diese Stadt und ihre Menschen nicht, sondern wahlt sie 

sich zur Residenz. 

Anitta ist Zeitgenosse des Karum Kanis I b gewesen. Die 

Schicht Karum Kanis Ib ist in etwa gleichzeitig mit der 

Unterstadt Schicht 4 in Hattusa4. Und doch m u B sie jene 

iiberdauert haben. Das geht nicht nur aus dem erwahnten 

Anitta-Text hervor, nach dem Anitta nur Hattusa, nicht 

aber Kanis zerstort hat. Die jiingsten Erzeugnisse babylo-

nischer Glyptik aus dem Karum Kanis Ib bezeugen jene 

iiberlangten Gestalten5, wie sie bereits fruh zur Zeit Ham-

murabis von Babylon (Abb. 77) und in der Samsuilunas 

in Mesopotamien M o d e und noch unter Amiditana nach-

weisbar sind6, wenngleich sich zu dessen Zeit der schon 

vor seinem Regierungsantritt einsetzende neue Stil unter 

Verwendung des Kugelbohrers mehr und mehr durchge-

setzt hat7. Beispiele des letzten fehlen im Karum Kanis 

Ib, weshalb N. Ozgiic dessen Ende vor Amiditana ansetzt8. 

Sie schatzt die Zeit des Karum Kanis I b auf 70 Jahre bis 

zum 10. Jahre Samsuilunas9, d.h. in etwa bis 1739 v. Chr. 

(m.C). 
Findet also das Karum Kanis Ib zu dieser Zeit sein 

Ende10, so nimmt N. Ozgiic fur die Vernichtung der Palaste 

von Acemhoyiik die Zeit u m 1750 v. Chr. (Mittlere Chro

nologic) an, was dem Ende der Regierungszeit Hammurabis 

entspricht. Das Fehlen typischer altassyrischer sowie spater 

altsyrischer Siegel fiihrt sie zu diesem SchluB11. 

S. Alp hat auf nahe Beziehungen zwischen der Schicht 

Karahoyiik I und dem Karum Kanis Ib hingewiesen und 

sie zeitlich entsprechend datiert12; N. Ozgiic stimmt damit 

uberein13. 

Die in der Unterstadt 4 von Hattusa in situ gefundene14 

und sich daran anschlieBende Glyptik setzt sich deutlich 

von einem Teil der Siegel v o m Karahoyiik und Acemhoyiik 

ab. Die zur Zeit des friiher zugrunde gegangenen Karum 

Hattus beliebten Bildmotive sind, wie wir gesehen haben, 

vor allem wohlbekannt in Alisar und im Karum Kanis, 

Abb. 14-16. Antike Siegelabdriicke. Karahoyiik, Schicht I. M . 1:1. 

nicht aber in diesem AusmaB am Acemhoyiik und am Kara

hoyiik. Die einzigen guten Parallelen aus letzterer Ruine 

bilden in etwa neben Abb. 14-16 einige weitere Siegel15. 

Nur ganz selten zeigen Stiicke aus Hattusa zusatzlich die 

am Karahoyiik oft nachweisbaren Flecht-, Spiral- oder an

deren Ornamentbander16, die z.T. auch im Karum Kanis17, 

sehr aber auch am Acemhoyiik18 beliebt waren. Von daher 

gesehen diirfte es sich bei den Siegeln mit umlaufenden 

Spiralbandern Nr. 43 und Beran, BoHa.V Nr. 36 u m mogli

cherweise aus dem Bereich v o m Kara- oder Acemhoyiik 

1 E. Neu, Der Anitta-Text, StBoT 18 (1974) 13 Z. 44ff. 
2 Ebenda Z. 49 ft". 
3 H. Otten, Eine althethitische Erzahlung um die Stadt Zalpa, 

StBoT 17 (1973) 57 (Anm. 1: »Vorher wahrscheinlich gemacht durch H.G. 

Giiterbock, Kanes and Nesa: T w o Forms of one Anatolian Place Name? 

Eretz-Israel V, 1958, 46*^50* und S. Alp, Kanis = Anisa = Ni£a, eine 

Hauptstadt der friihhethitischen Periode, Belleten XXVII, 1963, 

377-586«). 
4 Vgl. z.B. F. Fischer, BoHa. IV 101 Abb. 22. 
5 Kanis Ib 51. 59. 61. 
6 B. Buchanan, Yale University Library Gazette 1969-1971, 61 

Abb. 16: 11. Jahr des Amiditana: 1673 v. Chr. 
7 Ebenda 54. 
8 Kanis Ib 59. 
9 Ebenda 61. 
10 J. Borker-Klahn setzt das Ende noch spater, in den ersten Jahren 

des Abiesuh an: IM 19/20, 1969/70, 8off. 
11 Ozgiic, S.I. Acemhoyiik, 78. 
12 Karahoyiik 270. 
13 Ozgiic a.O. 63. 64. 66. 78. 
14 Zu den hier oben erwahnten Siegeln Nr. 59 und 97 (USt. 4) sowie 

evtl. Nr. 26, 37, 40 und 58 (USt. 3 oder alter) gesellen sich noch die 

von T. Beran, BoHa. V behandelten Stiicke Nr. 4, JO(?), 35, 36, 38(?), 

40, 42, 51, 68, 69, 70, 72, 76, 79(?) 85 aus der Unterstadt 4 bzw. Nr. 63 

(Biiyiikkale IVd oder alter) und 12 (Biiyiikkale IVc oder d); Biiyiikkale 

IVc entspricht bekanntlich der Unterstadt 3, B K IVd der Ust. 4). 
15 Karahoyiik Abb. 71 ( = unsere Abb. 14; Schicht I). 72 (Schicht II) 

73-75 (Schnitt O , GroBe Grube). 76 (Schnitt O, GroBe Grube und darun-

ter). 77 (Schicht lib). 84. 85 (Schnitt O, GroBe Grube). 88. 98 (Schicht I). 

99 ( = unsere Abb. 15; Schicht I). 102 (Obfl.). 243 (Schicht IIa). 244 

(Schicht I). 245 ( = unsere Abb. 16; Schicht I). 
16 Nr. 43. 47, T. Beran, BoHa. V Nr. 36. 40. 
17 Kanis Ib Taf. 3,2; 6,2; 7; 8E; 23 B.C.; 31,2; 35; 36,1-4.6. - N. 

Ozgiic, in: J.V. Canby et al. (Herausgeber), Ancient Anatolia, Essays in 

Honor of Machteld J. Mellink (1986) 49f. Abb. 4.4. 
18 N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, Taf. 15,2; 17,2; 18; 25,1.2; 26,1; dies. 

S.I. Acemhoyiik Abb. Ill 36. 39. 43. 45. 47. 54. 55; dies, in: Ancient 

Anatolia (s. Anm. 17) 49f. Abb. 4—1.3. 
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Althethitische Zeit 

Abb. lya. Stempelabdruck eines auBerhalb Bogazkoys hergestellten 

Siegels, gefunden in Bogazkoy. M. 2:1. — b. Antiker Stempelabdruck. 

Kanis Ib. o.M. 

stammende, nicht aber in Hattusa selbst hergestellte Siegel 

handeln, und auch der Stempelabdruck Abb. 17 a diirfte mit 

einer Warensendung von dort oder dem Karum Kanis 

(Abb. 17 b) nach Hattusa gekommen sein19. So lassen sich 

gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Fundorten 

als geographisch bedingte, durch unterschiedliche, an ver-

schiedenen Orten arbeitende Steinschneiderschulen erkla-

ren. Zwischen der Zerstorung des Karum Hattus durch 

Anitta und der entgegen seinem Fluch durchgefuhrten Neu-

besiedlung von Hattusa durch Hattusili I. liegt auf jeden 

Fall eine Zeitspanne von mehr als hundert Jahren, unabhan-

gig davon, ob man dabei die sog. kurze oder die mittlere 

Chronologie zugrunde legt. Die kontinuierliche Entwick-

lung der karum-zeitlichen Glyptik in die der althethitischen 

Zeit ist daher in Hattusa nicht zu fassen. Dadurch wird 

hier andererseits eine scharfe Trennung zwischen den Sie

geln der Zeit der assyrischen Handelskontore und denen 

der althethitischen Periode moglich. 

S. Alp hat fur den Karahoyiik erkannt, »daB eine Reihe 

unserer Stempelsiegel der Schicht I einen entwickelteren 

Stand zeigen als die Stempelsiegel der Karum-Zeit von Kiil

tepe und Bogazkoy. Denn, manche unserer Siegel mit den 

feinsten Spiralen-, Flecht- und Schlaufenbandern bilden si-

cherlich den Gipfelpunkt einer Entwicklung«20. Von diesen 

Stiicken fuhrt ein gerader W e g in die althethitische Glyptik. 

Ohne Zweifel haben wir hier in diesen Siegeln v o m Kara

hoyiik die fruhesten Zeugnisse der Steinschneidekunst aus 

jener Periode vor uns, die in Hattusa nicht belegbar ist. 

Wir werden auf die Glyptik dieser Phase noch zu sprechen 

kommen. 

A. KEGELKNAUFSTEMPEL UND 
ABDRUCKE 

1. SIEGEL MIT TIERPROTOMEN 
UND HIEROGLYPHEN 

Mit Hattusili I. beginnt die althethitische Zeit. Hattusa, 

entgegen Anittas Fluch neu besiedelt, wird Konigsresidenz. 

Archaologisch wird die althethitische Periode und die friihe 

Zeit des GroBreichs bis etwa Tudhalija III., d.i. die Spanne 

von 1650—1400, in Bogazkoy mit der Unterstadt Schicht 3 

Abb. 18. Antiker Stempelabdruck aus Abb. 19. Antiker Stempelabdruck aus 

Bogazkoy, USt. Schicht 3. M. 2:1. Bogazkoy, 

USt. Niveau Schicht 3. M. 2:1. 

(auf der Burg Biiyiikkale IV c) ungefahr in Deckung ge

bracht. 

Wie eben erwahnt, hat es infolge der volligen Unterbre-

chung von mehr als hundert Jahren am Ort keine Kontinui-

tat im Kunsthandwerk und damit keinen nahtlosen Uber-

gang von der einen in die andere Periode gegeben. So lassen 

sich die Siegel aus der Zeit der Unterstadt 4 relativ leicht 

von denen der althethitischen Periode unterscheiden. Die 

neue Glyptik ist stratigraphisch u.a. durch die Abdriicke 

Abb. 1821 und 1922 aus Zusammenhangen der Unterstadt 3 

gut belegt. Nicht naher erklarbare Hieroglyphen erscheinen 

hier neben deutbaren, vgl. H G G in A n m . 21 und 22. 

Die Fundstelle des Siegels Nr. 103, die sich nur als 

»USt. 2-zeitlich oder alter« angeben laBt, kann demnach 

auch USt. 3-zeitlich oder alter sein. Es ist ein Knaufsiegel 

der bekannten Art mit vierblattriger Stempelflache. Diese 

zeigt in der Mitte in einem Kreis eine grobe, altertumlich 

wirkende Hieroglyphe, u m die sich, einander folgend, die 

Kopfe von vier Tieren gruppieren: Equide mit aufgerichte-

Abb. 20. Rekonstruktion nach mehreren Abb. 21. Siegel und Abdruck 

Abdriicken eines Stempels aus Acemhoyiik. eines Stempels aus der Slg. 

Nach N. Ozgiic. o.M. Borowski. M. 1:1 und 2:1. 

19 Abb. 17a: Beran, BoHa. V Nr. 86. - Abb. 17b: Kanis lb Taf. 3,2. 
20 Karahoyiik 269. 
21 T. Beran, BoHa. V Nr. 94. H G G : »Vielleicht G 201/202 und ein 

Zeichen, das L 141 ahnelt (Schlaufen).« 
22 T. Beran, BoHa. V Nr. 99; H G G : »Vielleicht das L 141 ahnelnde 

Zeichen und ZITI (L 312); vgl. p. 36!'. zum Tyskiewicz-Siegel (Abb. 24 a). 
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Kegelknaufstempel und Abdriicke 

Abb. 2ia—i. Antike Stempelabdriicke aus Karahoyiik. M. 2:1. 

ten Ohren, Kamel(?), Hase(?) und Capride. In ihrer fort-

laufenden Anordnung erinnern die Kopfe an Abdriicke aus 

Karahoyiik (vgl. Abb. 22 e), die, wie Sedat Alp sofort er-

kannt hat, zum Tyskiewicz-Siegel hinfiihren23. Stilistisch 

stehen die Wiedergaben von Nr. 103 noch der Glyptik der 

Unterstadt 4 nahe, wie die Kerbschnitte an Muffel und Hals 

deutlich machen (vgl. Nr. 44). 

Die Hieroglyphe in der Mitte des Stempels Nr. 103 ist 

nicht sicher zu deuten; vgl. dazu unten p. 40 ff. 

D e m Tyskiewicz-Siegel (Abb. 24a)24 nahe verbunden ist 

bekanntlich der angeblich aus Bogazkoy stammende und 

in Berlin aufbewahrte achtblattrige, von H. Prinz bei 

Eduard Meyer veroffentlichte Rundstempel Abb. 24c25. 

Die AuBenflachen der Stempelrosette sind mit eingeschnit-

tenen Figuren versehen, die wir zum Teil v o m Tyskiewicz-

Siegel selbst und einem anderen Stiick dieser Gruppe, dem 

sog. Aydin Siegel, her kennen (vgl. Abb. 24a, b). Die Stem

pelflache ist in drei runde Zonen gegliedert. Die auBere 

bietet Symbolzeichen wie Tierkopfe und auch die agypti-

sche Doppelkrone26, die mittlere ein Zopfband, das Innen-

feld enthalt in der Mitte neben einem Tierkopf mit langen 

Ohren (Eselskopf) groBe, grob gezeichnete Hieroglyphen. 

H G G liest unterhalb des Eselskopfes //', die Zeichen daruber 

sind wie das Zeichen von Nr. 103 noch nicht identifiziert 

und jenem v o m Duktus her verwandt. Derartige Zeichen 

sind in der Glyptik der Zeit v o m Karum Kanis I b nicht 

bekannt. 

Die Datierung dieses Stempels, wie die der Tyskiewicz-

Gruppe, ist umstritten27. Aus Acemhoyiik ist der Abdruck 

eines dreizehnblattrigen Stempels bekannt (Abb. 20)28. Er 

k o m m t aus dem Raum, in dem u.a. auch Abrollungen eines 

Siegels Samsi-Adads I. von Assur gefunden wurden und 

zeigt in der Mitte das Signe-royal, eingefaBt von einem 

Flechtband, das von einem einfachen Kreis umrandet wird. 

Zwischen diesem und der AuBenkante sind, meist antithe-

tisch angeordnet, Tiere und zwei Rosetten wiedergegeben; 

unter den Tieren befinden sich, aus der altbabylonischen 

Glyptik ubernommen, u.a. zwei Affchen. 

Naher stehen dem Berliner Stempel Abb. 24c Abdriicke 

von Siegeln aus Karahoyiik I (Abb. 2ia-i)29. Sie sind, so

weit erhalten, acht- bzw. siebenblattrig (Abb. 2id); acht-

blattrig ist auch Abb. 24c. Sind bei Abb. 2ib-i die »Blat-

23 Karahoyiik 197. 273. 
24 Gezeichnet nach P K G XIV Taf. 375. 
25 H. Prinz in: Meyer, R u K 145 ff. Taf. IV: unsere Abb. 24 c. Photo-

Abb, bei R.M. Boehmer in: P K G XIV 439f. 446 Taf. 375 b. und L. Jakob-

Rost, Die Stempelsiegel im Vorderasiatischen Museum (1975) Nr. 74 (VA 

3837). 
26 Unsere Abb. 24 c, Nr. 5 ist hier gegeniiber der in Anm. 25 zitierten 

Zeichnung aufgrund der dort genannten Photo-Abb. verbessert. Die Ur-

Zeichnung bietet hier nur die unteragyptische Rote Krone, doch ist der 

Zipfel der WeiBen (oberagyptischen) Krone im Foto deutlich zu sehen, 

so daB hier ohne Zweifel die kombinierte Doppelkrone vorliegt. - Viel-

leicht war sie auch auf dem Siegel Abb. 21 zu erkennen (Zitat vgl. 

Anm. 29 a). 
27 Vgl. zuletzt S. Alp, Karahoyiik 189. 27off. 283 f. zum Tyskiewicz-, 

Aydin- und Berliner Siegel: gleichzeitig mit Karahoyiik; I.-J.V. Canby, 

Hesperia 38/2, 1969, 145 ff. zum Tyskiewicz-Siegel: althethitisch, 

18. Jh. v. Chr.; N. Ozgiic, Anatolia 15, 1971, 23 f. zum Tyskiewicz-Siegel: 

gleichzeitig mit Karahoyiik, Karum Kanis Ib, 18. Jh. v. Chr.; R.D. Bar-

nett, Anatolian Studies Presented to Hans Gustav Giiterbock (1974) 52: 

14. ]h. v. Chr.; R.M. Boehmer in P K G XIV 439L 444. 446f. Taf. 374 m, 

375 a. b. zur Tyskiewicz-Gruppe: 17. Jh. v. Chr.; K. Bittel, Hethiter, 

148ft". 331 Abb. 150-152. 155 zum Tyskiewicz- und Aydin Siegel: 

17. Jh. v. Chr.; R. Alexander, Anatolica 5, 1973-1976, 213 Anm. 124: zum 

Tyskiewicz- und Aydin-Siegel: »immediately following the Colony age«, 

d.h. ausgehendes 18. Jh. v.Chr.; L. Jakob-Rost a.o. »etwa ... Mitte des 

2. Jahrtausends«. 
28 N. Ozgiic, Anatolia 15, zof. Abb. 2. 
29 Abb. 21 a-i nach Karahoyiik Abb. 94. 210. 209. 247. 79. 80. 89. 

90. 91: Alle aus Schicht 1. 
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Althethitische Zeit 

Abb. 22a—i. Antike Stempelabdriicke aus Karahoyiik. M . 2:1 

ter« mit einem umlaufenden Spiralband gefullt, so ist dieses 

bei Abb. 2i29a und 21a ahnlich dem Zopfband von 

Abb. 24c mehr zur Mitte hin zuriickgezogen und gibt den 

Raum in den »Blattern« frei. Hier sind, wie auf dem Berli

ner Siegel, Symbolzeichen (Tierkopfe) eingraviert; bei 

Abb. 21 b und c erscheinen sie nicht als auBere, sondern 

als mittlere Bildzone. Die Verwandtschaft dieser Stiicke 

miteinander ist offensichtlich, die Beliebtheit dieser acht-

blattrigen Siegel wird am Karahoyiik auch durch die Stiicke 

Abb. 21 e-i aufgezeigt, die z.T. aus der ublichen friih-althe-

titischen Glyptik wohlbekannte Motive wie Doppeladler 

und liegendes Schaf abbilden. 

Diese Stiicke aus Acemhoyiik und Karahoyiik unterschei-

den sich v o m Berliner Stempel Abb. 24c jedoch durch zwei 

Eigenheiten: 

1. sind, wie bereits erwahnt, dessen AuBenflachen mit Figu-

ren versehen. Das war offensichtlich weder bei dem Ori-

ginalsiegel aus Acemhoyiik noch bei denen aus Kara

hoyiik der Fall; keine Spuren davon sind auf den Tonbul-

len des ersteren, bzw. auf den GefaBverschliissen des 

anderen zu entdecken. Bei dem vielblattrigen aus Acem

hoyiik ist dergleichen auch gar nicht zu erwarten. Hatten 

die acht- bzw. siebenblattrigen aus Karahoyiik hier Dar

stellungen gehabt, so waren sie vermutlich zumindest 

teilweise in den Ton gedriickt worden. 

2. Die Abdriicke aus Acem- und Karahoyiik zeigen keine 

Hieroglyphen in der Mitte. 

S. Alp hat einen ganzen Abschnitt seiner Veroffentli-

chung der Siegel v o m Karahoyiik der Beweisfuhrung ge-

widmet, daB es zur Zeit der assyrischen Handelskontore 

Siegel mit echten Hieroglyphen gab30. 

Das von ihm zitierte Siegel31 (Abb. 25 c) ist nicht in diese 

Zeit, sondern in die des Alten Reiches zu datieren. Das 

Tyskiewicz-Siegel (Abb. 24a)32 steht Abdriicken vom Ka

rahoyiik sehr nahe (vgl. Abb. 2 2)33. Es zeigt ganz in der 

29a Abb. 21 nach Salvatori, Borowski Abb. 42. 
30 Karahoyiik 281 ff. 
31 Ebenda 282f. Anm. 2i6 = Bo 224/r »T. Beran, M D O G 93, 1962, 

62-64 mit Abb. 53 b«. - Vgl. u. p. 43 mit A n m - 63-6;. 
32 Vgl. Anm. 27. 
33 S. Alp, Karahoyiik 271 ff. 283. - Unsere Abb. 22 a-i nach ebenda. 

Abb. 30. 29. 59. 62. 93. 249. 95- 96- I7 I-
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Kegelknaufstempel und Abdriicke 

..... ...,. %/W? 

.4W>. 2)a-c. Antike Stempelabdriicke aus Karahoyiik. M. 

(#f% 
' 5 cj) c,Ap 

Mitte seiner Stempelflache ein gehorntes Dreieck und nach 

H G G wohl das Zeichen fur ZITI (L 312, 313). Das gehornte 

Dreieck ist a m Karahoyiik nicht zu belegen, was nicht gra-

vierend ist. Als echte Hieroglyphe mochte man es nicht 

ansprechen; ob es die Vorform zum Dreieck fur »Heil« 

bildet, ist ganz fraglich. Hochstwahrscheinlich handelt es 

sich bei ihm u m ein Symbolzeichen, namlich einen frontal 

angedeuteten Widderkopf34. Echte Hieroglypheninschrif-

ten finden sich somit auf dem Tyskiewicz-Siegel also eben-

sowenig wie auf den Siegelabdriicken v o m Karahoyiik. 

Die moglicherweise als Symbolzeichen zu wertenden 

Menschen- und Tierkopfe wie die von Lowe, Adler, Rind, 

Ziege sind in stilistisch nahe verwandter Form am Kara

hoyiik vertreten (vgl. Abb. 22). Die zeitliche Nahe zu friih-

althethitischen Siegeln der Zeit der assyrischen Handelskon-

tore belegt u.a. ein Stiick wie Abb. 22e mit einem liegenden 

Schaf in der Mitte. 

Der Siegelmantel des Tyskiewicz-Siegels ist oben durch 

ein Schlaufen-, unten durch ein doppeltes Spiralband ver-

ziert, ein doppeltes Spiralband umgibt auch die Stempelfla

che. Wie es in der nahe verwandten Glyptik v o m Kara

hoyiik die Regel ist, handelt es sich hier u m durchlaufende 

Zierbander; auch auf diesen Abdriicken sind zwei verschie-

dene Arten auf einem Siegel zu belegen (Abb. 21a, d; 22 c, 

d, g, h — hier sogar Spiral-, Flecht- und Schlaufenband —, i). 

Aus alledem geht klar hervor, daB Sedat Alp in etwa 

Recht hat, wenn er das Tyskiewicz-Siegel, entgegen der 

Meinung verschiedener Gelehrter35, mit den Stempelab-

driicken v o m Karahoyiik gleichzeitig ansetzt. Dabei ist an-

zunehmen, daB es aus der Zeit des Endes dieser Schicht 

stammt, wahrscheinlich noch aus der kurz danach. Dafur 

ist das Zeichen fur ZITI (Mann) zu nennen; echte Hierogly

phen fehlen ja am Karahoyiik. Es wird, wie wir gleich 

sehen werden, ein Stiick aus dem ausgehenden 18. Jh., mehr 

noch aus dem friihen 17. Jh. v. Chr. sein (m.C). 

Das Aydin-Siegel (Abb. 24 b) 3 6 unterscheidet sich dage-

gen bei naherer Betrachtung doch merklich v o m Tyskie

wicz-Siegel. Zu nennen sind drei wesentliche Abweichun-

gen: 

1. Die Stempelflache (Abb. 24b 3) zeigt bereits einige Hie

roglyphen, u.a. deutlich H E I L (Dreieck) und L E B E N 

(Kreuzschleife), und nicht nur eine einzige wie das Tys

kiewicz-Siegel ( H G G : Etwa L 100 als Name, Tar-

kasna(?), und W E I N als Titel?). 

2. Die moglicherweise als Symbolzeichen zu wertenden 

Tier- und Menschenkopfe der Glyptik vom Karahoyiik 

und des Tyskiewicz-Siegels fehlen vollig. 

3. Die Einfassung der Rollsiegelszene besteht aus drei ver-

schiedenen Zierbandarten: unten einem doppelten Spiral

band und oben einem Zopfflechtband, das in ein 

Schlaufenband iibergeht. Das letztere begegnete uns vor-

her in der Glyptik v o m Kiiltepe (z.B. Abb. 17 b), vom 

Karahoyiik (z.B. Abb. 22 c) und auf dem Tyskiewicz-Sie

gel (Abb. 24a); das Zopfband ist, bevor es in Anatolien 

zunachst nur zogernd von den Steinschneidern angenom-

men wird (vgl. als friihe Stiicke Abb. 17a und 18a [mit 

Anm. 17 und 18], 23 b, 24b, c), bereits in der syrischen 

Glyptik bekannt, und ausgerechnet solche Stiicke lassen 

sich zur Karum-Zeit auch in Anatolien nachweisen, und 

zwar u.a. in Kanis (Abb. 25 a) und Lidar (Abb. 25 b) 3 6 a. 

Die Szene selbst ist jedoch thematisch der des Tyskie

wicz-Siegels (Abb. 24a) nahe verwandt. Obwohl oft be-

sprochen, lohnt sich dennoch eine kurze vergleichende Be-

schreibung. 

Der Insignien haltende Thronende, der Doppellowenal-

tar37, der doppelkopfige Gott Isimu, der von zwei Gottern 

eingefiihrte Herrscher, sind auf beiden Zylindern vorhan-

den, ebenso wie der die Arme hochwerfende, tanzende(?) 

Mann, der auf dem Aydin-Siegel unter Regenwolken iiber 

einem Fisch steht und auf dem Tyskiewicz-Siegel ein Fisch-

skelett(?) zu halten scheint. Auf dem Aydin-Siegel steht 

ihm der Gott Ea, erkenntlich an seinem wassersprudelnden 

GefaB gegeniiber. Hinter dem Tanzer oder Regenbeschwo-

rer(?) ist auf dem Aydin-Siegel eine auf Ziegen thronende 

Gottin gezeigt, die uns beispielsweise aus Abdriicken vom 

Acemhoyiik38 wohlbekannt ist. Sie wird flankiert von zwei 

adlerkopfigen Genien mit einem gesenkten Flugel. Dieser 

D a m o n kehrt auch wieder auf dem Berliner Stempel 

Abb. 24c (8), der u.a. auch einen Herrscher vor einer Gott-

heit (2.3), eine Gottheit mit Insignien (1) und den doppel-

kopfigen Isimu zeigt (4). 

34 Vgl. den Widderkopf Abb. 22 c; zu frontal dargestellten Tierkopfen 

sind Abb. 22 a (Stier im AuBenring) und b (Lowe) zu vergleichen. 
35 Vgl. Anm. 27. 
36 Abb. 24 b: vgl. auch 1. L. Heuzey, Les Origines Orientales de l'Art 

(1881—1915) 141; 2. L. Delaporte, Louvre II 195 A.927; 3. D.A. Kennedy, 

R H A XVII/65, 1959, 155 Nr. 22. 
36a Abb. 25 a nach Kanis Ib Taf. X V D = T. Ozgiic, Kiiltepe-Kanis II 

(1986) 18 Taf. 44,2. — Abb. 25 b aus Lidar (Lidar 82/581), hier veroffent-

licht mit freundlicher Erlaubnis von H. Hauptmann. - Vgl. ferner bei

spielsweise Porada, C A N E S Nr. 980.985; Collon, Alalakh Nr. 2; V A R 

Nr. 531. 
37 S. Alp, Karahoyiik 273 vergleicht hier Abb. 105. 106 ( = unsere 

Abb. 23 b. c). 
38 Vgl. z.B. N. Ozgiic, Anatolia 10, 1966, 45 Taf. 25,1.2; vgl. auch 

Delaporte, Louvre II Taf. 101,11 A. 1036. 
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Althethitische Zeit 

Behandeln diese drei Stiicke also zumindest teilweise das 

gleiche Thema, so gehoren sie auch in etwa der gleichen 

Zeit an. Das Tyskiewicz-Siegel steht dabei am Anfang. Wir 

erwogen entsprechend S. Alp eine Ansetzung an das Ende 

von Karahoyiik I, wie mit groBer Wahrscheinlichkeit auch 

die ihm nahe verwandten Stempelabdriicke von dort - die 

im friiher zugrunde gegangenen Karum Hattus nicht zu 

belegen sind - aus der Endphase dieser Schicht stammen, 

wobei jedoch sehr viel wahrscheinlicher ist, daB das Tyskie

wicz-Siegel sogar einige Jahre jiinger sein wird. Das Ende 

von Karahoyiik I m u B eine gewisse Zeit spater als das von 

Kanis I b erfolgt sein, da die fur den Karahoyiik typische 

Glyptik dort weitgehend nicht vertreten ist. So kommt da-

fur friihestens eine Datierung ins ausgehende 18. Jh. v. Chr. 

in Frage39, fur das Tyskiewicz-Siegel dementsprechend die 

letzten Jahre des 18., wahrscheinlicher jedoch das begin-

nende 17. Jh. 

Der Berliner Stempel mit seinen groBen Hieroglyphen-

zeichen, die am Karahoyiik nicht zu belegen sind, und dem 

Eselskopf in der Mitte, ist dagegen ohne Zweifel ein jiinge

res Stiick. Ein verwandter Kopf findet sich auch auf dem 

in Kilikien erworbenen Siegel eines Indilimma, Sohn des 

Sardamu, Diener der Gottin Ishara (Abb. 26 a)40, das auBer-

39 Vgl. p. 3; Anm. 27 (Boehmer, Bittel, Alexander) sowie unten p. 42. 

— Vielleicht wird man eines Tages mit dem Ende von Karahoyiik noch 

weiter heruntergehen miissen, und zwar ins 17. Jh. hinein. 
40 W.H. Ward, Seal Cylinders (1910) Nr. 797; Hogarth, HS. Nr. 181, 

Herkunftsangabe: Cilicia; Altanatolien Nr. 716; B. Landsberger, JCS 8, 

1954, 56 Anm. n o ; D.A. Kennedy, R H A XVI/63, 1958, 65; Karahoyiik 

284: I. Dyn. von Babylon; B. Buchanan, Catalogue of Ancient Near Ea

stern Seals in the Ashmolean Museum I, 1966, Nr. 872; H. Safadi, Ugarit-

Forschungen 6 (1974) 324 Taf.-Abb. 166; ders., Ugarit-Forschungen 7 

(i975)459-
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Kegelknaufstempel und Abdriicke 

Abb. 24a—c. Siegel der Tyskiewicz-Gruppe. — a. Das sog. Tyskiewicz-Siegel, Boston. M. 2:1, ausgenommen a2. — b. Das sog. Aydin-Siegel, Louvr 

M. 2:1, ausgenommen b2. - c. Der Berliner Stempel, Berlin. M. 2:1. 

1 Abrollung des Zylinders bzw. des Stempels, 2 Form bzw. Ansicht, 3 Abdruck der Unterseite. 

•i km 
Sr 1 •*%* 

Y-7, 

I ' ^ ^ X /V •/ —-* !'.'-:'i»* :•' ;.£ 

la-r. Syrische Siegel mit Zopfbandmuster (a-b); antiker Abdruck aus Kanis Ib (a), o.M., Siegel aus Lidar (b), M. 1:1. Antiker Siegelabdruck 

aus Bogazkoy (c), BKf/14. In Fiillung der phrygischen Burgmauer. M. 2:1. 

dem noch Heilsdreieck und Kreuzschleife aufweist. Die zu-

weilen vertretene Meinung, diese bildhethitischen Hierogly

phen seien eine spiitere Hinzufiigung (zuletzt Safadi, s. 

A n m . 40), teilen wir nicht. Die Szene zeigt einen Mann, 

den Siegelinhaber, im syrischen Wulstmantel und mit ho-

hem schlankem Polos vor einer Gottin ohne besondere At

tribute, die wohl die in der Legende genannte Ishara dar-

stellen soil. In der syrischen Glyptik aus Kiiltepe Ib gibt 

es keine Abrollung, die Hieroglyphen aufweist. Aus der 

Schicht VII von Alalakh, fur die D. Collon in ihrem excel-

lenten Werk iiber die Glyptik dieses Ortes die Zeit von 

1720-1650 v. Chr. angibt41, ist immerhin eine Abrollung 

bekannt, die statt des iiblichen 'anch-Zeichens, des Henkel-

kreuzes, zwei deutliche Kreuzschleifen zeigt (Abb. 26 b) 4 2. 

Sie stammt aus Raum 11 des Palastes, in dem innerhalb 

41 Collon, Alalakh 143. 
42 Ebenda 50 Nr. 88. 
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Althethitische Zeit 

des genannten Zeitraumes sowohl Abrollungen alterer »Ba-

rock«- als auch jiingerer »Rokoko«-Siegel gefunden wur

den43. Bestimmt geht man nicht fehl, wenn man sie in die 

erste Halfte des 17. Jhs. v.Chr. datiert und im AnschluB 

daran auch das Indilima-Siegel in diese Spanne setzt. 

Das Aydin-Siegel mit Heilsdreieck und Kreuzschleife 

und dazwischen einem merkwurdigen schwer deutbaren 

Zeichen, das nach H G G evtl. der Eselskopf sein konnte, 

entstammt ohne Zweifel ebenfalls dieser Phase, was durch 

den Berliner Stempel Abb. 24c, auf dem u.a. auch der auf 

dem etwas alteren Tyskiewicz-Siegel und in der Glyptik 

v o m Karahoyiik nicht nachweisbare geflugelte adlerkopfige 

D a m o n erscheint, bestatigt wird. Die groBen Hieroglyphen 

im Mittelfeld setzen es deutlich als jiinger von den Abdriik-

ken v o m Karahoyiik und v o m Tyskiewicz-Siegel ab; die 

dort unbekannte agyptische Doppelkrone ist ebenfalls 

zumindest in der 1. Halfte des 17. Jhs., wenn nicht erst 

im 2. Viertel dieses Saeculums in Alalakh bekannt 

(Abb. 26c.d)44. 

Abb. 26a. Siegel des Indilima. Kilikien. - b-d. Antike 

Siegelabrollungen aus Alalakh. M. 2:1. 

Diese beiden Siegel sind den jiingeren »Rokoko«-Stiik-

ken zuzurechnen, beide k o m m e n gleich Abb. 26 b und ande

ren als Beispiele oben erwahnten Stiicken (vgl. A n m . 43) 

aus dem R a u m 11 des Palastes der Schicht VII. Die Armhal-

tung des Mannes im Wulstmantel wie das Gewand der ihm 

gegenuberstehenden Gottin von Abb. 26 c entsprechen im 

Prinzip genau der der Gestalten auf dem Siegel des Indilima 

(Abb. 26a). Die Siegelabrollung aus Alalakh stammt, wie 

ihre Legende besagt, von einem Untertan eines Jarimlim, 

nach D. Collon wohl Jarimlim III., dessen Regierung in 

etwa in die 1. Halfte des 17. Jhs. v. Chr. fallt. 

Wir konnen nunmehr durch die zeitliche Festlegung die

ser Stiicke sagen, daB die ersten als solche zu bezeichnenden 

Hieroglyphen der bildhethitischen Schrift wenn nicht in 

das 2. Viertel, dann zumindest in die erste Halfte des 

17. Jhs. v. Chr. zu datieren sind und auch, daB die Hierogly-

phenschrift, wie schon friiher vermutet worden ist45, tat-

sachlich ihren Ausgang von Kilikien genommen zu haben 

scheint, im syrisch/anatolischen Grenzgebiet. Nr. 103 gibt 

sich nicht nur durch seine groBe Hieroglyphe als ungefahr 

gleichzeitig mit dem Berliner Stempel zu erkennen. 

Zu erwagen ist, ob sie eine miBverstandene Zusammen-

ziehung der beiden Zeichen bildet, die auf ovalen Knopfsie-

geln mit Ose erscheinen und die wie ein Omega und die 

Gotteshieroglyphe der Hieroglyphenschrift aussehen; das 

Material dieser Stiicke ist Fayence. D a am Karahoyiik Ab

driicke davon bekannt geworden sind (vgl. Abb. 27a-c), 

wird es sich dabei tatsachlich u m Siegel und nicht allein 

u m Amulette handeln, wie zunachst erwogen worden ist 

(vgl. A n m . 54); daB jedes Siegel auch Amulettcharakter be-

saB, ist allgemein bekannt und braucht deshalb hier nicht 

besonders ausgefiihrt zu werden. S. Alp hat die Literatur 

zusammengestellt (Karahoyiik 217), sie kamen in Ali§ar, 

Acemhoyiik, Karahoyiik und dem hethitischen Friedhof 

von Gordion zutage. Wahrend der Drucklegung publiziert 

T. Ozgiic ein weiteres aus Acemhoyiik (Abb. 27!) und fiinf 

aus Kiiltepe, deren Fundort als Karum Ib-zeitlich angespro-

chen wird (Abb. 27k-o)45a. 

Diese Stempel setzen sich durch Material, Form und 

Dekor merklich von der sonst bekannten Glyptik Anato-

liens ab. Vielleicht sind sie importiert. In Agypten sind 

sie unbekannt, wie mir freundlicherweise der Direktor des 

Agyptischen Museums, Berlin-West, J. Settgast, mitteilte. 

43 z.B. ebenda Nr. 3 = Siegel des Abban ab ca. 1720 v. Chr. 4.12 (»Ba-

rock«) und 14 = Ammitakumma, 1. Halfte des 17. Jhs. v.Chr., genauer 

noch etwa 1680/1670 v. Chr., 15-21 (»Rokoko«). - Zu den Termini vgl. 

E. Porada, J N E S 16, 1957, 195 und Collon, Alalakh 140. 
44 Ebenda 76f. 148f. Nr. 140; 78 Nr. 144. 
45 B. Landsberger, Sam'al (1948) 109 Anm. 258 hat mit heute nicht 

mehr zu haltender Beweisfiihrung doch das Richtige gesehen, wenn er 

fur Dreieck und Kreuzschleife luwische, d.h. eine Herkunft aus dem kili-

kischen Bereich annimmt. 
45 a T. Ozgiic in M. Kelly-Bucellati (Hrsg.), Insight through Images, 

Studies in Honot of Edith Porada, Bibliotheca Mesopotamica 21 (1986) 

206 Taf. 44-46, i7-22 = Abb. 271 (Acemhoyiik, »from the storeroom of 

the palace«). Abb. 27k (»from street fill in square dd/ee/19 of level Ib. 

Blue glaze«). Abb. 27I (»from debris of level Ib. Light blue glaze«). 

Abb. 27m (»from a grave in square D/8 of level Ib. Light blue glaze«). 

Abb. 27n (»from square vv/21 on the mound and contemporary to Karum 

level Ib. Blue glaze«) and Abb. 27 o (»from the mound in a level contem

porary to Karum Ib. Blue glaze«). 
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Kegelknaufstempel und Abdriicke 

SB* 

^££. 2/a—u. »Omega«-Siegel und -Abdriicke aus Karahoyiik (a-c), Gordion (d), Ali§ar (e), H a m m a m et-Turkman (f/g), Acemhoyiik (h—i), Kanis 

Ib (k—o), Kale Nisar (p), Tell Fara' (q), Tell Jerishe (r), Jericho (s.t) sowie ein altbabylonisch.es Terrakottarelief aus Tell Asmar(?), Louvre (u). 

M. 2:1, ausgenommen d,, e,, g, h,, k,—t, und u (M. 1:1). 

Wohl nur rein auBerlich verwandt ist der Dekor auf einem 

Siegel aus einem Grab der Periode Fruhminoisch III zu 

Mochlos, w o zwei S-Spiralen, die zusammengezogen zum 

Omega werden wurden, eine C-Spirale einfassen, die ein 

Vorlaufer des anderen Zeichens der Fayence-Siegel sein 

konnte46. Andererseits ist das omega-formige Zeichen auch 

sonst im altorientalischen R a u m nachzuweisen, w o es mit 

gebotener Vorsicht als Uterus und Symbol der Gottin Nin-

hursanga gedeutet wird47. Ein altbabylonisches Terrakotta

relief zeigt die Gottin zwischen zwei Omega-Schleifen 

(Abb. 27 u). Sie halt ein Kleinkind im Arm, die Kopfe 

46 Frankfort, CS Abb. 104; V.E. Kenna, Cretan Seals, i960, 18 

Abb. 25.26. 
47 Literatur zusammengefaBt von U. Seidl, BaM 4, 1968, 2oof. und 

R L A III (1969) 489: Uterus(?) als Symbol der Gottin Ninhursanga. -

Vgl. auch I. Fuhr, Ein altorientalisches Symbol: Bemerkungen zum sog. 

»omegaformigen« Symbol und zur Brillenspirale (1967) und U. Winter, 

Frau und Gottin, Orbis Biblicus et Orientalis 5 3 (1983) 376ff. mit Abb. 390 

( = unsere Abb. 27q). - Fur Palastina siehe z.B. K.R. Maxwell Hyslop, 

Western-Asiatic Jewellry (1971) 138 Taf. 101: Lachisch, Spate Bronze-

Zeit 111=1225 - 1175 v. Chr. 
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Althethitische Zeit 

zweier weiterer entsprieBen ihren Schultern. D e m scheint 

sich zu fiigen, daB von unseren wenig bekannt gewordenen 

Siegeln allein zwei aus Kindergrabern stammen, als ob die 

Kinder dem Schutz der Ninhursanga empfohlen sein 

sollten. 

Zwei Beispiele aus der altbabylonischen Glyptik seien 

erwahnt.48 Sie zeigen das noch spater in Mesopotamien 

wohlbekannte Symbol nach oben geoffnet. Ihrer schlanken 

Figuren halber sind die Siegel der Zeit Hamurabis, wohl 

eher noch der Samsuilunas oder danach zuzuweisen. 

M . Mellink datiert das aus einem Kindergrab stammende 

Siegel aus Gordion in die Phase Middle Anatolian III, die 

von der jungeren Karum- bis in die beginnende althethiti

sche Zeit reicht (Abb. 27 d) 4 9. W . Orthmann setzt die Perio

de B des Friedhofs von Ilica, die sich mit dem Friedhof 

von Gordion »in mancherlei Hinsicht gut vergleichen laBt« 

und deren Keramik sich an »das Material aus den spatesten 

Schichten in Acemhoyiik und Kiiltepe Karum Ia« etwas 

enger anzuschlieBen scheint, nach dem Ende der jungeren 

Karum (Ib)-Zeit an50 und gibt damit auch einen Zeitansatz 

des Friedhofes von Gordion. Eine Datierung des Siegels 

aus Gordion in die Phase zwischen dem Ende von Karum 

Kanis Ib und dem Beginn der althethitischen Zeit ist damit 

sehr wahrscheinlich. 

Die Siegel aus Karahoyiik sind nicht schichtbestimmt. 

Eines k o m m t aus einem Graberfeld, das der Schicht I zu-

geordnet wird (Abb. 27 a)51. O b es aus einem Grab stammt 

wie das Stiick aus Gordion, wird nicht gesagt, so daB es 

sich auch u m einen Oberflachenfund handeln kann. Die 

Stiicke (Abb. 27b.c) stammen aus der »GroBen Grube«, 

die der Schicht I zugewiesen wird52, die aber »an den nord-

lichen Teil eines Gebaudes der Schicht I« angrenzt und 

»vielleicht einen Teil davon zerstort« hat53. Da die Keramik 

dieser Abfallgrube nicht vorliegt, bleibt offen, ob sie nicht 

entweder nach der Schicht I angelegt wurde oder sie zumin

dest iiberdauert hat. Immerhin wird durch die Abdriicke 

Abb. 27b und c entsprechend dem Zeitansatz des Siegels 

aus Gordion eine Datierung in die Zeit zwischen ausgehen-

dem oder dem Ende des Karum Kanis I b und dem Anfang 

der althethitischen Zeit durchaus moglich. 

Das Stiick aus Ali§ar (Abb. 27c) wurde verlagert in phry-

gischer Schicht angetroffen, das eine aus Acemhoyiik ist 

nicht schichtbestimmt (Abb. 27h)53a, bei dem anderen han

delt es sich u m den Abdruck auf einer Bulle aus dem » store

room of the palace« (Abb. 27!). 

O b diese Bulle dort am FuBboden oder im Schutt in 

hoher Fundlage angetroffen wurde, wird nicht gesagt. 

Keine der Fundangaben der Siegel v o m Kiiltepe (vgl. A n m . 

45 a) spricht eindeutig fur eine Lage in Kanis 1 b. So ist 

es durchaus moglich, daB zumindest einige, wenn nicht alle, 

davon jiinger sind, entsprechend unserer Datierung der 

obengenannten Stiicke. DaB diese durchaus richtig ist, wird 

erhartet durch einen Fund aus Nordsyrien. In H a m m a m 

et-Turkman am Balich kam - wie in Gordion - in einem 

Kindergrab der Periode Middle Bronze II (»ca. 1750-

1550 B.C.«) ein derartiges Siegel als Teil eines Armbandes 

aus Fayence-Perlen zutage (Abb. 2yf.g)54. 

SchlieBlich sind die Siegel Abb. Z7p—t zu nennen. 27p 

wurde in einem Grab aus der Mitte/2. Halfte des 17. Jhs. 

v. Chr. gefunden543. 27 q-t sind Skarabaen aus Palastina, die 

ovale Form der iibrigen Stiicke wird durch sie erklart. q: 

Tell Fara, aus Fiillung mit Material der mittleren Bronzezeit 

lib und der spaten Bronzezeit. - r: Tell Jerishe, Kontext 

unbekannt. - s.t: Jericho, Grab 19, mittlere Bronzezeit lib. 

Nach alledem darf nunmehr als sicher gelten, daB Kara

hoyiik I das Ende von Karum I b eine gewisse Zeit, minde-

stens bis in das ausgehende 18. Jh., iiberdauert hat (vgl. p. 38). 

Zuriick zu unserem Siegel Nr. 103. Nicht nur seine groBe 

Hieroglyphe im Mittelfeld - gleich, ob sie eine Ligatur 

aus Omega und Gotteszeichen (DINGIR) bildet oder ein Zei

chen fur sich, das mit in Erwagung gezogenen Deutungs-

moglichkeiten gar nichts zu tun hat - gibt einen Hinweis 

darauf, daB das Siegel in etwa gleichzeitig mit dem Berliner 

Stempel Abb. 24 c anzusetzen ist. Seine Tierkopfe, im Kerb-

schnitt der Augen und der Muffeln noch an die Unterstadt 

4-Glyptik erinnernd, weisen gleich den zarten Protomen 

des qualitatvollen Berliner Stempels unten am Hals ein oder 

zwei Querschnitte auf, die dem Tyskiewicz-Siegel fehlen. 

Wie jene fiillen sie jeweils ein Blatt des Stempels, gleich 

jenen folgen sie einander. D a Hattusa erst durch Hattusili I. 

wieder besiedelt wurde, ist das Siegel nicht vor 1650 zu 

datieren, es gehort in die friihe althethitische Zeit, in die 

Mitte oder 2. Halfte des 17. Jahrhunderts v. Chr. (m.C). 

AnschlieBen laBt sich der vierblattrige Kegelknaufstem

pel Nr. 104. Er ist stark abgenutzt und zeigte offensichtlich 

gleich Nr. 103 je einen im Kerbschnittstil gehaltenen Tier-

kopf in den Blattern, die swastikaartig einander zu folgen 

scheinen. Im Mittelfeld befanden sich nicht, wie auf Vor-

ganger-Siegeln aus der Zeit der assyrischen Handelskon-

tore, ein kreuzschraffiertes Quadrat55, sondern anscheinend 

Hieroglyphen, nach H G G moglicherweise H E I L (L 370) 

iiber S C H R E I B E R (L 326), schwach graviert. 

103. Taf. X - 75/398 - I/20, USt. 2 oder alter. 

Gelblichgrauer, feiner Ton. 

Z u m Zeichen im Mittelfeld s.o. p. 34 u. 40ff. 

H. 2,92 c m ; Bodenflache 2,1 x 2,0 cm. 

48 Moortgat, VAR Nr. 477; Bibl. Nat. Nr. 240; O. Keel, Akkadica 

49, 1986, ; Abb. 8. Auf den zwei ersten Beispielen nach oben geoffnet. 
49 M.J. Mellink, A Hittite Cemetery at Gordion (1956) 42.5 5 f. 

Taf. 23 m.n (=Abb. 27 d); H.G. Giiterbock, Seals and Sealings in Hittite 

Lands, in K. DeVries (Hrsg.), From Athens to Gordion, The Papers of 

a Memorial Symposium for Rodney S. Young, University Museum Pa

pers 1 (1980) 51. 59 Abb. 1. 
50 W . Orthmann, Das Graberfeld von Ilica (1967) 61. 
51 Abb. 27 a nach Karahoyiik 143 Abb. 162 Taf. 17/40. Abb. 27 b. c 

nach ebenda 102 Abb. 163. 164 Taf. 17/41. 234/714. 
52 Karahoyiik 17. 53 Ebenda Abb. 3. 
53a Abb. 27 e nach OIP. 29, 419 Abb. 479 c6oo. Abb. 27 h nach B. 

Tezcan, Belleten XXII, 1958, 526 Abb. 23. 
54 Abb. 27 f.g nach M. van Loon, Akkadica 35, 1983, Abb. 9 a. - Van 

Loon a.O. 6 erwagt, wie ebenfalls M. Mellink, fur das Stiick aus Gordion, 

ob hier nicht eher ein Amulett und nicht ein Siegel vorliegt. Abgesehen 

davon, daB jedes Siegel fur seinen Inhaber stets Amulettcharakter besaB, 

wird jetzt durch den Abdruck vom Karahoyiik Abb. 27 c deutlich, daB 

man mit derartigen Stiicken tatsachlich siegelte. 
54a Herzlich danke ich dem Ausgraber L. Vanden Berghe fur seinen Hin

weis auf die Siegel Abb. 27q—t und die Erlaubnis, das Stiick vor seiner 

Publikation veroffentlichen zu diirfen: L. Vanden Berghe, La glyptique 

de Kalleh Nisar, Acta assyriologica et archaeologica in honorem Andre 

Finet (1988): Kale Nisar, Bereich C, Grab 13 Nr. 91, Inv. Nr. K N 67/40. 

WeiBliche Fritte; D m . 1,3 cm, H. 0,8 cm. Zu einem weiteren Siegel aus 

diesem Grab vgl. L. Vanden Berghe, Archaeologia 32, 1970, 71 unten: 

spat-altbabylonisch. - Abb. 27p-t nach O. Keel, Akkadica 49, ; ff. Nr. 9-

11.13 (mit Literaturangaben). 
55 Vgl. oben p. 25 zu Nr. 44; vgl. zur Form auch Nr. 8. 
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Kegelknaufstempel und Abdriicke 

Abb. 28a. Antiker Siegelabdruck aus Karahoyiik. - b-c. Abdriicke von Siegeln aus dem Kunsthandel 

in Istanbul bzw. der Slg. Borowski. M. 1:1. 
Abb. 29. Abdruck eines Siegels aus 

Alaca Hoyiik. M. 2:1. 

Taf. X - 302/s - Gebracht, angeblich v o m Dreschplatz des 

Dorfes (I/20?). 

H G G : In der Mitte moglicherweise, schwach graviert, die 

Zeichen H E I L iiber S C H R E I B E R . 

Graugriiner Serpentin. 

H. 2,66 c m ; Bodenflache 1,86 x 1,69 cm. 

2. SIEGEL MIT ZIERBANDSTREIFEN 

U N D H I E R O G L Y P H E N 

Das in der Ose beschadigte Kegelknaufsiegel Nr. 105 mit 

runder Stempelflache zeigt in der Mitte ein undeutbares 

Zeichen, das entfernt an einen Altar oder, nach H G G , an 

eine geoffnete Hand, erinnert (vgl. Nr. 118, Nr. 169 und 

Abb. 28 a)56. Es ist, wie das Zeichen von Nr. 103, von einer 

Kreislinie umgeben, die ihrerseits umrandet wird von einem 

dreistrahnigen Flechtband und einem daneben gesetzten 

Spiralband. 

Sind — abgesehen v o m Leiterband — rundumlaufende 

Zierbander in der Glyptik aus der Zeit des Karum Hattus 

nur auBerst selten zu belegen und als Ausnahmen zu be-

zeichnen (Nr. 43)57 und auch in Alaca Hoyiik, Ali§ar und 

am Kiiltepe nicht haufig58, so sind sie am Acemhoyiik bes-

ser bekannt59 und sehr beliebt auf den Abdriicken von Ka

rahoyiik (z.B. Abb. 2ia-i, 22). Oft faBt dabei ein Zierband 

ein anderes ein (z.B. Abb. 21a, d; 22c, d, i)60. Nur am 

Karahoyiik, und auch dort nur an drei Abdriicken 

(Abb. 23)61, kommt es - soweit zu sehen ist - vor, daB 

ein sonst rundumlaufendes Ornamentband nur halb ausge

fiihrt und die andere Halfte des Raumes von einem anders-

artigen Schmuckband eingenommen wird. Mit diesen Sie

geln setzt eine Tradition ein, die iiber das Aydin-Siegel 

(Abb. 24 b, oberer Streifen) geradewegs in die Glyptik der 

althethitischen Zeit hineinfuhrt, u.a. zu Siegeln, deren auBe-

rer Schmuckring aus zwei, ja sogar drei verschiedenen Zier-

biindern gebildet werden kann (z.B. Abb. 28b.c62, 29)63. 

Auch aus diesem Grunde ist zu vermuten, daB diese und 

die nahe verwandten Siegel (Abb. zia-i) am Ende von Ka

rahoyiik I stehen und daB dieses Ende spater als das von 

Karum Ib anzusetzen ist (vgl. o. p. 38.42). 

Unser Siegel Nr. 105 wird aus dem Beginn der althethi

tischen Zeit Hattusas stammen, etwa der 2. Halfte des 

17. Jhr. v. Chr., ein Zeitansatz, der fur den Abdruck 

Nr. 106 nur bedingt Geltung hat, da mit Siegeln dieser 

Art auch ohne weiteres im 16. Jh. zu rechnen ist. Hier 

befinden sich auBerhalb des von einer Kreislinie umgebe-

nen, mit Hieroglyphen - vgl. zu diesen H. G. Giiterbock 

im Katalog - versehenen Mittelfeldes ein sehr enger Zopf-

bandstreifen, ein Schlaufenbandstreifen und der Ansatz 

eines Spiralbandabschnittes. Eine Datierung in die 2. Halfte 

des 17. bzw. das 16. Jh. v. Chr. kommt nach alledem auch 

fur die Tonbulle Abb. 25 c mit ihren reichen Zierbandstrei-

fen allein infrage: Spiral-, Zopf-, Schlaufen- und ein weite

res Zopfband bilden den AuBenring, ein weiteres umlaufen-

des Zopfband den Mittelring; im Mittelfeld befindet sich 

eine Hieroglyphe64. Niemals kann dieses Stiick, wie S. Alp 

meint, aus der »Kolonistenzeit« stammen65. Bei dem 

Schlaufenband handelt es sich im iibrigen u m ein Schlaufen-

flechtband, wie es friihestens ab Hattusili zu belegen ist 

(vgl. Abb. 18.19.29.30c Nr. 107.115.140 und p. 49.5 2.54). 

Weitere Stiicke, meist Siegelabdriicke, die sich hier ohne 

weiteres anschlieBen lassen, sind Nr. 107 mit Hieroglyphen 

im Mittelkreis - vgl. zu diesen H G G im Katalog -, einem 

Flechtband in der zweiten und einem in ein Schlaufenflecht-

band iibergehenden Flechtband in der AuBenzone, der 

groBe Tonstempel Nr. 108 mit abgeriebenem von einem 

Kreis umgebenen Mittelfeld und doppeltem Spiralband-

und dreistrahnigem Flecht- oder Zopfbandstreifen im 

56 Vgl. Karahoyiik Abb. 46 (Schicht I). 
57 Beran, BoHa. V Nr. 36. 86. 
58 Vgl. oben p. 24 Anm. 63. 64. 66. 
59 Vgl. ebenda Anm. 65 sowie Ozgiic, S.I. Acemhoyiik Abb. Ill 34. 

36. 43. 45. 54. 55. 
60 BoHa. V Nr. 86; Kanish Ib Taf. 35. 36, 1-3; Ozgiic, S.I. Acem

hoyiik Abb. Ill 54. 55. 
61 Karahoyiik Abb. 82. 105. 106. 
62 Abb. 28 b nach A.M. Dincol, JKF 9, 1983, 214 Nr. 1 (Silber, Her-

kunft unbekannt); Abb. 28 c nach Poetto, Borowski Nr. 35 A (Bronze, 

Handel); Abb. 29 nach Alaca 1963 - 1967, 82 Taf. 43 Al. n. 221. - Vgl. 

ferner W.G. Lambert, Iraq 41, 1979, 32 Taf. 12,103 mit Sphinx und Mond-

standarte im Mittelfeld (Handel). 
63 Vgl. z.B. Abb. 29 mit doppeltem Spiralband-, Schlaufenband- und 

dreistrahnigem Zopfbandstreifen. 
64 H G G : »Wie T. Beran M D O G 93, 1962, 62-64 gesehen hat, liegt 

die als Schreibung des Namens Hattusili bekannte Ligatur aus Ha{ttusa) 

und //" vor. Da das Siegel in der Form sowohl von den althethitischen 

Tabarna-Siegeln wie von den spateren Konigssiegeln vollig verschieden 

ist, mochte ich es nicht dem Konig Hattusili I. zuschreiben, sondern eher 

einem Individuum gleichen Namens.« 

Karahoyiik 283 »Meines Erachtens verfiigen wir iiber keine zwin-

genden Grunde, jenes Bogazkoy-Siegel spater als in die Kolonistenzeit 

zu datieren.« Das Gegenteil ist der Fall! 
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Althethitische Zeit 

AuBenring, die fragmentarische Tonplombe Nr. 109 mit 

doppeltem Spiralband- und Flechtbandstreifen auBen und 

einem Flechtband im mittleren Ring, die beide einst Hiero

glyphen in der Mitte aufwiesen, sowie die flache Bulle 

Nr. IIO/III mit Abdriicken zweier Siegel, ebenfalls mit 

Hieroglyphen im Mittelfeld. Bei dem einen von diesen 

(Nr. n o ) ist, soweit erhalten, der AuBenring in einen 

Flechtband- und einen Zopfbandstreifen sowie eine Vier-

paBspirale (vgl. Nr. 132) gegliedert. Dieser Abdruck ist ent-

weder verdriickt oder er stammt von einem ovalen Siegel, 

dessen Mittelfeld nachgeschnitten wurde (vgl. H G G im Ka

talog). Der andere Abdruck (Nr. i n ) erweist, daB daneben 

ohne weiteres auch Siegel mit rundumlaufenden voneinan-

der durch Kreisstege getrennten Zierbandern, hier Spiral-

und Zopfband, verwendet wurden. 

Hier sind weiterhin zu nennen die z.T. verschliffenen 

Abdriicke Nr. 112 mit umlaufendem Spiralband sowie 

Nr. 113 mit umlaufendem Spiralband auBen und einem ein-

geschriebenem Flechtband, Nr. 114 mit einem Zopfband-

ring auBen, einem nach innen hin folgenden umlaufenden 

Spiralband und groBem fuBahnlichen Zeichen im Mittel

feld66. Moglicherweise zeigt ein fuBartiges Zeichen das ur-

spriinglich vielleicht rechteckige Siegel Nr. 115 (vgl. auch 

H G G im Katalog); auf jeden Fall gehort das Stiick ob 

seiner Umrandung aus einem Flecht- und Schlaufenflecht-

bandstreifen hierher. Ferner sind hier anzufuhren Nr. 116 

mit je einem durch Kreisstege voneinander getrennten rei-

chen, vierfachen Flecht- und einem Schlaufenbandring so

wie im Mittelfeld u.a. einem, wie es in der althethitischen 

Glyptik oft begegnet, Zeichen von besonderer GroBe (vgl. 

z.B. Nr. 103, 105, 106, 114, 117, 125, 127 und Abb. 24c 

Mittelfeld sowie zum Zeichen selbst H G G im Katalog), 

die zweifach gesiegelte Bulle mit den Abdriicken Nr. 117 

und 118, davon Nr. 117 mit ebenfalls reichem vierfachen 

Flechtband und u.a. groBer, einen ganzen Stier zeigenden 

Hieroglyphe im durch eine Kreislinie eingefaBten Mittelfeld 

(vgl. dazu H G G im Katalog) und Nr. 121 mit umlaufendem 

Flecht/Zopfband und eingeschriebenem Kreissteg. Im In-

nern wies die vorn und hinten gesiegelte, verbrannte Bulle 

Nr. 117/118 noch Reste einer angekohlten verknoteten 

Schnur auf. Eine von Dr. Maria Hopf, Romisch-Germani-

sches Zentralmuseum, Mainz, durchgefiihrte Analyse von 

Fragmenten davon ergab, daB es sich dabei eher u m Flachs-

als u m Hanffasern handelt67. 

SchlieBlich gehoren hierher die Abdriicke Nr. 119-128 

mit umlaufenden Flecht-, Zopf- bzw. Schlaufenflecht-

biindern (Nr. 125 — 127) und einfassenden (Nr. 120, 121, 

125) bzw. eingeschriebenen Kreisstegen (Nr. 119, 120, 121, 

122, 123) sowie vierfachem Leiterband (Nr. 128) und z.T. 

Hieroglyphen von betrachtlicher GroBe (Nr. 125 und 127). 

Leicht erhoht und daher moglicherweise nachgeschnitten 

ist das Mittelfeld der Stiicke Nr. 126 und 127, was aber 

nicht unbedingt der Fall gewesen sein muB, vgl. z.B. 

Abb. 18 aus der Unterstadt 3. V o m Anfang der althethi

tischen Zeit konnte von diesen Stiicken allenfalls Nr. 119 

kommen; eher an ihr Ende, moglicherweise bereits ins 

15. Jh. v.Chr. sind Nr. 122 mit groBem Innenfeld und 

Nr. 123 mit sehr locker gefugtem Flechtband zu setzen, 

fur Nr. 123 hat das bereits H G G Bogazkoy V 66 Nr. 29 

erwogen. Nr. 128 wird hier des ins Vierfache gesteigerten, 

aus der karumzeitlichen Glyptik ubernommenen Leiterban-

des68 halber eingeordnet, das als einfach anzufertigender 

Ersatz fur ein anderes kunstvolleres Ornamentband zu wer-

ten ist, wie es in der althethitischen Glyptik beliebt war. 

Die Tonbulle mit flachem Abdruck Nr. 129 zeigt gleich 

dem Stempelabdruck Nr. 147 ein groBes Mittelfeld, das von 

einem schmalen Flechtband umgeben wurde. Das Zentrum 

von Nr. 129 enthalt groBe Hieroglyphen, darunter zwei 

spiegelbildlich ausgefiihrte Schnabelkannen. Entsprechend 

Nr. 147 konnte auch diese Bulle aus dem Siidosten des Rei-

ches im 16. (/i 5.?) Jh. v. Chr. mit einer Sendung nach Hat

tusa gekommen sein. 

Gleiches gilt auch fur die Bulle mit flachem Abdruck 

Nr. 130, deren kreisrundes Mittelfeld durch Flechtbander 

in vier Sektoren geteilt war. Diese enthielten Hieroglyphen. 

Unter den genannten Stiicken sind wegen ihrer Fundlage 

besonders wichtig Nr. 109, 116 und 117/118. Nr. 109 wurde 

in tiefster Lage der Schicht N W H . 7 - die bekanntlich der 

66 Vgl. z.B. zu Siegeln in FuBform oben Nr. 96-98 und aus althethi-

tischer Zeit einen Abdruck auf einem GefaBhenkel bei M.J. Mellink, A 

Hittite Cemetery at Gordion (1956) 41 Taf. 23 e, ferner U. Seidl, BoHa. 

VIII 72. 7; A 114-115. 
67 »Die vorgelegten Reste einer Schnur sind verkohlt, sehr sprode 

und zerbrechen leicht in kurze Faserstiicke. - Bei LupenvergroBerung 

(36 x) zeigt sich, daB die Schnur aus mindestens 2 Faden zusammenge-

dreht ist, die ihrerseits aus mehreren Fasern bestehen. 

Diese Fasern besitzen glatte Wande - Tierhaare wirken durch den 

Besatz mit Kutikula-Schuppen rauh —. Nicht nur die einzelnen Fasern 

sind von unterschiedlicher Starke (ca. 5—20 u), sondern auch innerhalb 

einer Faser schwankt der Durchmesser gelegentlich. Faserenden wurden 

nicht beobachtet. 

Manche Partien der Faden sind nicht vollig schwarz verkohlt, sondern 

zeigen nur eine Braunfarbung. Bei Behandlung mit konz. Salzsaure zerfallt 

diese Faser (Wolle wiirde eine Zeit lang standhalten); der Einwirkung 

von Lauge widersteht sie langere Zeit, ehe sie schleimig wird. - In Eau 

de Javelle konnte diese Faser etwas weiter aufgehellt werden. Im mikro-

skopischen Praparat (120 und 500 X ) ist in den Fasern ein zusammenhan-

gender, unterschiedlich weiter Markkanal zu erkennen, wie er in pflanz-

lichen Bastfasern vorkommt. 

Eine nahere Bestimmung der Ptlanzenfaser bereitet Schwierigkeiten. 

Da sie verkohlt ist, reagiert sie nicht mehr auf eine Behandlung mit Chemi-

kalien, die bei frischen Fasern zur Diagnostizierung dienen. — Es fehlen 

ferner jegliche Begleitzellen, z.B. von der Epidermis, oder irgendwelche 

Einschliisse. 

Es konnten lediglich vereinzelt sogenannte Knickungen oder Verschie-

bungen beobachtet werden, wie sie an Flachsfasern durch Stauchungen 

der Wandfibrillen wahrend der Bearbeitung der Flachsstengel, aber auch 

schon an der Pflanze vorkommen. 

Der Durchmesser der Fasern ist, verglichen mit modernen Flachsfasern 

(10-30 M.), zwar sehr klein; er diirfte jedoch durch die Hitzeeinwirkung 

reduziert worden sein. 

Nach der Reinheit und der Feinheit der Fasern zu urteilen, diirfte 

es sich mit groBer Wahrscheinlichkeit u m Flachsfasern handeln, welche 

zu Faden und diese zu einer Schnur zusammengedreht waren. Die Dicke 

von Hanf-Fasern liegt allerdings im gleichen Bereich wie beim Flachs, 

und auch beim Hanf gibt es gelegentlich Verschiebungen; doch sind im 

allgemeinen ofter Reste von Gewebezellen des Stengels erhalten. - Hier 

konnte nur eine chemische Analyse Klarheit bringen, welche aber wegen 

des Zustandes der Probe nicht moglich ist. - Hanf ist, so weit ich es 

iibersehen kann, im 14. Jh. v. Chr. in Kleinasien noch nicht nachgewiesen. 

F. Schachermeyr nennt zwar Hanfsamen in seinem »Forschungsbericht 

zur agaischen Friihzeit« fiir Hacilar (AA 1962, 312). Aber H. Helbaek 

(The plant husbandry of Hacilar, in: J. Mellaart, Excavations at Hacilar 

(1969)) erwahnt Hanf nicht. Ich weiB nicht, ob Herrn Schachermeyr 

anderes Material zur Verfiigung gestanden hat und wer seinerzeit die bota-

nischen Bestimmungen durchfiihrte.« Dr. Maria Hopf, Mainz, 

20. 10. 1977. 
68 Vgl. auch Anm. 80 zu jungeren Siegeln mit Leiterbandern. 
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althethitischen Schicht Unterstadt 3 entspricht - unmittel-

bar iiber der Brandschicht aus der Zeit des Karum Hattus 

gefunden und entstammt somit sicher der 2. Halfte des 

17. Jhs. v. Chr. Nr. 116 kommt aus Schutt, dessen Fundum-

stande diesen in die Zeit der Unterstadt 2 oder alter datie-

ren, vermutlich Schutt der Schicht 3, aus solchem auch 

Nr. 117/118. 

105. Taf. X - 73/215 - J/20, II/i, aus Schutt, 60 cm unter der 
Oberflache. 

Griinlichschwarzer Serpentin. 

H G G : »Im Mittelfeld ein unbekanntes Zeichen, das an die 
Hande(?) auf Nr. 118 und 169 erinnert.« 

H. noch 1,6 cm; Dm. 1,7 cm, Siegelflache 1,5 cm. 
106. Taf. X - 70/204 - J/19, II/2, USt. 1. 

Hellbrauner, im Kern braungebrannter, mit Sand grob gema-

gerter KrugverschluB mit Schnurabdrucken und den Resten 
von drei flachen Abdriicken eines Stempelsiegels. 

H G G : »Das Mittelfeld ist vom umgebenden Ring durch 

eine einfache Linie abgesetzt; es ist beschiidigt. Rechts ein 

Zeichen, das an L 225 STADT erinnert, links unten eine merk-

wiirdig linear gezeichnete »Kreuzschleife«, L 369 LEBEN. Im 

Bruch iiber der Kreuzschleife Raum fur ein einziges Zeichen; 

Erganzung des Dreiecks, L 370 GUT, HEIL, liegt nahe. 

Bevor man das als »[HEIL] (und) LEBEN (fur die) STADT « 

deutet, mochte man andere Deutungsmoglichkeiten in Be-

tracht ziehen. Wenn das Zeichen trotz seines breiten unteren 

Endes dasselbe ware wie G 145, dann lage in SBo II Nr. 196 

(Beran, BoHa. V Nr. 115) ein ahnliches Stiick vor: G 145, 

LEBEN, HEIL, von Flechtbandern umrahmt. Vgl. auch 

Nr. 131.« 

Dm. des Siegels 2,65 cm. 

107. Taf. X - 74/9 - J/20, II/2, aus hethitischer Fiillerde gegen 
Stadtmauer, iiber althethitischem Haus 13, 1,70 m unter der 

Oberflache. 

Konische Bulle aus hellbraun bis grau gebranntem Ton mit 

flachem Siegelabdruck. 

H G G : »Mittelfeld: Oberer Teil ausgebrochen. In der Mitte 

ein unbekanntes Zeichen, das aus einer dicken waagerechten, 

links zu einem Haken aufgebogenen Linie besteht. HEIL links 

unter dem Haken, LEBEN ganz unten.« 

Dm. des Siegels 2,1 cm. 

108. Taf. X - 75/497 - I/20, Haus 24, Schutt USt. 1. 

Feiner, weicher, weiBlichgelber bis grauer Ton. 

H. noch 3,3 cm; Dm. 4,1 cm. 
109. Taf. X - 370/s - L/18, d/9, Tiefschnitt A5, oberster Aushub. 

Nahe Brandschicht. N W H . 7, tief. 

Flache Bulle aus gelbbraun gebranntem, feinem Ton mit fla

chem Siegelabdruck. 

Dm. (rek.) des Siegels 3,0 cm. 

110/111. Taf. XI - 70/6 - USt. Haus 7. 
Doppelt gesiegelte flache Bulle mit Schnurlochern in der 

Mitte aus hellbraunem, innen grau gebranntem Ton. 
H G G : » no: Teilabdruck eines anscheinend ovalen Stempel

siegels. Das Mittelstiick ist gegeniiber dem Rand erhoht, was 

darauf hindeutet, daB der Siegelstock nachgeschnitten war. 

Im Mittelfeld: Dreieck (L 370), darunter ein Zeichen, das 

einem liegenden Buchstaben B ahnelt, dann pi (L 66) und 

ein Kreis (L 402 sa4). Ein B-formiges Zeichen erscheint auch 

auf einem der Graffiti auf Pflastersteinen (Bogazkoy IV 63, 

Abb. 15b). Es ahnelt L 228 L A N D in der Form G 90 (aber 
ohne den Querstrich), die Laroche, N H 1764 zu SBo II 

Nr. 128 »PAYS« umschreibt. Wenn das Zeichen hier wirklich 

dieses Ideogramm ist, mufke es am Anfang des Namens ste

hen, und das Dreieck ware als HEIL vom Namen zu trennen. 

LAND-/J/-JVZ ware als Name wenigstens diskutabel, obwohl es 

bei weitem nicht als sicher gelten kann. 
in: Mittelfeld: Als Nebenzeichen links SCHREIBER, rechts 

HEIL iiber LEBEN. Hauptgruppe zwei Zeichen: unten KONIG, 

daruber ein Zeichen, das wohl eine Variante von L 199, dem 

Ideogramm des Wettergottes, ist. Die Kombination WETTER-

GOTT-KONIG begegnet bekanntlich auch auf dem Siegel des 

Isputahsu aus Tarsus und ist viel diskutiert worden 6,.« 

Dm. der Siegel: 110 bei 2,4 cm; 111 bei 2,6 cm. 

H.G. Giiterbock, Bogazkoy V 66 Abb. Nr. 30, 31. 

112. Taf. XI - 70/17 - J/19, 11/1, Schutt der Schicht 1. 

Gesiegelte Bulle aus braunlich, innen schwarzlich gebrann

tem und mit Sand grob gemagertem Ton. 

Keine Schrift erhalten. 

Dm. des Siegels 1,9 cm. 

113. Taf. XI - 254/p - J/2o,k/7C. In Hohe des Kanals der 
Schicht 1 b. 

Flacher Abdruck auf unregelmaBigem Tonklumpen aus 

braun bis grau gebranntem, mit Sand gemagertem Ton. 

Dm. des Siegels 2,1 cm. 

T. Betan, BoHa. V Nr. 116 (o. Abb. ). 

114. Taf. XI - 69/1117 - Aus alter Schutthalde ostlich der Maga

zine 7—9 des Tempels I. 

Fragmentarische Bulle mit flachem Siegelabdruck. 

Grauer Ton. 

H G G : »In der Mitte ein unidentifiziertes Gebilde; Zeichen? 
FuBumriB?« 

Dm. des Siegels 2,0 cm. 

H G G in: Bogazkoy V 66 Nr. 32. 

115. Taf. XI — 75/335 - I/20, Bereich Haus 2 5, Schutterde. 
Kegelformige Bulle mit flachem Siegelabdruck, graugriin-

lichgelber, gebrannter Ton. 

H G G : »In der Mitte der Siegelflache eine annahernd rechtek-

kige erhohte Flache, deren Langsseiten eine leichte Kriim-

mung aufweisen, wahrend das eine Ende in 6-7 Zacken aus-

lauft. Das konnte ein FuB, diirfte aber eher der Abdruck 

eines Siegels sein, bei dem die urspriingliche Legende ausge-
meiBelt, eine neue aber noch nicht eingraviert war. DaB es 

trotzdem hier zum Siegeln verwendet wurde, deutet wohl 

darauf hin, daB die Flechtbander als Kennzeichen fur genii-

gend erachtet wurden. Flechtband und Schlaufenband auf 

den Langsseiten, Rest eines ahnlichen Bandes an einer 
Schmalseite des wohl als viereckig zu erganzenden Siegels.« 

Siegelflache 1,5 x 1,6 cm. 

116. Taf. XI - 73/330 - Haus 19, Schicht 2 oder alter. 
Gesiegelter TurverschluB? Flacher Siegelabdruck, Ton im 

Kern blaugrau, auBen hellrotbraun gebrannt. 

H G G : »Mittelfeld oben beschiidigt. Man erkennt LEBEN links 

und HEIL rechts. Ein groBes Zeichen in der Mitte ist nur 

im unteren Teil erhalten, der an L 458 (G 206) erinnert. Auf 
dem Siegel SBo II Nr. 175 steht dieses iiber SCHREIBER und 

neben HEIL und LEBEN, von einem zweiteiligen Flechtband 

umgeben. L 45 8 kann wahrscheinlich auch auf der Bulle aus 

Gordion erganzt werden70, ebenfalls mit LEBEN und HEIL 

und iiber dem Kreis, das Ganze von Flechtband umgeben. 

Auf Nr. 116 steht unter dem groBen Zeichen noch ein weite

res, beschadigtes Zeichen.« 

Dm. des Siegels 2,9 cm. 
P. Neve, TADXXII/2, 1975, 118 Abb. 28b. 

117. Taf. XI - 75/229 VS - USt. Haus 19, Raum 2, aus Scherben-

schutt mit USt. 3-zeitlichem Material. 
Doppelt gesiegelte, langliche graugelbe Bulle, verbrannt, mit 

dem Knoten einer Schnur im Innern. 

Stempelabdriicke an den Enden angebracht, flach. 

H G G : »Mittelfeld: Nach rechts schreitender Stier, vor ihm 

69 I.J. Gelb in: Tarsus II Nr. 1. Zur Deutung s. Laroche, H H I zu 

Nr. 17 und N H 299ff.; H G G in: Bogazkoy V 66 Anm. 115 mit Hinweis 

auf Louvre II A. 1029 (Tarsus II Taf. 101, 4e) und die Kombination mit 

GROSS-KONIG auf SBo I Nr. 38 = BoHa. V Nr. 250 mit Berans Deutung, 

p. 45; H. Novicki, Hethitica 5, 1981, 115. 
70 R.S. Young, AJA 70, 1966, 277 mit Taf. 74, Abb. 25; H.G.G. in: 

Young Memorial 62 Abb. 10, leider an beiden Stellen verkehrt abgebildet. 
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das Zeichen %u (L 432). Linkslaufig gelesen ist das %u-u{wa). 

Ein Name Zuwa ist belegt (NH 1577); vgl. aber Nr. 154 

mit umgekehrter Anordnung der Zeichen. 

Uber dem Riicken des Stieres HEIL und LEBEN, unter ihm 

SCHREIBER.« 

Dm. des Siegels 2,5 cm. MaBe der Bulle 3,25 x 2,8 x 1,0 cm. 

118. Taf. XI-75/229 RS-wie Nr. 117. 

H G G : »Mittelfeld: Oben zwei antithetische Zeichen, die wie 

geoffnete Hande (L65?) aussehen, vgl. Nr. 169, oder liegt 

hier eine Form von L 276 BRUDE R vor? 

Nicht identifiziert. Darunter in der Mitte HEIL, unten LEBEN 

und SCHREIBER.« 

Dm. des Siegels 2,0 cm. 

119. Taf. XII-70/5 -J/i9,II/2, USt. 1. 

Gesiegelte Bulle mit flachem Abdruck aus hellgrau bis 

braunem gebranntem Ton. 

H G G : »Mittelfeld: Unklare Hieroglyphen; rechts vielleicht 

FRAU.« 

Dm. des Siegels 1,7 cm. 

120. Taf. XII - 75/517 - USt., Bereich Haus 22, Schutt. 

Flache Bulle mit flachem Siegelabdruck, eine Seite be-

schadigt. Ockerfarbener gebrannter Ton. 

H G G : »Mittelfeld: Links HEIL iiber LEBEN, rechts SCHREI

BER. 

Hauptgruppe: In dieser Form unbekanntes Zeichen, viel

leicht L 75, mit nur einem statt zwei Waagerechten, iiber 

na. L 75 ist definiert als »(L) 41 retourne«; auf Nr. 120 hat 

das Zeichen dieselbe Richtung wie L 75: linkslaufig wie na. 

Wegen des Titels erwartet man einen Namen, aber »td-na« 

erscheint wenig wahrscheinlich. Liegt ein Ideogramm vor?« 

Dm. des Siegels 2,2 cm. 

izi. Taf. XII - 70/7 - USt. J/14, I/4, Schutt. 

KrugverschluB mit Schnurlochern, aus hellgrau gebranntem 

Ton. 

H G G : »Im Mittelfeld erkennt man nur SCHREIBER; andere 

Zeichenspuren unklar (Dreiecke?).« 

Dm. des Siegels bei 2 cm. 

122. Taf. XII - 71/256 - J/20, Schutt im Bereich der Oberkante 

von Haus 13. 

Konische Bulle aus ockerfarbenem gebrannten Ton mit fla

chem Teilabdruck. 

H G G : »Mittelfeld: Linkslaufig d-ki-ki-x; das mit x wiederge-

gebene Zeichen konnte G 265 sein, dessen Wert unbekannt 

ist, oder eine vereinfachte Gestalt von L 157 »»' oder W E I N 

als Titel. Ein Name ahnlicher Form ist nicht belegt.« 

Dm. des Siegels 1,5 cm. 

123. Taf. XII — 71/28 - J/19, Haus 5, Raum 5. 

Konische Bulle aus graugelb gebranntem Ton mit flachem 

Siegelabdruck. 

H G G : »Mittelfeld: Hirschgeweih (L 103) mit dem sogen. 

»Dorn«, d.h. dem Ausdruck fur rajrijr. Es ist deutlich, daB 

hier nicht das nach L 102—103 haufige ti vorliegt. 

Die anderen Zeichen sind HEIL, LEBEN, SCHREIBER, das Ge

weih sollte also der Name sein. Hirsch und Hirschgeweih 

gehoren zum Schutzgott, der unter verschiedenen Namen 

bekannt ist. Als Lesung, die auf ra endet, bietet sich Inara 

an, als Personenname besonders aus alter Zeit bekannt 

(NH453, 454).« 

Dm. der gesiegelten Flache 2 cm; der Stempel war etwas 

groBer. 

H G G in: Bogazkoy V 66 Nr. 29. 

124. Taf. XII - 75/219 - I/20, Schutt unter USt. 1. 

Konische Bulle mit zwei Schnurlochern oben (vgl. 

Nr. 126.127.134) und flachem Teilabdruck. 

Graugelber, unten schwarzgrau gebrannter Ton. 

H G G : » Mittelfeld: Oben SCHREIBER, unten LEBEN und HEIL. 

In der Mitte ein unidentifiziertes Zeichen.« 

Dm. noch 1,8 cm; Dm. des Siegels (rek.) bei 2,3 cm. 

125. Taf. XII - 1188/z - Sudareal, Schutt im Bereich der Raum-
gruppe IV. 
Bulle aus hellgrau gebranntem Ton mit leicht konkavem Sie
gelabdruck. 

H G G : »Mittelfeld: Rechts LEBEN, links zwei unbekannte 

Zeichen. Das untere, ein Kreis, an den eine Schlangenlinie 

ansetzt, etwa eines der Schlangen-Zeichen L 139L ?« 

Dm. des Siegels 1,9 cm. 

126. Taf. XII - 610/t- N W H . , K/15, in nachhethitischer Mauer-
fullung. 

Niedrige kegelformige Bulle mit zwei Schnurlochern oben 

(vgl. Nr. 124.127.134) und flachem Siegelabdruck. 

Grauschwarz gebrannter Ton. 

H G G : » Das Mittelfeld ist etwas erhoht, was wohl auf sekun-

dares Nachgravieren schlieBen laBt. 

Umrahmung: zweiteiliges Flechtband. 

Mittelfeld: rechts HEIL, LEBEN, SCHREIBER. 

Links anscheinend ein beschadigtes groBes ta (Eselskopf, 

L 100), an die Kinnbacke anschlieBend links oben noch ein 

solides Dreieck. Lesung ta-su moglich.« 

Dm. des Siegels 2,5 cm. 

127. Taf. XII - 62/007 ~ N W H . 

Kegelformige Bulle aus graubraun gebranntem Ton mit 

Schnurloch an der Spitze (vgl. Nr. 124.126 und 134) und 

flachem Teilabdruck. 

H G G : »Im Mittelfeld ein Hasenkopf (L 115) oder Eselskopf 

(L 100); links darunter ta (L 100) oder pi (L 66). Unten in 

der Mitte SCHREIBER; der Titel deutet darauf hin, daB ein 

Name vorliegt. LEBEN und HEIL rechts oben bzw. unten.« 

Dm. des Abdrucks 1,75 cm; Dm. des Siegels (rek.) bei 2 cm. 

128. Taf. XII - 340/n - I/20, dicht unter der Oberflache. 

Kegelformige Bulle mit flachem Siegelabdruck. 

H G G : »Im Mittelfeld rechts HEIL, unten LEBEN. Links oben 

ein Zeichen, das der Ziegen- oder Gazellenkopf L 104, sd 

sein konnte, unter diesem ein kleines Dreieck, vielleicht 

L 370 su (vgl. Nr. 210). Ein Name *Sasu ist nicht belegt; 

sind die Zeichen als Ideogramme zu fassen?« 

Dm. des Abdrucks 1,75 cm. 

T. Beran, Bogazkoy III 47.55 Nr. 30. 

129. Taf. XII - 348/p - K/20, a/7d West, aus Steinschutt der 

Schicht 1 b. 

Bulle aus gelbbraunem, gemagertem Ton mit flachem Ab
druck. 

H G G : »Spuren von Spiral(?)-band-Umrandung. 

Hauptgruppe: hi (L 306) und eine Flasche, die allenfalls 

L 327, sa5 sein konnte; rechts daneben vielleicht L 319 (/a4 
oder ti Hawkins), falls die Siegellegende rechtslaufig zu lesen 

ist (L 306 so!), als letztes Zeichen: hi-sa5-ti? 

Nebengruppe: die Kanne, L 354, als Titel.« 

Dm. des Siegels (rek.) bei 2,2 cm. 

130. Taf. XII - 374/0 - K/20, ca. 1,5 m unter der Oberflache, 

USt. 2 oder alter. 

Konische Bulle aus ockerfarbenem bis grauem, gebranntem 
Ton. 

Teilabdruck eines flachen Siegels. Die kreisrunde Siegelflache 

war durch Flechtbander zwischen diinnen Linien in vier Qua-

dranten geteilt, von denen nur einer und ein Teil eines zwei-

ten abgedriickt sind. 

H G G : »In dem erhaltenen Quadranten sieht man links HEIL 

iiber LEBEN, rechts ein groBes na und ein schlankes Spitzoval. 

In dem nur teilweise erhaltenen Quadranten konnen die Zei-

chenreste die unteren Teile von LEBEN und na sein. Die etwas 

schrage Lage der Zeichen und Zeichenreste in beiden Qua

dranten scheint darauf hinzudeuten, daB die Flechtbander 

ein liegendes Kreuz (Mal-zeichen) bildeten und jeder Qua

drant mit der Spitze nach unten zu lesen war, wodurch sich 

eine Lesung FRAU - na HEIL LEBEN ergabe.« 

H. i,8 cm; D m . 1,85 cm. 
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3. SIEGEL MIT ZIERBANDELEMENTEN, 
FIGURLICHEN DARSTELLUNGEN 

UND z.T. HIEROGLYPHEN 

Als weiteren Beleg fur die oben bei Nr. 105 erwahnte 

Entwicklung laBt sich eine Reihe von Siegeln anfuhren. 

Mittelfeld, zweiter und dritter Bildkreis des Stempels 

Abb. 30a71 sind durch Kreislinien voneinander getrennt. 

In der Mitte befinden sich z.T. altertiimliche Hierogly

phen72, der mittlere Ring zeigt zwei Flechtbandabschnitte, 

dazwischen einmal ein frontal wiedergegebener Lowenkopf 

und zum anderen ein weiterer Lowenkopf en face und drei 

Vogelkopfe en profil. Die AuBenzone ist mit einem doppel-

ten Spiralband, einem Schlaufenband und einem in vier Ab-

schnitte zerfallenden Zopfband besetzt; die Omamentstrei-

fen sind voneinander durch drei Manner getrennt, die alle 

mindestens eine Hand erheben, einer alle beide. Einer tragt 

einen Lituus, wie von der Tyskiewicz-Gruppe (Abb. 24) 

her bekannt. Das Siegel aber annahernd gleichzeitig mit 

dem Tyskiewicz-Siegel anzusetzen73 geht schon wegen der 

Auflosung der Zierbander in Teilstiicke und der Abande-

rung des Zopfbandes nicht an. Zu dieser Komposition laBt 

sich auch ein Stiick aus der Unterstadt 3 von Hattusa ver-

gleichen (Abb. 18), das in etwa der 2. Halfte des 17. bzw. 

dem 16. Jh. v. Chr. zuzuweisen ist. 

Aus Hattusa gibt es bisher nur Abdriicke von zwei Sie

geln mit Tierkopfen, Nr. 131 und Abb. 30h. Die des erste-

ren gliedern sich in drei Zonen. Mittelfeld: mit zwei Zei

chen, vgl. dazu H G G im Katalog; innerer Ring: Flecht

band, Verschliffenes (wohl Tier- oder Vogelkopfe), Adler-

und Lowenkopf; auBerer Ring: Zopfband und doppeltes 

Spiralband. Auch dieses Stiick ist von der Anordnung her 

spater als das Tyskiewicz-Siegel. Es m u B nach Hattusili I. 

nach Hattusa gelangt sein und ist in die 2. Halfte des 

17. Jhs. zu datieren. Diese Datierung hat auch Geltung fur 

das andere Stiick (Abb. 3 oh)74. Es zeigt fiinf u m eine Hiero-

glyphe angeordnete Tierkopfe, umrandet von einem Flecht

band. Das Stiick kommt aus dem sog. Sammelfund, dessen 

alteste datierbare Urkunde aus dem Anfang des alten Rei-

ches, der Zeit Hattusilis I., stammt75. Beide Abdriicke er-

weisen, daB mit Siegeln mit den wohl als Symbolzeichen 

verwendeten Tierkopfen, wie sie z.Zt. von Karahoyiik I 

aufkommen, in mehr oder minder abgewandelter Form in 

der Mitte/2. Halfte des 17. Jhs. v. Chr. noch zu rechnen ist. 

Der Stempel Abb. 30a ist ebenso wie die nahezu iden-

tischen Stiicke Abb. 30 bi und 276 ein Stiick des 17. Jhs. 

v. Chr., und zwar wohl der 1. Halfte, oder scharfer noch, 

vermutlich des 2. Viertels (vgl. oben p. 40): Abb. 30b der 

groBen Hieroglyphe in der Mitte und der Insignien halber, 

die der eine Sitzende - bei dem anderen handelt es sich 

u m einen Lautenspieler763 - in der Hand halt und die an 

die auf dem Tyskiewicz- und auf dem Aydin-Siegel erin-

nern77. Das Zopfband ist hier in zwei Abschnitte gegliedert. 

Abb. 30a laBt sich diesem ohne weiteres anschlieBen78. Alle 

drei Siegel zeigen u.a. einen Mann, der beide Arme bittend 

(oder tanzend??)783 erhebt. Ein solcher kehrt auch wieder 

auf dem Abdruck Nr. 132 aus Hattusa. In der Mitte wird 

hier, von einer Kreislinie umrandet, ein groBer, beschadig-

ter Tier- oder Vogelkopf ( H G G ) gezeigt. Der AuBenring 

wird durch zwei VierpaB-Spiralen und zwei Flechtbander 

in vier Bildfelder aufgeteilt. In diesen befinden sich: 1. Ein 

Gott, als solcher durch sein Falbelgewand erkenntlich, mit 

erhobenen Armen. Hinter ihm undeutbar Verschliffenes. 

- 2. Gott im langen Rock mit Spitzmiitze. Er scheint die 

Arme gleichfalls erhoben zu haben; Strahlen gehen von 

seinem Korper v o m und hinten ab. Wohl der Sonnengott. 

- 3. Barhauptiger Mann im langen Rock mit erhobenen 

Armen. Vor ihm ein am Spiralband hochspringendes Tier 

mit kurzem Schwanz, daher wohl ein Capride. Hinter dem 

Mann ein sich gabelnder Blitz. — 4. Mann im kurzen Rock 

mit erhobenen Handen, ein Tanzer(?)78a. Vor ihm, u m 900 

gewendet, ein Tier. Das Ganze scheint von einem, wie Spu-

ren andeuten, Leiterband eingefaBt gewesen zu sein. 

Bei Nr. 133 handelt es sich u m ein Originalsiegel aus 

Hattusa. Die Ose ist nicht erhalten; der Schaft achtfach 

facettiert. Es besteht, wie Nr. 103, aus dem schon zur Zeit 

des Karum Hattus oft verwendeten Material, namlich fei-

nem, im Kern gelblichen, auBen grauem Ton. Die z.T. 

ausgebrochene Darstellung ist von hervorragender Quali-

tat. Den Mittelkreis fiillt ein achtstrahliger Stern. Die Au

Benzone ist wie bei Nr. 132 und Abb. 3oc.d viergeteilt 

durch zwei Doppelspiralen und zwei Flechtkreuze. Dazwi

schen befinden sich 1. ein Mann im langen Rock mit ausge-

breitet erhobenen Armen, 2. eine Lowenprotome mit aufge-

rissenem Rachen und heraushangender Zunge, betonten 

Augen und einem Heilsdreieck (vgl. Abb. 301) dahinter und 

3. ein Adler (?) mit ausgebreiteten Flugeln. Der 4. Zwi-

schenraum ist zerstort. 

Eine gute Parallele zu diesen Siegeln mit viergeteilter 

AuBenzone bildet ein vom Archaologischen Museum in 

Kayseri gekauftes Siegel aus Hamatit (Abb. 30c)79. Das Mit

telfeld zeigt hier eine groBe Hieroglyphe, der AuBenkreis 

ist durch zwei doppelte und eine VierpaBspirale in drei 

Sektoren geteilt, in denen eine Vegetationsgottin, ein adler-

kopfiger D a m o n mit Nackenlocke vor einer Gottin - zwi

schen ihnen ein Tierkopf - und ein Wettergott mit Altar 

zu sehen sind. Der Gott halt einen dreizackartigen Blitz 

mit Griff: hieraus entwickelt sich dann die unten gerade, 

nicht eingezogene Variante des Wettergottzeichens, die 

noch der Tesub von Yazihkaya (Nr. 42) besitzt (vgl. auch 

71 Bibl. Nat. Nr. 649. 
72 D.A. Kennedy, R H A XVII/65, 1959, 158 Nr. 30: x-/i? -ta?. 
73 So R.L. Alexander, Anatolica 5, 1973-1976, 170; Vgl. auch Giiter

bock, J W A G 36, 1977, 8 Anm. 10. 
74 H.G. Giiterbock, SBo II Nr. 187 (Zeichnung und Foto) = BoHa. 

V Nr. 90 (schlechtes Foto). 
75 SBo I Text 14 (LS 14) nach Duktus und weil durch den Namen 

Pappa mit der Inandik-Urkunde verknupft; s. D.F. Easton, JCS 33, 1981, 

7 (HGG). Anders ohne Begriindung Beran, BoHa. V 16 (Telipinu). 
76 Abb. 30 bi: C.H. Gordon, Iraq 6, 1939, 25 Taf. 9,72; Alexander 

a.O. 171 f. 213 Anm. 124; Giiterbock J W A G 36, 1977, 7f. Abb. 1. -

Abb. 30 b2 (Pendant zu bi): A.M. Dincol, JKF 9, 1983, 2i4ff. Taf. 2 

Nr. 2. Beide Stiicke aus Silber und sicher aus einer Form gegossen. So 

auch A.M. Dincol 216. - Zu gleichartigen Metallsiegeln vgl. oben p. 29 

Anm. 107.108. 
7<,a R.M. Boehmer, in E. Neu - C. Riister, Festschrift fur Heinrich 

Otten zum 75. Geburtstag (1988). 
77 So schon Alexander a.O. 171. 
78 Alexander ebenda i7of. 213 Anm. 124 datiert diese Siegel in die 

»period immediately following the Colony age«. 
788 Vgl. Anm. 76 a. 
79 N. Ozgiic, Anatolia 15, 1971, 17ft". Abb. 1 Taf. 1,1. 
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Abb. 30. Althethitische Siegel aus dem Kunsthandel (a. Bibliotheque Nationale, bi. Walters Art Gallery, b2. Istanbul, c. Kayseri), d. Alaca Hoyiik, 

e. Korucutepe, f. Ali§ar, g. Ma§at und h. Bogazkoy (Biiyiikkale). M. 2:1, ausgenommen g (o.M.). 

Abb. 31. Althethitische Siegel aus Bogazkoy. a. USt. 1 b—3; 16. Jh. v.Chr. - b. BUyiikkale, Schutt; 15. Jh. v.Chr. (Tudhalija II?). M. 2:1. 
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unsere Nr. 147)80. Diese und andere Abarten mogen in der 

Vielzahl der Wettergotter begriindet sein. 

Abb. 30 d bildet die raumlich nachste Parallele. Es han

delt sich u m einen Rundstempel mit abgebrochenen Griff, 

der in Alaca Hoyiik gefunden wurde81. Hier stehen vier 

Figuren mit erhobenen Armen zwischen zwei achtformigen 

Flechtbandern bzw. zwei DreipaB-Spiralen. Die Gestalten 

stehen nicht, wie auf den anderen Beispielen, alle in der 

gleichen Richtung, sondern hier wendet sich eine gegen 

die anderen. Im Mittelkreis befindet sich eine groBe Hiero

glyphe und das von der karumzeitlichen Glyptik her be-

kannte mondformige Zeichen mit Mittelstrich (G 121)82, 

das auBerlich einer spateren Variante des Zeichens ga nahe-

kommt 8 3. Es erscheint auch oberhalb der einen DreipaB-

Spirale und auch dreimal auf dem Siegel aus dem Museum 

zu Kayseri, Abb. 30 c. 

Vollig verschliffen ist das Innenfeld des Abdruckes 

Abb. 30 e aus Korucutepe84. Es ist von einer Kreislinie 

umgeben. Die AuBenzone enthalt ein Schlaufenband und 

einen Zopfbandstreifen. Das Schlaufenband ist in sich ge-

flochten, d.h. jede Schlaufe ist nicht mit der benachbarten 

sondern mit der auf diese folgenden Schlaufe verbunden. 

Wir bezeichnen diese Art als Schlaufenflechtband. Es ist 

zur Zeit der assyrischen Handelskontore und in der 

1. Halfte des 17. Jhs. v.Chr. noch nicht zu belegen (vgl. 

z.B. einerseits Abb. 21 g,h; 22 c; 24 a, b mit andererseits 

Abb. 18 und 19 aus der Unterstadt 3 sowie Nr. 107, 115 

und 140). Es bildet somit ein wichtiges Hilfsmittel zur Da

tierung althethitischer Ornamentsiegel ab Hattusili I. 

Auf dem Abdruck Abb. 30 e werden durch die beiden 

Zierbandstreifen zwei bildliche Szenen voneinander ge

trennt: es lassen sich noch zwei sitzende Gestalten ausma-

chen, vor der einen ist noch ein Altar, hinter ihr ein Astral-

symbol erkennbar. Es wurde zwar nicht in situ, doch in 

Zusammenhang mit Keramik gefunden, die ihre nachsten 

Parallelen in der von Hattusa, Schicht Biiyiikkale IV c fin-

det, d.h. mit solcher der althethitischen Zeit85. So ist dieses 

Stiick in die 2. Halfte des 17. bzw. in das 16. Jh. v. Chr. 

zu datieren, vermutlich kommt es aus dem letzteren Zeitab-

schnitt. Der gleiche Ansatz kommt auch fur die Stiicke 

aus Hattusa Nr. 132 und 133 sowie ein Siegel aus Ali§ar 

(Abb. 3of)86 infrage, das im Mittelkreis Punkte, in der Au

Benzone zwei nicht sehr gelungene Schlaufenflechtband-

streifen aufweist, die getrennt werden durch einen Thronen-

den mit Trinkschale vor einer Schnabelkanne und einen 

weiteren Sitzenden vor einem Heilsdreieck. AnzuschlieBen 

ist hier ferner die Bulle Nr. 134 mit fast vollig verschliffe-

nem Siegelabdruck, der noch ein von einem Ring eingefaB-

tes Mittelfeld und in der AuBenzone vier Ornamentband-

segmente und dazwischen noch Reste einer sitzenden Ge-

stalt (links neben dem Flechtband) erkennen bzw. erahnen 

laBt sowie schlieBlich der verschliffene Abdruck Abb. 30 g 

aus Ma§at86a, der u.a. im AuBenring eine unserer Nr. 132 

ahnliche Hieroglyphe zu zeigen scheint. 

131. Taf. XIII - 73/331 - J/20, II/3, aus Steinschutt der hethi

tischen Gasse, USt. 2 oder alter. 
Mit drei gleichen Abdriicken gesiegeltes blaugrau gebranntes 

Tonsttick, mit Spuren von Schnur und Gewebe. 
H G G : »Mittelfeld von zwei Ringen umgeben. Im auBeren 

ein Schlaufen- und ein Spiralband. Im inneren drei nach links 

blickende Vogelkopfe, ein Lowenkopf in Frontalansicht so

wie ein unklares Gebilde, vielleicht ein geometrisches Orna
ment ahnlich dem Spiralband. 

Im Mittelfeld zwei Zeichen: links das Profil, L 19, d.i. a, 

rechts ein Gebilde, das demjenigen auf Nr. 106 ahnelt, dies-

mal aber oben breiter ist als unten. Fur einen ideographischen 

Wert des Zeichens L 19 s. Laroche, s.v.87«. 

Dm. des Siegels 2,05 cm. 

132. Taf. XIII 76/344 - J/20, Haus 13, Raum 1, unter FuBboden, 
oberhalb Altbau 13 a, USt. 1 oder alter. 

Fragment einer graugelb gebrannten Tonbulle. 

H G G : »Im Mittelfeld Tier- oder Vogelkopf«. 

Dm. des Abdrucks 2,6 cm; Bulle 4,8 X 3,4 X 1,6 cm. 

133. Taf. XIII - 6o;/t - L/18, b/6, Schwemmschicht (vgl. Schir
mer, BoHa. VI 20). 

Feiner, gelber, auBen grauer Ton. 

H G G : »Im Mittelfeld ein achtstrahliger Stern«. 
H. noch 2,43 cm; Dm. 2,35 cm. 

134. Taf. XIII - 71/29 - J/19, Schutt oberhalb Haus 5. 

Kegelformige Bulle aus graugelb gebranntem Ton mit 
Schnurloch (vgl. Nr. 124. 126. 127). 

Dm. des Siegels 1,9 cm. 

4. SIEGEL MIT REIN 

O R N A M E N T A L E N M U S T E R N 

a) Stempel 

Neben den genannten Siegeln gibt es auch jetzt noch 

solche mit rein ornamentalen Mustern, ohne Hieroglyphen 

und ohne figurliche Zutaten. Hier handelt es sich meist 

80 Einen ahnlichen Blitz mit Griff(?) halt der Gott von Abb. 31a 

( = BoHa. V Nr. 84). T. Beran ebenda p. i8f. erwagt in aller Vorsicht 

eine Zuweisung in ein fortgeschrittenes Stadium der friih-althethitischen 

Stilstufe, d.h. Ende der USt. 4. Das Siegelbild ist von einem Leiterband 

umrandet, wie es fur diese Periode besonders charakteristisch ist. Es wird 

jedoch nicht nur noch im 18. Jh. v.Chr. (vgl. Nr. 13), sondern sogar 

auch noch bis in die GroBreichszeit hinein als Umrandung benutzt (vgl. 

z.B. Newell Nr. 381. 386), wenn auch in sparlichem Mali. Auf dem althe

thitischen Siegel Nr. 135 erscheint es im Mittelfeld. Der Habitus des Gottes 

mit seiner oben abgeflachten, gehornten Kopfbedeckung und seinen 

Schnabelschuhen steht althethitischen Gotterwiedergaben (vgl. z.B. 

Abb. 39b) sehr viel naher als denen aus der Zeit der assyrischen Handels

kontore. Zweifellos ist Abb. 31a ein althethitisches Stiick. 

Das unten in der Mitte einziehende, W-formige Wettergottzeichen leitet 

U. Calmeyer-Seidl in: R.M. Boehmer - H. Hauptmann (Hrsg.), Beitrage 

zur Altertumskunde Kleinasiens. Festschrift fur Kurt Bittel (1983), 15 iff. 

mit C.G. v. Brandenstein vom Rindergehorn kappadokischer Siegel ab. 

Ein mit einem Griff — in diesem Fall ein langer Stab — verbundener 

W-formiger Blitz ist auf einem Abdruck aus dem 15. Jh. v. Chr. nachzu-

weisen (Abb. 31 b = BoHa. V Nr. 136: Tudhaliya II?). Dieses Stuck zeigt 

u.a. einen weiteren Wettergott mit Blitzbiindel; vgl. dazu z.B. auch 

Abb. 39b mit W (oder W auf Griff?) im Feld daruber. 

Fur die Zeichen im Mittelfeld der Siegelabdriicke Karahoyiik 

Abb. 15 5 — 15 7 erwagt S. Alp die Deutung, sie seien Hieroglyphen des Wet-

tergottes. Bei Abb. 15 5 handelt es sich um ein fragmentarisch erhaltenes 

Signe Royal, Abb. 157 1st nur halb erhalten und auch fur Abb. 156 ist 

diese Interpretation auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes der 

Abdriicke nicht gesichert. Man betrachte hier das Mittelfeld des im Foto 

vorgelegten, am besten erhaltenen Abdruckes ebenda Taf. 103, 295 links, 

das wie ein Kreis und nicht wie das Zeichen des Wettergottes wirkt. 
81 H.G.G, in: Alaca 1937—1939, 193 Nr. 5 Taf. 80,3 Nr. Al.c. 34. 
82 Vgl. z.B. oben Nr. 63 und BoHa. V Nr. 40. 66. 
83 G 120, L 434. 
84 H.G. Giiterbock, JNES 32, 1973, i46f. Nr. 21; ders. Korucutepe III 

131 f. Taf. 39,21; 41,21. H G G ordnet hier bereits diese Gruppe unter Hin-

weis auf die Siegel Abb. 30 a, b, d und e in die althethitische Zeit ein. 
85 Korucutepe III 131. 
86 OIP. 29 Abb. 251 d975.

 86a Ma§at II 116 Taf. 57,6. 
87 Das dort als Alaca 3 zitierte Siegel jetzt auch H G G in: Alaca 

1940-1948, 228 ff. Taf. 32, Nr. f 156. 
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u m Metallsiegel. Ihre Form ist die der aus Stein und Ton 

bekannten Knaufkegelstempel mit mehr oder weniger brei-

ter »Hammerose«. Der Schaft ist rund (Nr. 135. 137. 138) 

oder kantig (Nr. 136 vierkantig; Nr. 139 achtkantig). Der 

von Nr. 137 ist durch eine spiralformig umlaufende Kerbe 

verziert. 

Der Stempel Nr. 135 ist erworben worden. Er besteht 

aus Bronze und war mit einer Silberauflage versehen. Er 

bietet, soweit erkennbar, im AuBenkreis zwei Dessins: ei

nen Spiralband- und einen Zopfbandstreifen. Zwei Punkte 

flankieren auBen die letzte Spirale vor der Ubergangsstelle 

zum Zopfband. Nach innen folgen ein Punktkreis und an-

scheinend eine Leiterbandspirale; an einer Stelle ist diese 

etwas angebrochen. Sehr nahe stehen diesem Siegel drei 

bronzene Stiicke aus Alaca Hoyiik88, vier aus dem Handel89 

und fiinf bronzene aus Hattusa (Nr. 136—139, Abb. 32).90 

Abb. 32. Abdruck eines bronzenen Stempels aus Bogazkoy, 
wohl BKIVc. M. 1:1. 

Die Stempelplatte von Nr. 137 ist wie das ganze Siegel 

stark korrodiert, doch ist ein am Rand umlaufendes drei-

strahniges Ornamentband, wohl ein Schlaufenband, noch 

gerade auszumachen. Der andere Stempel aus Hattusa, 

Nr. 136, zeigt gleich dem gekauften Siegel Nr. 135 verschie-

dene Punkte, die die Ornamentstreifen - Spiral- und Flecht

band — begleiten. Im Innenring befindet sich ein einfaches, 

rundumlaufendes Flechtband. 

Das nahezu vollig korrodierte Fragment eines wohl ur-

spriinglich ahnlichen Bronzestempels ist Nr. 138, das hier 

nur der Vollstandigkeit halber aufgefiihrt wird. Zu erwah-

nen ist ferner das ebenfalls bronzene, von uns nicht abgebil-

dete Siegel mit Griffose und achtfach facettiertem Schaft 

Nr. 139, dessen Siegelflache selbst abgeblattert ist. 

Von einem Nr. 135-137 ahnlichen Stempel werden die 

Abdriicke Nr. 140 mit drei verschiedenen, konzentrischen 

Ornamentbandern stammen. Alle diese Stiicke entstammen 

ohne jeden Zweifel der althethitischen Zeit Hattusas, und 

zwar der zweiten Halfte des 17. oder dem 16. Jh. v. Chr., 

vermutlich auch die Fragmente 138 und 139. Als Herkunft 

fur den gekauften Stempel Nr. 13 5 diirfte, da v o m Ver-

kaufer Sungurlu angegeben, neben Hattusa auch Alaca 

Hoyiik infrage kommen. 

Die fragmentarisch erhaltene, nicht schichtbestimmte 

GuBform fur zwei Metallsiegel dieser Art, Nr. 141, kann 

ebenfalls ohne weiteres in diese Zeitspanne datiert werden. 

Die Model fur das eine Stiick ist vollig intakt, fur das zweite 

ist nur noch die fur die Siegelplatte vorhanden. Zur Herstel

lung des Loches im Griffknauf ist eine Vertiefung vorhan

den, die nicht hindurchgefiihrt ist. Sie diente zur Aufnahme 

eines Stiftes aus anderem Material, der nach dem G u B aus 

dem Siegel herausgezogen wurde. Das Pendant dieser GuB

form wurde durch andere Stifte mit unserer Platte verbun-

den; von diesen durchgebohrten Stiftlochern ist eines links 

Abb. 33. Antiker Abdruck eines Siegels aus Karahoyiik. M. 2:1. 

in der Abbildung erhalten91. Die andere Seite unseres 

Stiickes ist geglattet. 

Aus Bronze ist auch der Kegelknaufstempel Nr. 142 ge-

gossen. Seine Siegelplatte ist am Rand z.T. vielblattrig ge-

gliedert. V o n daher ist es Stiicken wie Abb. 20-21 und 

24 c verwandt und wird zeitlich nicht allzuweit von diesen 

entfernt anzusetzen sein. A n einer Seitenpartie ist der Rand 

mondsichelartig gebildet. Die Siegelflache weist ein die 

» Blatter« ausfiillendes Spiralband und Punkte bzw. ein dop

peltes Leiterband im mondsichelartigen Teil auf. Mehr oder 

weniger eng verwandt sind Stiicke v o m Karahoyiik wie 

Abb. 33 und aus dem Kunsthandel92. V o n daher kommt 

fur unser Stiick ein Ansatz in das 17. Jh. v. Chr. infrage. 

135. Taf. XIV - 75/5 36 - Gekauft, angeblich aus Sungurlu. 

Bronze, mit Silber iiberzogen. 

H. 3 cm; Dm. 2,3 cm. 

136. Taf. XIV - 78/4 - J/21, Stadt-Tor, Fiillschutt. 

Bronze. 

H. 3 cm; Dm. 2,3 cm. 

137. Taf. XIV - 76/172 - J/20, I/i, Fiillschutt an der Stadtmauer, 

der viel alteres Material enthielt (vgl. Nr. 17, 27, 56, 64 aus 

der Zeit des Karum Hattus). 

Bronze. 

H. 2,3; cm; Dm. 1,8 cm. 

138. Taf. XIV - 76/148 - J/20, I/4 - Ost. 

Haus 13, Schutt auf Mauer des alteren Hauses 13 A. 

Bronze. 

H. noch 1,8 cm; Dm. 1,15 cm. 

139. nicht abgebildet - 2222/g - K/20. 

Bronze. 

H. noch 2,1 cm; Dm. noch 1,7 cm. 

140. Taf. XIV - 77/121 - K/20, Haus 40, Raum 1, Schutt unter

halb der Oberkante des Fundamentes. 

Fragment eines gesiegelten GefaBverschlusses aus braun bis 

violett verbranntem, mit Sand gemagertem Ton mit einem 

vollstandigen und sechs z.T. sehr unvollstandigen flachen 

Abdriicken eines Siegels. 

88 Alaca 1963-1967 Taf. 43 Al. p. ;i. 52 (beide mit Hieroglyphen?) 

Al.t. 124. 
89 Aulock 94 Nr. 86-88 (Nr. 88 mit Hieroglyphen?); vgl. ferner 

Abb. 30 b (Silber). 
90 Abb. 32 nach P. Neve, M D O G 97, 1966, 67f. Abb. 18. Die Fundlage 

dieses Stempels ist vermutlich der althethitischen Schicht Biiyiikkale IV 

c zuzuschreiben; vgl. ferner Salvatori, Borowski Nr. 32-3;. 38-40, alle 

aus Bronze und aus dem Handel. 
91 Vgl. z.B. auch die GuBform BoHa. VII 119 Abb. 39. 
92 Nach Karahoyiik Abb. 61 (Nr. 45). Vgl. auch ebenda Nr. 220 und 

222 (beide auf halbmondformigen Tongeraten abgedriickt) und Salvatori, 

Borowski Nr. 43-46 (alle aus Bronze und aus dem Handel). 
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Kegelknaufstempel und Abdriicke - Siegelring 

Mittelfeld unklar. 

Dm. des Siegels bei 2,45 cm. 

141. Taf. XIV - 69/1254- Sudareal, iiber Siidmauer des Komple-
xes 2. 

GuBform aus hellgrauem Tonstein fur 2 Stempelsiegel. 
H. noch 4,3 cm; Br. noch 3,7 cm; Di. 1,5 cm. 

H. der vollstandig erhaltenen Model: 2,6 cm. 
Dm. der Siegelflache 1,6 cm. 

142. Taf. XIV - 62/124 _ Oberflachenfund aus einem Garten 
westlich von Buyiikkaya. 
Bronze. 

H. 21,9 cm; Dm. 2,5 cm. 

b) Siegelring 

Der althethitische goldene Ring aus Alaca Hoyiik mit 

kreisrunder, beidseitig flacher Siegelplatte Abb. 3493 und 

angelotetem, heute abgebrochenem Reif, ist bis heute ohne 

Parallele. Er zeigt innerhalb einer Zopfband-Umrandung 

die Zeichen fur H E I L (Dreieck) und L E B E N (Kreuzschleife) 

sowie daneben zweimal in sehr groBem, altertumlich wir-

kenden Duktus (vgl. z.B. Abb. 24 c) die Hieroglyphe la94. 

H E I L und L E B E N sind, wie erwahnt, bereits vor Hattusili I. 

zu belegen (Abb. 24 b. 26) und dann natiirlich auf Siegeln 

der althethitischen Zeit, vgl. z.B. Nr. io7ff. und 25095. Da

neben erscheint auf dem letztgenannten Beispiel eine acht-

blattrige Rosette, die bereits in der in mehrere Zonen geglie-

derten Glyptik v o m Karahoyiik zu belegen ist, und zwar 

schon als zentrales Motiv (Abb. 2id. 22 f) %. 

Abb. 34. Goldener Ring aus Alaca Hoyiik. M. 1:1. 

Achtblattrig, wenn auch im Duktus etwas verschieden, 

ist die Rosette, die die Mitte der nicht schichtbestimmten 

Siegelplatte Nr. 143 einnimmt. Umgeben wird sie von ei

nem kunstvoll gearbeiteten Schlaufenflechtband. 

Die Siegelplatte Nr. 143 gehorte nun aber nicht zu einem 

Stempelsiegel, sondern war Teil eines Ringes von der Form 

des goldenen aus Alaca Hoyiik (Abb. 34)97. Die flache 

Riickseite und zwei jenem entsprechende seitliche Ansatze 

des hier abgebrochenen Reifs machen es deutlich. 

Der Ring aus Alaca Hoyiik ist wegen der altertumlichen 

Hieroglyphen friihestens ein Stiick der 2. Halfte des 

17. Jahrhunderts. Er wird andererseits kaum jiinger als das 

16. Jh. v. Chr. sein. Die gleiche Datierung gilt auch fur die 

Siegelringplatte Nr. 143 aus Hattusa. 

143. Taf. XIV - 68/158 - Sudareal, 4/68 - Sad, Oberflachen
schutt. 

Bronze. 

H G G : »Fur die Rosette vgl. Nr. 25off. Tabarna-Siegel und 

speziell SBo I Nr. 85 und 86, wo sie das einzige Symbol 
ist.« 

Dm. 2,4 cm; Di. der Platte 0,2 cm. 

R. M. Boehmer, BaM 13, 1982, 4of. Nr. 38. 

5. SIGNE ROYAL 

Das nicht schichtbestimmte tonerne Siegel mit facettier-

tem Griff Nr. 144 zeigt als einzigen Dekor das sog. Signe 

royal98. Was hier das Sonnenzeichen von den iiblichen Dar

stellungen absondert, ist ein Zweig, der der Mitte des Sym

bols entsprieBt. DaB das kein Zufall, keine Spielerei der 

Steinschneider war, lehrt uns ein Bleianhanger aus Bogaz

koy (Abb. 35)". Er ist doppelseitig verziert und bietet auf 

der einen Seite eine sehr frei gestaltete Variante des Signe 

Abb. 3J. Bleierner Anhanger aus Bogazkoy. M. 1:1. 

royal. Die S-Schleifen sind hier unter Weglassung der 

Kreuzbalken unten zusammengezogen und zu vier breiten 

V-Schleifen oder, wenn man so will, auf dem Kopf stehen-

den Omega-Bandern100, geworden, wie es ahnlich auch auf 

einem Topfstempel zu beobachten ist101. An Stelle des 

Kreuzes sind zwischen den Schleifen Punkte und — statt 

des einen Kreuzarmes — ein Zweig ausgefiihrt. Die andere 

Seite des Anhangers zeigt einen mehrstrahligen Stern, des

sen Zacken von einer den Mittelpunkt umgebenden Kreisli

nie abgehen. Derartige Sterne sind u.a. bereits aus Kara-

93 H. Kosay, Belleten V/17-18, 1941, 15 Taf. 11; Akurgal 88 Taf. 52; 

R.M. Boehmer in: P K G XIV 440. 449 Taf. 376 c; ders. BaM 13, 1982, 

40 f. Nr. 37. 
94 Lesung von Sedat Alp bei Akurgal a.O. 88: la-la-lu, wohl nach 

H G G , Belleten V/17-18, 1941, 16. In Alaca 1940-1948 (1966) wendet 

sich H G G dann dagegen, indem er das zweimal verwendete Zeichen la 

als ein Ideogramm noch unbekannter Bedeutung auffaBt. Meriggi, O A 8, 

1969, 13 3 f. nimmt la-la als Namen, das Dreieck (friiher luy jetzt su) dagegen 

als HEIL. 
95 Tabarna-Siegel. Zeit Hattusilis I. Vgl. K. Balkan, Eine Schenkungs-

urkunde aus der althethitischen Zeit, gefunden in Inandik 1966 (1973) 

6if. 68f.? Oder Mursilis I. (vgl. D.F. Easton, JCS 37, 1981, 41)? S. u. 

H G G p. 79 ff. 
96 Bei den Tabarna-Siegeln anscheinend erst ab Huzzija und Allu-

wamna zu belegen, vgl. SBo I Nr. 85 und 86. 
97 Zu jungeren Siegelringen vgl. H G G p. 75 ff. und R.M. Boehmer, 

BaM 13, 1982, 40ft". 
98 T. Beran in: Ged. Bossert 63 ff.; ders. BoHa. V 49; U. Seidl, BoHa. 

VIII 67. 
99 R.M. Boehmer, BoHa. X Nr. 3535. 
100 Vgl. oben p. 40 ff. 
101 U. Seidl, BoHa. VIII 66 Abb. 3 A Nr. 25 (nicht schichtbestimmt). 
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hoyiik102 und auch aus Hattusa103, dort sogar noch im 

13. Jh. v. Chr. bekannt. Das alteste Beispiel k o m m t hier an-

scheinend aus der althethitischen Schicht Biiyiikkale IV c104. 

Aus dieser Zeit diirfte unser Siegel Nr. 144 vermutlich kom-

men. Es wirkt einerseits innerhalb der althethitischen Glyp

tik recht fremd und altertiimlich, setzt sich aber andererseits 

durch den Zweig von den alteren, karum-zeitlichen Stem-

peln mit dem Signe royal ab105. Der Bleianhanger mit dem 

ebenfalls einen Zweig aufweisenden Signe royal Abb. 35 

unterstiitzt diesen Ansatz insofern, als auch er nicht nur 

der freien Wiedergabe des Sonnenzeichens halber, sondern 

auch durch seine Doppelseitigkeit kein Stiick aus der Zeit 

der Unterstadt 4 sein wird; er konnte sogar der GroBreichs

zeit entstammen. Vermutlich wird Nr. 144 ungefahr gleich

zeitig mit Stempeln wie z.B. Nr. 103 und 105 sein und 

wahrend der 2. Halfte des 17. Jhs. v. Chr. angefertigt wor

den sein. 

144. Taf. XIV - 73/56 - J/19, aus moderner Regenrinne oberhalb 
Haus 6. 

Rotlicher Ton. 

H. 2,2 cm; D m . 1,4 cm. 

6. SIEGEL MIT BILDLICHEN DARSTEL
LUNGEN 

Unterstadt 2-zeitlich oder vermutlich alter, und zwar vom 

althethitischen Haus 11 stammend, ist der Schutt, in dem 

die schwarzverbrannte und beschadigte Tonbulle Nr. 145 

zum Vorschein kam. Sie zeigt den Abdruck eines Stempels 

von auBerordentlicher Qualitat. Ein nach beiden Seiten hin 

Schlaufen bildendes, dreistrahniges Band umrahmt ein rela-

tiv groBes Bildfeld. Darin sind wiedergegeben eine thro

nende Gottin und ein vor ihr stehender, anbetender Gott. 

Dazwischen ein Altar. Die Gottin sitzt auf einem in seinem 

oberen Teil besonders ausgearbeiteten oder verstarkten 

Klappstuhl. Sie tragt ein langes Gewand. Bei ihrer Kopfbe-

deckung konnte es sich moglicherweise u m einen Polos 

handeln. Sie hat beide Hande griiBend erhoben. In der einen 

halt sie offensichtlich etwas, vielleicht ein GefaB. Der Gott 

ist mit einem kurzen Rock bekleidet. Den Kopf bedeckt 

ein rundlicher Helm mit Spitze, vorn springt ein Horn her-

vor. Eine Hand ist vorgestreckt, die andere scheint zum 

GruB erhoben. Der Altar besitzt einen kegelformigen 

Unterbau mit zwei Kerben, die eine Verzierung andeuten 

sollen, in der Mitte. Die Platte ist zweimal gekerbt. A n 

der dem Gott zugewandten Seite liegen drei Fladenbrote(P) 

iibereinander. Uber der Gottin laBt sich noch der Rest einer 

groBen Scheibe ausmachen. Ein kleiner Punkt schlieBlich 

befindet sich vor der Hand des Stehenden. 

Das Motiv des Beters vor einem Altar, der im Angesicht 

einer thronenden Gottheit steht, 1st uralt und in Anatolien 

zur Zeit der assyrischen Handelskontore zu belegen106. Das 

Schlaufenband 1st uns bereits durch Abdriicke vom Kiiltepe 

(Abb. 17 b) und v o m Karahoyiik (Abb. 22 c. d) bekannt, 

und auch in der Tyskiewicz-Gruppe hervorragend ausge

fiihrt nachzuweisen (Abb. 24 a, b; ferner 30 a). Hier wird 

u a auch der Spitzhelm abgebildet. Polosartige Kopfbedek-

Abb. 36. Antiker Abdruck eines Siegels aus Bogazkoy, 

Niveau USt. 3. M. 2:1. 

kungen sind hingegen vor der althethitischen Zeit nicht 

zu belegen107. 

Die groBe Scheibe laBt sich hinsichtlich ihrer GroBe ver-

gleichen mit Nr. 145 b, g, 1 sowie mit jener halben, die von 

zwei vogelkopfigen Genien auf einem Siegelabdruck aus 

der Unterstadt 3 gehalten wird (Abb. 36)108 und bei der 

es sich nach Ausweis einer anderen Darstellung dieses 

Motivs offensichtlich u m eine groBe Schale handelt109 

(Abb. 40). 
Die Genien auf Abb. 36 sind antithetisch im Knielauf 

dargestellt. Gleich denen des Aydin-Siegels (Abb. 24 b) zei

gen sie nur einen herabhangenden Flugel. Unter ihnen be

findet sich ein Lowe. Die Szene wird von drei Ornament-

streifen eingefaBt, unter denen auch das einfache Schlaufen

band vorkommt. 

Das Schlaufenband wird im Laufe der althethitischen Pe

riode immer mehr v o m Schlaufenflechtband verdrangt110; 

die Tonplombe mit Abb. 36 zeigt beide Typen, denn auf 

ihrer Riickseite befindet sich ein Abdruck eines anderen 

Siegels mit einer noch sehr ungelenken Ausfiihrung des 

Schlaufenflechtbandes als Umrahmung (Abb. 19). 

So wird die Tonbulle mit dem Abdruck Nr. 145 mit einer 

Sendung wahrend der althethitischen Zeit nach Hattusa ge-

langt sein und zwar mit ziemlicher Sicherheit noch im 

17. Jahrhundert. 

In altem Grabungsschutt fand sich die flache Tonplombe 

- KrugverschluB ? - mit dem teilweise erhaltenen Abdruck 

Nr. 146. Ein Band aus ganz eng anschlieBenden Spiralen, 

die von weitem wie nebeneinandergesetzte Scheiben wir-

ken, umgibt das durch eine Standlinie geteilte Mittelfeld. 

Auf dieser Linie ist ein offensichtlich nackter Held zwischen 

einer hockenden gefliigelten Sphinx und einem Greifen dar

gestellt. Der Held ist im Knielauf gezeigt, wie beispielsweise 

die beiden Genien auf dem Abdruck Abb. 36 aus der Unter-

102 Karahoyiik Abb. 252. 264: Karahoyiik III. 
103 R.M. Boehmer, BoHa. VII 28f. Abb. 16 Nr. 3. 1761; U. Seidl, 

BoHa. VIII 69 Abb. 5 A 55-59. 
104 U. Seidl, BoHa. VIII Nr. A 55. 
105 z.B. Kanis Ib Taf. 36,6; OIP. 29 Abb. 251 di9o6. 
m Vgl. z.B. Ozgiic, S.I. Acemhoyiik Abb. Ill 35-38; Karahoyiik 

Abb. 43 (ohne Altar) sowie Abb. 42. 44. 45. 48. 50 (ohne Beter); Kanis 

Ib Taf. 30,2 (ohne Beter). 
107 Flache, eckige Kopfbedeckung, z.B. Karahoyiik Abb. 44. 48. 
108 T. Beran, BoHa. V Nr. 124. 
109 Beran ebenda 28 beschreibt sie als »einen runden, scheibenformigen 

Gegenstand«, doch ist es deutlich nur die Halfte einer Scheibe. Zu Abb. 40 

vgl. Anm. 126. 
1,0 Vgl. auch p. 43.49.54 mit Anm. 125. 
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stadt 3. V o m Greifen links des Helden ist nur noch ein 

Teil des Vogelkopfes mit Schnabel erhalten. Die Sphinx 

scheint einen flachen Polos zu tragen. Unter der Standlinie 

befindet sich ein Stier mit zum StoB gesenktem Kopf, vor 

ihm infolge Beschadigung Undeutbares. Das eine bildliche 

Szene einfassende Spiralband ist auf Stempeln aus der Zeit 

der assyrischen Handelskontore bekannt111. Zur althethi

tischen Periode verliert es an Beliebtheit, erscheint vor allem 

aufgelost in Einzelspiralen oder Spiralbandstreifen (z.B. 

Abb. 3oa-d, Nr. 105. 108. 131-136)112. Die Teilung des 

Bildfeldes in eine obere Haupt- und eine untere Nebenszene 

ist in beschranktem M a B auch auf dem Tyskiewicz-Siegel, 

aber auch - ohne Standlinie - auf dem Abdruck Abb. 36 

zu belegen. Der Stier mit im Angriff oder Abwehr gesenk

tem Kopf ist, wie wir noch bei Nr. 147 sehen werden, zur 

althethitischen Zeit bekannt. Im Hinblick auf die Entwick-

lung des Spiralbandes zu dieser Periode wird das Stiick, 

gleich Nr. 145, kaum nach 1600 entstanden sein und aus 

der 2. Halfte des 17. Jhs. v. Chr. stammen; als Herkunft 

ist Kilikien anzunehmen. 

Nicht schichtbestimmt ist eine kleine Tonbulle mit dem 

Siegelabdruck Nr. 147. Der Originalstempel war nicht 

groB, der Durchmesser des Abdrucks betragt nur 2,1 cm. 

Dennoch m u B das Siegel von einem Steinschneider hervor-

ragender Meisterschaft geschnitten worden sein, denn trotz 

seiner geringen MaBe ist seine Darstellung vorziiglich ge-

arbeitet. 

Ein schmales und dennoch dreistrahniges Flechtband, 

z.T. mit Punkten in den Zwischenraumen, umrandet, ge-

folgt von einer einfachen Kreislinie, ein Bildfeld von relativ 

groBem Durchmesser. 

Gezeigt wird eine einmalige Szene: Auf zwei antithe-

tischen Stieren stehen Wettergott und Liebesgottin einander 

gegeniiber. Hinter dem Gott befindet sich ein turmformiger 

Schrein. 

Der Wettergott tragt einen von syrischen Zylindern aber 

auch von denen der Tyskiewicz-Gruppe (Abb. 24) her im 

Prinzip bekannten gehomten Spitzhelm. Eine lange Locke 

fallt ihm iiber den Nacken. Er ist mit einem kurzen Rock 

mit zwei Querstreifen bekleidet, der in der Hiifte von einem 

breiten Giirtel gehalten wird113. Die eine Hand hat der Gott 

erhoben; seine Waffe ist jedoch nicht abgebildet, da an 

dieser Stelle bereits die Umrandung einsetzt. Uber der ande

ren, ausgestreckten Hand schwebt sein Zeichen: ein W -

formiger Blitz. Er blickt zur Gottin, die wiederum auf ihn 

sieht. Sie breitet die Arme aus zu den Seiten und offnet 

damit ihren Schleier, der ihr bis an die Knie reicht. 

Die Stiere der Gottheiten halten die Kopfe im Angriff 

zum StoB gesenkt. Ihre Vorderbeine haben sie nach v o m 

gestemmt. Der Widerrist tritt, einen gewaltigen Buckel auf-

werfend, hervor. Die Tiere stehen, zumindest das rechte, 

auf einer Standlinie. 

Der Schrein des Wettergottes ist turmformig. Auch er 

ist auf eine Standlinie gesetzt. Zwei Spitzen ragen senkrecht 

aus dem flachen Dach hervor, zwei Tierprotomen, wohl 

die von Stieren, sind iibereinander angebracht und blicken 

zum Wettergott hin. 

Ein mit Tierprotomen versehener Turm findet sich be

reits in der Glyptik v o m Acem Hoyiik (Abb. 37 a)114, w o 

Abb. 3ja. Antiker Abdruck eines Siegels aus Acemhoyiik. M. 2:1.-

b. Turmformiges RauchergefaB aus Basmosian/Dokkan. o.M. 

ein oben spitz endender Turm mit zwei Stierprotomen am 

Schaft zwischen einer thronenden Gottin und einem Ado-

ranten steht. Ungefahr gleichzeitig damit sind Tonmodelle 

aus der Schicht Biiyiikkale IV d115. Aus dem 15. Jh. be

kannt sind die Turmmodelle mit Tierprotomen aus Basmo

sian/Dokkan Irak, Abb. 37 b116. 

Stilistisch steht das Stiick der Tyskiewicz-Gruppe sehr 

nahe. Standlinien sind dort bekannt (vgl. Abb. 24 a). Der 

Spitzhelm des Gottes wurde bereits erwahnt. Die Gottin 

steht dort, den Schleier offnend 116a, oberhalb eines Stieres, 

iiber den allerdings noch ihr ganz personliches Tier, der 

Lowe, eingeschoben ist. Der Lowe scheint das Rind von 

hinten anzufallen. Der Stier springt dabei nach vom. Sein 

Kopf ist nicht zum Angriff gesenkt, sein Widerrist tritt 

kaum in Erscheinung. 

In der angreifenden Haltung ist der Stier der syrischen 

Glyptik entlehnt117 und auf anderen althethitischen Siegel-

abdriicken aus Bogazkoy zu belegen. Einer von diesen ist 

Abb. 38. Antiker Abdruck eines Siegels aus Bogazkoy, USt. 3. M. 2:1. 

111 z.B. Ozgiic, S.I. Acemhoyiik Abb. Ill 36; Karahoyiik Abb. 48. Vgl. 

ferner auch Stiicke wie Nr. 43 und Abb. 21 b-f; 22 f-i. 
112 Vgl. auch T. Beran, BoHa. V Nr. 92. 93. 
113 Vgl. z.B. den Rock und Giirtel der Gotter bei Collon, Alalakh 

Nr. 34.35 (Alalakh VII) und Nr. 208. 213 (Alalakh IV). Von diesen Bei-

spielen kommt Nr. 35 unserem Stiick am nachsten. 
114 N. Ozgiic, Anatolia 10, 1967, 39 Taf. 15,2. Vgl. auch Bittel, Hethiter 

Abb. 75. 
1,5 P. Neve, IM 17, 1967, 78ft". Taf. 3. 
116 F. Basmachi, Treasures of the Iraq Museum (1975/76) 204. 402 

Abb. 131 (»mid. 2nd mill. B.C.«), ohne MaBangabe, H. etwa 60 cm. 

""" Vgl. auch A. Parrot, Syria 28, 1951, i8off. Abb. 1.2 Taf. 13: Roll-

stempel in der Art der Tyskiewicz-Gruppe, Ende 17./16. Jh. v. Chr. 
1,7 Vgl. z.B. Abb.25 a. 
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Abb. 3}. Sog. Wurfelhammer. Oxford. M. 2:1. 

sogar schichtbestimmt: er kommt aus der althethitischen 

Unterstadt-Schicht 3 (Abb. 38)118. 

Hierdurch wird angedeutet, daB unser Stiick, welches 

zwar in der Tradition der Siegel der Tyskiewicz-Gruppe 

steht, doch jiinger sein m u B als jene. Ferner hat sich der 

Blitz des Wettergottes auf dem althethitischen Siegelab

druck hier aus der Hand des Gottes gelost und ist zur 

Hieroglyphe dieses Gottes geworden119. Das Stiick wird 

deshalb kaum zum Beginn der althethitischen Periode, son

dern erst im 16. Jh. v. Chr. nach Hattusa gelangt sein. 

Geschnitten wurde das Originalsiegel gewiB nicht im ei-

gentlichen hethitischen Kernland, sondern zweifellos dort, 

w o auch die Tyskiewicz-Gruppe zu Hause war, namlich 

im siidost-anatolischen, kilikischen Raum. 

118 T. Beran, BoHa. V Nr. 125 (• 

Unterstadt 3). 126. 
119 Vgl. o.p. 49 mit Anm. 80. 

= T. Beran in: Ged. Bossert 69 Abb. 5; 
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Abb. 40. Sog. Wiirfelhammer. British Museum. M. 2:1. 

145. Taf. XV-76/123 - J/20, iiber NO-Mauer des althethitischen 

Hauses 11 aus USt.-2-zeitlichem oder vermutlich alterem, 

u.a. auch Inventar dieses Hauses beinhaltenden Schutt. Vgl. 

Nr. 148. 
Schwarzgrau verbrannte Tonbulle mit Schnurloch in der 

Mitte. 
Dm. des Siegels 2,4 cm. 

146. Taf. X V - 611/t - N W H . L/18, c/5-6, aus altem Grabungs-

schutt. Flache, braun gebrannte Tonplombe. Krugver-

schluB? 

Dm. des Siegels bei 2,3 cm. 

147. Taf. X V - 76/370 - Stadtmauermagazin nordlich Haus 19, 

Raum 1, Fiillschutt. 

Tonbulle. Gelblich gebrannter Ton. 

Dm. 2,1 cm; H. der Bulle 1,35 cm. 
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B. VIERKANTSIEGEL 

Das Vierkantsiegel Nr. 148 stammt aus einer Fiillung 

iiber dem althethitischen, USt. 3-zeitlichen Haus 11. Es 

konnte sehr wohl zum Inventar des Hauses gehort haben. 

Seine Form ist die eines halben Wiirfels. Zwei Seiten sind 

annahemd quadratisch. Die eine davon bildet einen thro-

nenden Gott auf einem Lehnstuhl ab. Er tragt ein langes 

Gewand, das iiber den Knien Falten (durch zwei Kerben 

angedeutet) wirft. Der Kopf ist bedeckt mit der hethitischen 

Gotterspitzmutze, die iiber der Stirn ein Horn aufweist. 

Die Hande sind griiBend(?) vorgestreckt. Uber ihnen 

schwebt das Dreieck fur HEIL, vor ihnen sind weitere Hiero

glyphen in den Stein geschnitten: td-ti, Dolch (wohl L 482 

als Titel), H E I L und schlieBlich die Kreuzschleife fur L E B E N 

( H G G ) . 

Auf der gegeniiberliegenden quadratischen Flache wird 

ein kapitaler Maral120 wiedergegeben, vor dem H E I L und 

L E B E N in den Stein geschnitten sind. Uber dem Hirsch 

schwebt eine riesige Scheibe121 mit unregelmaBig gekerbter 

Innenflache und Mittelpunkt. Vermutlich die Sonnen-

scheibe. Bei dem Gott konnte es sich u m jenen handeln, 

der auch auf einem Hirsch stehend dargestellt wird. 

Durch zwei der rechteckigen Seitenflachen ist die Durch-

bohrung gefiihrt. Die beiden anderen zeigen einen Lowen 

mit erhobenem Schwanz vor einem kleinen Baum und den 

Stier mit dem hohen Widerrist, der dadurch, daB er den 

Kopf zum StoB senkt, betont hervortritt. Vor dem Bullen 

befindet sich das Lebenszeichen, iiber ihm schwebt, punkt-

formig, der Istarstern, die Venus, in der Mondsichel. 

Durch den Stier wird das Siegel in gewissem Grade mit 

Nr. 146 verbunden. Der Fundort macht es wahrscheinlich, 

daB es Unterstadt 3-zeitlich ist. D e m fiigt sich, daB der auf 

ihm wiedergegebene Gott eine Entsprechung schon in einer 

Szene eines Wurfelhammer-Siegels findet, das in Tarsus er-

worben wurde und heute in Oxford aufbewahrt wird 

(Abb. 3 9 )
1 2 2 -

Dieser Stempel ist bereits allgemein als althethitisch er-

kannt worden123, nicht zuletzt auch dadurch, daB die Klei-

dung der wiedergegebenen Beter der der Menschen der 

althethitischen Reliefkeramik entspricht124. Seine Grundfla-

che zeigt als Umrahmung vier Ornamentstreifen, unter de

nen das Schlaufenflechtband hier besonders zu erwahnen 

ist125. 

Dieses kehrt auch wieder auf einem achteckigen Wiirfel-

hammer Abb. 40126, der u.a. die beiden v o m Aydin-Siegel 

(Abb. 24 b) und dem Abdruck aus Bogazkoy, Abb. 36, her 

bekannten vogelkopfigen Genien im Knielauf abbildet127, 

wie sie ein groBes, halbrundes GefaB mit einem Henkel 

halten; auch der in der Tyskiewicz-Gruppe oft dargestellte 

Gott Isimu ist in Abb. 40 wiedergegeben. A n einer Datie

rung dieses Siegels, dessen Bodenplatte ein rundumlaufen-

des dreistrahniges Flechtband sowie - davon umgeben -

noch ein Lebenszeichen und ein Heilsdreieck zeigt, in die 

althethitische Zeit ist nicht zu zweifeln. 

Es scheint kein Zufall zu sein, daB der Stempel Abb. 39 

im kilikischen Tarsus erworben wurde. Wie auch Abb. 40 

lehrt, sind die Darstellungen auf den friihen Wurfelham-

mern der in Kilikien beheimateten Tyskiewicz-Gruppe in-

haltlich z.T. nahe verwandt. Die Abneigung der Bewohner 

Anatoliens gegen das Rollsiegel ist bekannt. So lassen sich 

die Siegel der Tyskiewicz-Gruppe als Ergebnis eines Ver-

suchs werten, das nach dem Ende der assyrischen Handels-

kontore - in denen ja das Rollsiegel vorherrschte - wieder 

vollig aus der M o d e gekommene Rollsiegel durch Einbezie-

hung in die Stempelglyptik am Leben zu erhalten. Nach 

dem Scheitern dieses Experiments sind im selben Gebiet 

iiber Stiicke wie dem Berliner Stempel Abb. 24 c die Wiir-

felhammer entwickelt worden, deren Ecken abgerundet 

oder ausgeschnitten wurden, u m das »Abrollen« des Wiir

fels zu erleichtern128 und die schlieBlich zu merkwiirdigen 

und seltenen Formen wie Abb. 45 fiihrten. 

148. Taf. XV - 73/170 - J/19, aus Fiillung iiber dem althethi

tischen Haus 11, konnte aus diesem stammen, vgl. auch 

Nr. 145. 

Schwarzer Speckstein. 

H G G : »Hieroglyphen bzw. Symbole: 

a) td-ti (Name?), Dolch oder Flasche (L 482) als Titel, HEIL 

und LEBEN 

b) Rosette (Sonnensymbol), HEIL, LEBEN 

c) Uber dem Tier kleine Scheibe iiber Halbkreis (wohl Venus 

und Mond), vor dem Tier LEBEN 

d) Ein Baum.« 

H. 1,15 cm; Bodenflache 1,65 x 1,75 cm. 

120 W . Pietschmann, Zur GroBe des Rothirsches (Cervus elaphus 1.) 

in vor- und friihgeschichtlicher Zeit, Inaugural-Dissertation. Miinchen 

1977, 11 ff.; J. Boessneck-A. van den Driesch, BoHa. XI 22. 
121 Vgl. die groBe abgeriebene Scheibe auf dem Abdruck Nr. 149. 
122 Hogarth, H S Nr. 196; Akurgal Taf. 52; Zeichnung nach R.M. 

Boehmer, BoHa. XIII Abb. 10. 
123 z.B. N. Ozgiic, Anatolia 15, 1971, 20; R.M. Boehmer in P K G 

XIV 439f. 447f. Taf. 375c; Bittel, Hethiter 150 Abb. 154. 
124 z.B. R.M. Boehmer, BoHa. XIII Nr. 16. 17 Abb. 7, 7A, 12. 

Vgl oben p. 43.49.52 zum Schlaufenflechtband. R.L. Alexander, 

Anatolica 5, 1973-76, 173 f. Anm. 106 irrt, wenn er meint, das Schlaufen

band »developed especially in middle Hittite seals, after about 1500 B.C.«. 

Hier sind unsere passim angefiihrten Beispiele zu vergleichen. Seine Datie

rung der Siegel Abb. 39 und 40 in die GroBreichszeit (»probably 13th 

century«) ist nicht zutreffend (ebenda 173 f. 175 f. 213 Anm. 124). 
126 Nach Hogarth, H S 74 Abb. 77 und R. Alexander a.O. Taf. 4.7. 

Bei dem Wurfelhammer Poetto, Borowski Nr. 31 (insbesondere 

Nr. 31 Ee) handelt es sich wohl u m eine Falschung. 
128 Vgl. R.M. Boehmer in P K G XIV 439f. 



IV. Ausgehende althethitische Zeit/beginnendes Neues Reich 
(i5./beginnendes 14. Jh. v.Chr.) 

R.M. BOEHMER 

SCHEIBENFORMIGE SIEGEL 

F1GURLICHES UND ORNAMENTBAND-
STREIFEN 

Aus der zweiten Halfte der althethitischen Zeit bis in 

die Anfange des hethitischen GroBreichs, etwa die Periode 

von Telipinu iiber Tudhalija II. bis Suppiluliuma I (ausge-

hendes 16. bis beginnendes 14. Jh. v.Chr.) gibt es aus dem 

Stadtgebiet von Hattusa nur einige Belege. 

Abb. 41. Abdriicke beider Seiten eines scheibenfotmigen Siegels. 

Louvre. M. 1:1. 

Diese Periode wird beispielsweise gut reprasentiert durch 

ein doppelseitiges scheibenformiges Siegel, eine Siegelform, 

die fur die Zeit davor bislang nicht zu belegen ist 

(Abb. 41)1. Die Gravur auf der einen Seite steht insofern 

in der Tradition alterer althethitischer Siegel wie Abb. 30, 

als hier in einen Kreis gesetzte Hieroglyphen von einem 

AuBenring umgeben werden, der je einen Schlaufenflecht-

und einen Zopfbandstreifen aufweist. Sie trennen zwei bild-

liche Szenen, die friiher an dieser Stelle nicht nachweisbar 

waren, namlich 1. zwei Ziegen am Lebensbaum und 2. ein 

Lowe und Mondsichel. Die AuBenzone der anderen Seite 

bietet nur noch Tiere und keinen ornamentalen Dekor: 

zwei(?) Greifen am Lebensbaum, antithetisch Lowe und 

Stier sowie zwei weitere Tiere. 

Wie dieses Siegel wird auch der verschliffene Abdruck 

Nr. 149 aus dem 15. Jh. v.Chr. stammen. V o m Mittelfeld 

ist nichts mehr erhalten. Es war umgeben von einem Orna-

mentband, bei dem es sich entsprechend Nr. 153 und 154 

sowie Abb. 44 mit Sicherheit u m ein Flecht- und nicht u m 

ein Spiralband gehandelt hat. Der AuBenring, von diesem 

durch eine Kreislinie abgesetzt, enthielt u.a. antithetisch an-

geordnete Tiere und einen Schlaufenflechtbandstreifen. 

Bietet die eine Seite des doppelseitigen Siegels Abb. 42 2 

noch ein rundumlaufendes Schlaufenflechtband, so zeigt die 

andere bereits eine lockere Reihe, in der die Zeichen fur 

Heil und Leben mit einer Pflanze altemieren. Einem Ansatz 

in das 15. Jh. v. Chr. steht nichts im Wege. 

Abb. 42. Abdriicke beider Seiten eines scheibenformigen Siegels. 

New Haven. M. 1:1. 

Das Siegel Abb. 433 zeigt in der Mitte Hieroglyphen. 

Darauf folgt, nach auBen hin, ein lockerer Ornamentfries, 

der sich aus den sich wiederholenden Zeichen fur Leben 

und Heil sowie einer Stemrosette zusammensetzt. Der Au

Benring bietet dann verschiedene Szenen4. M a n wird kaum 

fehlgehen, wenn man dieses Siegel in etwa in die Zeit 

1400/1380 v.Chr. datiert. 

Abb. 43. Siegel und Abdruck. Dresden. M. 1:1 und 2:1. 

1 Louvre II Taf. 102,7 Nr. A.1049 ( = P K G XIV Taf. 376 d). 
2 Newell Nr. 385 ( = P K G XIV Taf. 376f.). 
3 CIH 44f. (Hamatit, H. 1,9 cm, D m . 3,1 cm; 1889 in Kayseri, heute 

Dresden, Albertinum) Taf. 43,4.5; ders., O L Z 3, 1900, 442ff. (Siegel in 

Dresden, Z V 1769), der ebenda das jetzt im Louvre befindliche, ahnliche 

Siegel Louvre A. 1037 ( = u.a. Boehmer P K G XIV Taf. 37&e) als Falschung 

erklart. So auch H G G in J W A G 36, 1977, 10 Anm. 14; R.L. Alexander, 

Anatolica 5, 1973-1976, 208 Anm. 102 zweifelt die Echtheit beider Stiicke 

an, was zumindest fur das Dresdner Siegel nicht gerechtfertigt erscheint. 

- Vgl. zu metallenen Pendant-Stempeln oben p. 29 Anm. 108 und Abb. 7— 

10. 30 b 1.2. 
4 Vgl. dazu jetzt E. Porada, in: J.V. Canby et al. (Hrsg.), Ancient 

Anatolia, Essays in Honor of Machteld J. Mellink (1986) 89f. 
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In das 15. Jh. v. Chr. sind dementsprechend die Siegelab

driicke Nr. 150-152 mit Hieroglyphen in der Mitte und 

bildlichen Darstellungen im AuBenring zu datieren. Bekriif-

tigt wird dieser Zeitansatz durch die Fundlage des Stiickes 

Nr. 150, das vermutlich zu dem althethitischen Haus 11 ge-

horte. Dieses Siegel zeigt hier u.a. die von Abb. 41 her 

bekannten Sphingen am Lebensbaum. Palmen werden im 

anatolischen Hochland kaum gewachsen sein; so gibt das 

Vorkommen dieses Baumes auf Nr. 151 einen Hinweis auf 

eine mogliche Herkunft dieses Stiickes aus dem Siidosten 

des Reiches. Die von Abb. 42 her bekannte Pflanze mit 

langem diinnen Stiel und zwei diinnen Asten erscheint auch 

auf dem Abdruck 152, der als Einfassung zweimal das Lei

terband verwendet. Hier ist, wie bei Nr. 151 in der AuBen

zone, noch der Teil einer erzahlenden Darstellung, wohl 

das Ende einer Prozession oder Anbetungsszene, erhalten: 

Drei Gotter im Schlitz-, bzw. kurzen Rock, Schnabelschu-

hen und anscheinend gehornten Kappen folgen einer teil-

weise weggebrochenen Gestalt, die kniend abgebildet ist. 

Die Gotter haben eine Hand erhoben, zwischen ihnen ein-

gestreut befinden sich Rosette, Heilsdreieck und Kreuz

schleife. 

Abb. 44. Abdruck eines Kegelknaufstempels. Baltimore. M. 2:1. 

Ferner sind hier zu erwahnen die Abdriicke Nr. 15 3 und 

154, deren Fundlage als Unterstadt 2- oder 3-zeitlich zu be-

stimmen ist und die vermutlich von Kegelknaufstempeln 

stammen. Sie bieten - soweit erhalten — Tiere bzw. eine 

mythologische Szene im AuBenring. V o m Mittelfeld mit 

Hieroglyphen wird diese Zone durch ein diinnes Flechtband 

getrennt (vgl. Abb. 44)3. Wahrend Nr. 153 sehr verschliffen 

ist - im AuBenring ist gerade noch ein Lowe, der ein Tier 

jagt, auszumachen -, laBt Nr. 154 auBen noch erkennen: 

oben rechts eine thronende Gestalt, vor der ein DreifuBaltar 

mit zwei Fladenbroten o.a. steht. Auf diesen schreitet ein 

Beter im kurzen Rock zu. Von der diesem folgenden Figur 

sind nur noch die FiiBe erhalten. Hinter der sitzenden stehen 

sich zwei Personen im langen Mantel gegeniiber, eine 

Pflanze (?) flankierend. Der rechten folgen zwei Gotter, der 

erstere mit Undeutbarem, der zweite mit einem Vogel auf 

der Hand, der Schutzgott der Feldflur also. Hinter ihm 

offnet die Liebesgottin ihren Schleier; sie steht vor einem 

Thronenden, hinter dem noch Heilsdreieck, Punktrosette 

und der Unterkorper einer mit kurzem Rock bekleideten 

mannlichen Gestalt zu sehen sind. 

149. Taf. XVI - 75/78 - J/20, Schutt. 

Flache Bulle aus gelblichbraunem Ton mit breitem Abdruck 

des gesiegelten Gegenstandes auf der Riickseite, Abdruck 

eines flachen Stempels auf der Vorderseite, teilweise abgebro-

chen. 

Dm. des Siegels 2,1 cm. 

150. Taf. XVI - 73/397 - J/19, Schutt oberhalb Ostmauer des 

althethitischen Hauses 11, USt. 2 oder alter. 

Konische Bulle mit flachem Teilabdruck eines Stempelsiegels 

aus rotlichbraunem, gebrannten Ton. 

H G G : »Mittelfeld: Links HEIL iiber LEBEN. In der Mitte 

oben ein Zeichen ausgebrochen (bis auf sein linkes unteres 

Ende), darunter na. Lesung des Namens nicht moglich.« 

Dm. des Siegels 2,2 cm. 

151. Taf. XVI - 71/410 - J/20, Schutt der Grabung 1971. 

Konische Bulle, teilweise verbrannt, mit einem nur etwa zur 

Halfte erhaltenen Abdruck eines flachen Stempelsiegels. 

H G G : »Mittelfeld: Nur SCHREIBER erhalten.« 

Dm. des Siegels noch 1,75 cm. 
152. Taf. XVI-398/s-L/18, Schutt. 

UnregelmaBig flache Tonplombe, roter dichter, gebrannter 

Ton. 
H G G : »Im Mittelfeld noch erkennbar ein Heilsdreieck.« 

Dm. des Siegels bei 3,0 cm. 

153. Taf. XVI - 77/493 - K/20, Tiefschnitt zwischen den Hau-

sern 11 und 45, Niveau des althethitischen Hauses 11, in al

tem Schutt unter jiingerer hethitischer Mauer, USt. (2 oder) 

3-
Flache Bulle mit Abdriicken eines flachen Siegels auBen und 
einer gedrehten Kordel innen. Gelblicher, auBen griinlicher, 

schlecht gebrannter Ton. 

H G G : »Im Mittelfeld links LEBEN iiber HEIL, rechts das Zei

chen L 144, das bisher nur auf einem Siegel der ehemaligen 

Sammlung Newell belegt war. Newell Nr. 376s ist ein Stem-

pel mit beschadigtem Hammergriff; er zeigt die gleichen Zei

chen wie unser Stiick in anderer Anordnung, L 144 zwischen 

LEBEN und HEIL, umgeben von einem Flechtband, ist also 

eine enge Parallele zu unserem Siegel.« 

Dm. des Siegels 3,27 cm. 

154. Taf. XVI - 76/343 - Haus 19, Raum 1, unter dem FuBboden 

des Altbaus, USt. 2 oder 3. 

UnregelmaBig geformte Bulle aus grauem, auBen gelblich-

rotem Ton mit breiten Schnureindrucken und vier Teilab-

driicken eines und desselben flachen Siegels. 

H G G : »Mittelfeld: Die Zeichen Stierkopf (»), LEBEN, HEIL, 

•^u und SCHREIBER in anscheinend freier Anordnung. Nach 

Analogie von Nr. 117 mochte man lieber *^»-u(wa) als *u-%u 

fur den Namen nehmen, obwohl der nach rechts blickende 

Stierkopf in linkslaufiger Schrift dem %u vorangeht. HEIL 

und LEBEN stehen einander diagonal gegeniiber, was auch 

ungewohnlich ist.«7 

Dm. des Siegels bei 2,75 cm. 

5 C.H. Gordon, Iraq 6, 1939, Taf. 8,70; JWAG 36, 1977, 8ff. Abb. 2 
(=PKG XIV Taf. 376 g). - Vgl. z.B. auch W.G Lambert, Iraq 41, 1979, 
32 Taf. 12, 104 mit gleichfalls diinnem Flechtband als Einfassung des 
Mittelfeldes und einem weiteren als Dekor des AuBenringes. Abgebroche-
ner facettierter Kegelknaufstempel (Handel). 

6 Newell Nr. 376. 
7 Fur freie Schriftanordnung auf Siegeln vgl. Laroche, Akkadica 22, 

1981, 8. 

NOT FOR 

REPRODUCTION



V. Alteres Neues Reich (14. Jh. v.Chr.) 

R.M. BOEHMER 

Es konnen hier, was dem Leser verwunderlich erscheinen 

mag, nur zwei Siegel dem 14. Jh. v.Chr. zugewiesen wer

den: wahrscheinlich kommt davon Nr. 15 5 aus der 1. Halfte 

und Nr. 156 aus der Mitte (oder 2. Halfte) dieses Zeitrau-

mes. Wahrend der Wurfelhammerabdruck Nr. 15 5 von der 

Form des Siegels her in althethitischer Tradition steht, leitet 

die doppelseitige flache Scheibe Nr. 156 iiber in die hethiti

sche Glyptik des 13. Jhs. W a n n die Zasur zeitlich genau 

anzusetzen ist, wissen wir heute noch nicht. Daher mogen 

einige Siegel, die im Kapitel »Jiingeres Neues Reich« behan

delt sind, bereits im letzten Viertel (oder der 2. Halfte) 

des 14. Jhs. geschnitten worden sein (vgl. z.B. Nr. 159 

und 160). Dieses gilt nicht fiir die bikonvexen, die leicht 

gewolbten, die hemisparoiden und die paraboloiden Stem-

pel sowie die flachen, doppelseitigen Scheiben Nr. 221, 

224—227, 229, 230, 232—234 und den Stempel Nr. 222 , 

die samtlich sicher dem 13. Jh. v. Chr., teilweise sogar 

an das Ende desselben zu setzen sind. 

Abb. 4J. Wiirfelhammer, Sonderform. Friihes Neues Reich. 

Slg. Borowski. M. 2:1. 

A. W U R F E L H A M M E R 

Der Abdruck der Bodenflache eines Wurfelhammers ist 

auf einer Tonbulle erhalten (Nr. 155). Die Ecken sind so 

stark ausgeschnitten, daB der Stempelklotz kreuzformig ge-

wesen sein muB. Das Mittelfeld ist im Abdruck leicht er-

hoht, war also im Original ein wenig defer angelegt als 

die breiten »Kreuzbalken«; die Moglichkeit, daB es einmal 

nachgeschnitten wurde, ist nicht auszuschlieBen. Es zeigt 

Hieroglyphen. Die AuBenfelder werden - soweit noch er-

kennbar — eingenommen von zwei jeweils vor einer Stern-

rosette in die Knie brechenden Capriden, einem Lowen (?) 

und einem Stier mit gesenktem Kopf und betontem Wider

rist^). 

Das Stiick setzt sich merklich von den erwahnten althe

thitischen Stiicken Nr. 148 und Abb. 39 und 40 aus dem 

ausgehenden 17./16. Jh. v.Chr. ab. D e m Motiv der vor 

einer Rosette, einer Pflanze, in die Knie brechenden Ziegen 

diirfte die Kenntnis mitannischer Siegel mit verwandten 

Darstellungen vorausgegangen sein2. Von daher gesehen 

wird die Tonbulle vermutlich mit einer Sendung aus dem 

Siidosten des hethitischen Reiches wahrend des 14. Jhs. 

v.Chr. nach Hattusa gekommen sein. 

Als originales Vergleichsstiick kann der entfernt ver-

wandte, in etwa gleichzeitige Hamatit-Stempel Abb. 45 her-

angezogen werden3. Dieser weist gleichfalls ein rechtecki-

ges Mittelfeld auf. Seine Form bildet einen Ubergang vom 

Wiirfelhammer zum Rundstempel: zwei Seiten des Stempel-

klotzes sind nach auBen gerundet, die beiden anderen glatt 

geschliffen und mit den gleichen Hieroglyphen versehen. 

B. SCHEIBENFORMIGE SIEGEL 

Ungefahr aus gleicher Zeit diirfte die doppelseitige Stem-

pelscheibe Nr. 156 stammen. Sie ist der althethitischen 

Glyptik noch durch die Ornamentik des AuBenringes der 

einen Seite verbunden: Hier erscheinen u.a. VierpaB-

schleife, Lowenkopf en face, Doppelspirale, ferner die von 

Abb. 42 und Nr. 152 her bekannte langstielige Pflanze. Die 

Rosette, bisher stemformig stilisiert, wird mit geschlosse-

nen Blattern ausgefiihrt. Neu ist ferner ein Granatapfel-

strauch, stilisiert durch drei Granatapfel oberhalb einer drei-

1 Vgl. p. 61. 64. 65. 7of. 72f. 
2 Vgl. z.B. P K G XIV Taf. 270 c; T. Beran, Z A 52, 1957, 183f-

Abb. 72. 
3 Poetto, Borowski Nr. 33. 
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Alteres Neues Reich 

Abb. 46a. Antike Abdriicke hethitischer Siegel aus Tell Aphek (Palastina) und Ugarit, 13. Jh. v.Chr. M. 1:1. - n-2. Abdriicke beider Seiten 
eines scheibenformigen Siegels. Kiiltepe(?), heute Kayseri, Mitte/2. Halfte 14. Jh. v.Chr. o.M., (rek.). 

stammigen Pflanze, und ein Mittelfries, der sich aufgelok-

kert aus aneinandergereihten Heilsdreiecken zusammen-

setzt. Das Mittelfeld ist leer. 

Die andere, mehr beschadigte Seite bietet auBen alternie-

rend das Lebenszeichen und den Granatapfelstrauch. Einge-

streut sind hier zahlreiche Heilsdreiecke. Das Mittelfeld laBt 

noch eine thronende Gestalt erkennen, die jener althethi-

tischer Siegel wie Nr. 148 und Abb. 39 nahesteht und bei 

der es sich zweifellos u m eine Gottheit handelt. 

Der Motivschatz verbindet das Siegel zum Teil noch eng 

mit der friihen althethitischen Zeit. Das Dreiecksband zeigt 

aber an, daB wir uns mit diesem Stiick nicht mehr in dieser 

Periode befinden. Dafiir spricht auch die stilistische Ausfiih-

rung, die der der Glyptik des 13. Jhs. v.Chr. schon nahe-

kommt, diese quasi vorbereitet. 

Aus der Dreiecksreihe wird dort eine Dreiecks/Punkt-

Reihe4 (z.B. Abb. 46a), am Granatapfelstrauch werden die 

Friichte in der Regel weggelassen5 (z.B. Abb. 46b), vorhan-

den sind sie noch auf dem metallenen Doppelscheibensiegel 

Nr. 214. Unser Stiick steht entwicklungsmaBig zwischen 

den Siegeln der jungeren Phase der GroBreichszeit und der 

Glyptik der spaten althethitischen Zeit und wird von daher 

wahrend des 14. Jhs. v.Chr. angefertigt worden sein und 

zwar wohl in der Mitte oder 2. Halfte desselben. 

Ein so nahe verwandtes Stiick, daB es, wenn nicht v o m 

gleichen Steinschneider, so doch zumindest aus der gleichen 

Werkstatt wie Nr. 156 stammen diirfte, befindet sich heute 

im Museum von Kayseri. Als Herkunft nimmt N. Ozgiic 

den Kiiltepe an (Abb. 46 c)6. 

Hier fehlen die Lowenprotomen. Eine Pflanze zeigt un

ten strichartige, kahle Aste. Obwohl sie einen anderen 

Strauch darstellt, ist sie stilistisch den Pflanzen auf den Sie

geln Nr. 15 2 und Abb. 42 eher verwandt als solchen auf 

Siegeln des 13. Jh. v.Chr. 

155. Taf. XVII - 3 7 5 /s - K/1;, Suchschnitt D. 

Unter phrygischer Schicht, neben hethitischer Mauer. 

Gebrannte Tonbulle. 

H G G : »Die Hauptgruppe besteht aus ma (L no) und zwei 

weiteren Zeichen, die vielleicht fur %iti stehen. Das erste 

von diesen ist der Form nach deutlich ZITI (L 312), aber 

seitenverkehrt, der Richtung nach kame eher la (L 175) in 

Frage, aber die Form des Zeichens paBt nicht dazu. Auch 

das unterste Zeichen hat nicht die normale Form von 37 

(L 376), sondern scheint beide Hastae auf derselben Seite 

zu haben. R M B schreibt das Siegel dem Siidosten des Reiches 

zu; vielleicht erklaren sich die »Fehler« aus mangelnder Ver-

trautheit des dortigen Siegelschneiders mit der Schrift. HEIL 

und L 152 je zweimal als Symbole im Feld.« 

Abdruck: 1,78 x 1,9 cm. 

156. Taf. XVII - 301/s - K/15, Schutt unter Oberflache. 

Dichter, violettbrauner, nicht sehr harter Stein. 

H. 0,9 cm; Dm. 3,34 cm. 

4 I. Singer, A Hittite Hieroglyphic Seal Impression from Tel Aphek, 
Tel Aviv 4, 1977, 178 ff. Abb. 1 Taf. 19,1.2 (ungefahr Zeit Hattusilis III). 
Vgl. u.a. auch Ugaritica III (1956) Abb. 54. 

5 Abb. 46 b = Ugaritica III Abb. 48. 
6 N. Ozgiic, Anatolia 4, 50.52^ Taf. 7b.c. Danach unsere Abb. 46 c. 

Hier wurde die am Original feststellbare sekundare Beschadigung wegge
lassen. 
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VI. Jiingeres Neues Reich 

A. S T E M P E L 

i. SIEGEL MIT HIEROGLYPHEN 

H.G. GUTERBOCK 

a) Flache Siegel und Abdriicke 

Die bisher besprochenen alteren Siegel und Abdriicke 

waren so gut wie alle flach (Ausnahme Nr. 125). Auf der 

anderen Seite gehoren die haufigen bikonvexen Siegel of-

fenbar in den spateren Teil des Neuen Reiches, etwa das 

13. Jahrhundert. Es liegt nahe, die haufigen konkaven Ab

driicke auf solche bikonvexen Siegel zuriickzufuhren. Das 

bedeutet aber nicht, daB alle konkaven Abdriicke von Bi-

konvexsiegeln stammen: vgl. z.B. unten Nr. 257ft". (K6-

nigssiegel) und 218 ft. (sog. Semibullae). Umgekehrt sind 

nicht alle flachen Siegel alt. 

Die Siegel mit DreifuBgriff haben gewohnlich eine flache 

Stempelplatte. Beispiele befinden sich in Berlin1, Istanbul2, 

Adana3, Oxford (Ashmolean Museum) 4, im British Mu

seum5, im Louvre6, in der Bibliotheque Nationale7, in Briis-

sel8, Baltimore (The Walters Art Gallery)9 und in der 

Sammlung E. Borowski10; ferner sind zu nennen zwei 

Stiicke aus der Konya-Ebene, namlich eines aus (̂ orca11 

und eines aus Cardak12, sowie das sog. Furlani-Siegel13. Bo

gazkoy lieferte bisher nur den schlecht erhaltenen Bronze-

stempel Nr. 238 und das Elfenbein-Siegel Abb. 54. Aus die

ser geringen Zahl an Belegen darf allerdings nicht geschlos-

sen werden, daB diese Form in Hattusa kaum bekannt war; 

im Gegenteil, am hethitischen Hof wird diese in der Herstel

lung teurere Form sicher hoch geschiitzt worden sein. 

Nach den Inschriften und der Art der Zeichnung stehen 

die DreifuBsiegel den bikonvexen Siegeln nahe. Flache Ab

driicke konnen auch von Ringen mit flacher Platte herriih-

ren, vgl. unten p. 75. Scheibenformige, d.h. auf beiden Sei

ten flache runde Siegel, reichen von der ausgehenden althe

thitischen bis in die spiiteste Zeit: vgl. oben p. 57 Anm. 1 

zu der Scheibe im Louvre (Abb. 41) sowie die damit ver-

glichenen Abdriicke Nr. 149-154, ferner die Scheibe 

Nr. 156, alteres Neues Reich, und vom Ende des jungeren 

Neuen Reiches die Scheiben Nr. 224 ft. Die Kriimmung 

oder Flachheit der Abdriicke ist also an sich noch kein 

Datierungskriterium (vgl. SBo II p. 2). Trotzdem laBt sich 

z.B. auch an den Konigssiegeln beobachten, daB die flachen 

alter sind als die gewolbten. Da ferner in diesem Band die 

Form der Siegel das maBgebende Ordnungsprinzip sein 

sollte haben wir im folgenden die flachen Abdriicke zuerst 

zusammengestellt und die konkaven getrennt davon behan

delt. Eine Anzahl von Abdriicken, die im Fundjoumal als 

»leicht« oder »schwach konkav« beschrieben sind, haben 

wir versuchsweise zwischen diese zwei Gruppen gestellt. 

Auch unter den bikonvexen Siegeln gibt es einige, die nur 

schwach konvexe Flachen aufweisen (Nm. 207, 211, 212). 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Vorhan-

densein oder Fehlen einer Umrahmung. Die bikonvexen 

Siegel sind meist von einer einfachen Kreislinie eingefaBt, 

gelegentlich von einem sogen. Leiterband. Siegelabdriicke 

mit einer aus Symbolen oder Ornamenten bestehenden U m 

rahmung stammen daher von anders geformten Stempeln, 

wobei sowohl flache wie gewolbte vorkommen. Im folgen

den haben wir gelegentlich einen gewolbten Abdruck neben 

einen flachen gesetzt, wenn Ahnlichkeiten in der Inschrift 

das geraten sein lassen. 

157. Taf. XVIII - 1288/z - J/17-18, Sudareal, aus Grabungs-

schutt. 

Bruchstiick eines scheibenformigen Siegels, in der Durch-

bohrung gebrochen. Beide Seiten von einer aus Symbolen 
zusammengesetzten Umrahmung umgeben. 

Seite A: Schriftanordnung im rechten Winkel zur Durchboh-

rung, nur untere Halfte erhalten. Links ein linkslaufiges \a\^i 

unter einem beschadigten Zeichen; rechts ein rechtslaufiges 
la, daruber zwei kleine Schragstriche. Da solche zwei Striche 

bei SCHREIBER haufig sind und auch la als Komplement bei 

dem gleichen Ideogramm bekannt ist (L 326, I, a: tuppala-), 

ist es vielleicht erlaubt, hier SCHREIBER ZU erganzen und anzu-

nehmen, daB bei einem »Schreiber zweiter Klasse« (vgl. 

Nr. 189 und Index) die Rangangabe als Teil des Ideogramms 

vor dem phonetischen Komplement stehen konnte. 

Seite B: Schriftanordnung schrag zur Durchbohrung. Oben 

in der Mitte wohl si (L 174 so) oder G i2i(?), links davon 

\a\%i, darunter beschadigtes L 312 ZITI (S.U. Anm. 14). 

1 VA 3455, Meyer, RuK 44 Nr. 35; L. Jakob-Rost, Die Stempelsiegel 
im Vorderasiatischen Museum (1975) Nr. 78. 

2 Nr. 12899, 12820. A. Dincol, JKF 9, 1983, 213-249 Nr. 4, 5. 
3 Nr. 549 (41.17.71), Dincol, ebd. Nr. 6. 
4 Hogarth, HS Nr. 188, 190; dort aber auch ein halbkugelig geformtes, 

Nr. 191, das auch in der Zeichnung den sogen. »Semibullae« ahnelt, vgl. 
hier Nr. 2i8ff. 

5 Ebenda 89 Abb. 112. 
6 Louvre II Taf. 101,14 A.1039. 
7 E. Masson, Syria 52, 1975, 2i9ff. Nr. 6. 
8 L. Speleers, Catalogue des intailles et empreintes orientales du Musee 

Royal du Cinquantenaire (1943) 84. 193 Nr. 411. 
9 C. Gordon, Iraq 6, 1939, 25 Nr. 71 und Taf. IX; H.G. Giiterbock, 

JWAG 36, 1977, 10 Nr. 3. 
10 Poetto, Borowski 34ff. Nr. 27-30. 
" H.G. Giiterbock, RHA 5, 1939, 91 f. Taf. 19,3; Altanatolien Nr. 685, 

687; verschollen. 
12 Ders., TTAED 5, 1949, 62 Abb. 15,3 und 19,1, vermutlich im Mu

seum Ankara. 
13 G. Furlani, Rendiconti Accademia dei Lincei, Sc. mor., 1950, 379; 

Altanatolien Nr. 688. 
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Jiingeres Neues Reich 

Man mochte versuchen, die Reste der Inschriften der zwei 

Seiten zu kombinieren, da ja Siegel mit gleicher Inschrift 

auf beiden Seiten haufig genug sind. Der allein erhaltene 

Strich iiber dem \a\%j auf Seite A konnte der Rest von ZITI 

sein, und fur das erganzte SCHREIBER-Zeichen ist in B genug 

Platz. Versuchsweise also: Links der Name si (? oder X)-^a/ 

^i-ZITI+^i, rechts der Titel [SCHREIBER] + z-la. 

Dm. 2,2 cm; Di. 0,8 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 40. 

158. Taf. XVIII - 150/p - J/20, k/6, aus Steinschutt ca. 2,70 m 

unter der Oberflache. 

Bulle mit flachem Stempelabdruck. 

Umrahmung: aus Punkten zusammengesetzte Rosetten, stili-

sierte Doppeladler(?), L 152, L 323 und andere Symbole. 

Mittelfeld, von einfacher Kreislinie umgeben: oben ein unbe

kanntes Zeichen, darunter L 363 GROSS. 

Dm. des Abdrucks 1,6 cm; H. d. Bulle 1,75 cm. 

159. Taf. XVIII - 146/h - K/20, Schicht 1. 

Bulle mit flachem Stempelabdruck. 

Die Umrahmung, von zwei Kreislinien begrenzt, besteht aus 

drei LEBEN-Zeichen, zwei Sternen und stilisierten Pflanzen13a. 

Mittelfeld: Zwei Zeichen: wohl eher L ;6 kd als L 29 td 

und wohl G 103. Dieses ist in Namen belegt, sollte also am 

ehesten ein Silbenzeichen sein, laBt sich aber noch nicht iden-
tifizieren. 

Dm. des Siegelabdrucks 2,2 cm. 
SBo II Nr. 213. 

160. Taf. XVIII - 77/32 - Alter Grabungsschutt. 

Bulle aus gelblichem, ins Graue gehenden Ton mit flachem 

Teilabdruck eines Stempelsiegels. 

Mittelfeld ganz, Umrahmung nur zur Halfte abgedriickt. 

Umrahmung: LEBEN und fiinfblattrige Rosette, (mindestens) 

ein Dreieck (HEIL)133. - Mittelfeld durch Leiterband abge-
grenzt: Mehrere unidentifizierte Zeichen. 

Erhaltener Dm. 2,5 cm; Dm. des Mittelfeldes bei 1,5 cm; 
Dicke der Bulle 0,9 cm. 

161. Taf. XVIII - 77/492 - K/20, III/2. Tiefschnitt zwischen 

Haus 11 und 15, aus altem Schutt unter jiingerheth. Einbau 
iiber Haus 11, Ost. 

Konische Bulle aus gelblichgrauem, schwarz angeschmauch-

ten Ton mit Teilabdruck eines flachen Stempelsiegels. 

Die Umrahmung, nicht bis zum Rand abgedriickt, bestand 

anscheinend aus Tieren und Symbolen; nur die unteren Teile 

abgedriickt. Man erkennt Dreiecke, Kreise, unten wohl ein 

liegendes Tier, Beine von Tieren und vielleicht von einem 
Altar (?). 

Mittelstuck: Oben HEIL, unten LEBEN. Dazwischen ein Zei

chen, das am ehesten wie das Bild eines einfachen Pfluges 

aussieht (wohl kaum kd), darunter L 176 unbekannter Bedeu-
tung. 

Dm. des Abdrucks 1,6 cm; Di. der Bulle 1,4 cm. 

162. Taf. XVIII - 141/p - J/20, k/6, Schutt in ca. 2 m Tiefe. 

Bulle aus gelblichgrauem, gebrannten Ton mit flachem Ab
druck eines ovalen Siegels. 

R M B : »Die Umrahmung setzt sich zusammen aus Pflanzen 

mit aus sieben Punkten gebildeter Bliite, Zweigen mit aufsit-

zenden Granatapfeln und Volutenzweigen am unteren 

Stamm, ferner Kreisen, Dreiecken, Granatapfeln und einer 

Variante von L 440 (HGG). Volutenzweige oder Triebe sind 

ferner, allerdings getrennt vom Stamm neben diesem ent-

sprieBend, auf mittelelamischen und Siegeln der 3. kassi-

tischen Gruppe aus dem 13./12. Jh. (und jiinger) wohlbe-
kannt.« 

Mittelfeld, mit einfacher Kreislinie abgesetzt: Vogel in Teil-

umriB nach rechts (L 135.8 = 054, aber ohne »Dorn«), 

Schnabelkanne (L 354), als Titel bekannt (vielleicht » M U N D -

SCHENK«). Granatapfel (L 155), LEBEN und HEIL im Feld. 

Als Name, neben dem Titel, bleibt nur der Vogel; vgl. 
Nr. 180. 

Dm. des Abdrucks 2,8 cm. 

163. Taf. XVIII - 78/34 - K-L/6-7 Ost in ca. 65 cm Tiefe aus 

Brandschutt iiber hethitischer Mauer. USt. 1. 

Konische Bulle mit flachem Abdruck. 

Hauptgruppe: Vogel in TeilumriB, L 135.8, aber ohne 

»Dorn«, darunter die zwei Zeichen fur %itiu. Nebengruppen: 

rechts HEIL iiber SCHREIBER, links drei senkrechte Striche, 

die wohl mit SCHREIBER zur Rangbezeichnung »Schreiber 

dritter Klasse« zu verbinden sind (eher so als L 390 [Vari

ante] H E R R ) ; vgl. Nr. 215 und 246 f. Dreiecke, Kreis und 

V-formiges Zeichen im Feld. Fur den Vogel vgl. Nr. 162 

und 180. 

Dm. noch 1,85 cm; H. d. Bulle 1,55 cm. 

164. Taf. XVIII - 138/p - J/20, k/6, ca. 1,60 m unter der Oberfla

che, in Steinschutt. 

Bulle aus rotlichgelbem, gebranntem Ton mit flachem Ab
druck. 

Umrahmung aus Dreiecken und » Punkten «, mit einem Gra

natapfel. Mittelfeld von einfacher Kreislinie umgeben. Linear 

eingeritzte Zeichen, z.T. zerstort, manche nicht identifizert. 

In der Mitte ki (L 446), darunter ein unbekanntes Zeichen, 

trotz abweichender Richtung vielleicht mit G. 265 auf SBo II 

Nr. 85 vergleichbar. 

Dm. des Abdrucks 2,05 cm. 

165 A.B. Taf. XVIII - A: 349/p, B: 153/p - K/20, a/7 d West, 

Schicht ib, bzw. J/20, k/7b Ost, im Brandschutt. 

Konische Bullen, flache Abdriicke. 

A. Heller, rotlich-ockerfarbiger, dichter Ton, gebrannt. 

B. Grau-brauner, dichter Ton, hart gebrannt. 

Umrahmung aus Dreiecken und » Punkten«, Kreislinie auBen 

und gegen das Mittelfeld. 

Mittelfeld: Mann nach rechts in kurzem Mantel, beide Arme 

nach vom ausstreckend, den rechten etwas erhoben. Vor 

ihm die Zeichen L 209 (i/ja, auch a [Meskene]) und L. 312-

$j6 = ZITI (-37). Hinter dem Mann HEIL iiber SCHREIBER. 

Im Feld, vor dem Mann, noch zwei Dreiecke. Falls L 209 

hier, wie in Yazihkaya Nr. 39, fur den Gott Ea (A'a) steht, 

ware der Name Ea-ziti zu lesen; vgl. SBo II Nr. 205 und 
hier bei Nr. 217. 

A: H. 3,1 cm; Dm. 2,4 cm; Dm. des Abdrucks 2,3 cm. 

B: H. 2,18 cm; Dm. 2,3 cm; Dm. des Abdrucks 2,0 cm. 

166. Taf. XVIII - 78/38 - K-L/6-7, aus Lehmziegelschutt. 

Rotbraun verbranntes, mit feinem Sand gemagertes Frag

ment einer konischen Bulle mit Spuren eines flachen, kreis-
runden Siegelabdruckes. 

Die Umrahmung bestand anscheinend aus Keilen und 

Dreiecken ahnlich Nr. 163, das Mittelfeld enthielt offensicht
lich Hieroglyphen. 

Dm. der Siegelflache (rek.) 2,47 cm. 

167. Taf. XIX - 142/p - J/20, i/7, ca. 2 m unter der Oberflache. 

UnregelmaBig geformte Bulle aus gelblichem, dichten Ton 
mit Schnurspuren. 

Abdruck eines flachen runden Siegels. Grober Randwulst, 

in der Mitte schreitender Mann nach links in kurzem Schurz 

und gehornter Kappe, die linke Hand am Giirtel, die rechte 
ausgestreckt. 

Uber dem Arm ein Zeichen, wohl tu(?); unter dem Arm 

wa-^a/i. Links von dem wa ein Dreieck (HEIL), rechts, hinter 
dem Mann, Dreieck und Ring. 

Name tu-wa-%a(?) 

Dm. des Abdrucks 1,5 cm. 

168. Taf. XIX - 69/375 - Schutthalde vor Magazin 10 des Tem-
pels I. 

Bullenfragment aus hellrotem gebrannten Ton mit Rest des 

Abdrucks eines flachen Siegels. 

Vgl. z.B. die doppelseitige flache Scheibe aus Majat, Ma§at II 117 
Taf. 58,1; 1. LEBEN und Stern, 2. Stern, Zweig, Punkt. 

Zuerst von Bossert als Schreibung fur das Element %Ui erkannt; 
jetzt als Ideogramm ZITI mit phonetischem Zusatz %i aufgefaBt. 
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169 

V o n der eigentlichen Siegelflache ist nur ein kleines Segment 

mit kreisrunder Randlinie erhalten, auf d e m der K o p f eines 

Gottes mit spitzer Miitze und einem Horn sowie, vor d e m 

Gesicht, anscheinend ein Vogel mit erhobenem Fliigel erhal

ten sind. A u f der Mantelflache befindet sich ein Teilabdruck 

eines Siegels mit Rest der Kreislinie unten links. Abgedriickt 

sind wahrscheinlich Hinterbeine eines Tieres (Stieres?), Teile 

des Zeichens S C H R E I B E R und weitere Zeichenreste hinter den 

Tierbeinen. Solche Seitenabdriicke auf der Mantelflache von 

Bullen sind in den bisher bekannten Fallen immer mit d e m 

gleichen Siegel gemacht worden, das auf der Basis der Bulle 

abgedriickt ist; und zwar handelt es sich dabei bisher stets 

u m Konigssiegel15. Ausnahmen sind die Bullen, die auBer 

d e m Stempelabdruck noch Zylinder- oder Ringabrollungen 

tragen16 sowie hier Nr. 189. Fur Nr. 168 wiirde die Analogie 

der zuerst genannten Beispiele dafiir sprechen, daB die beiden 

Abdriicke in der Tat v o m gleichen Siegel stammen. Ein Ver-

such, den Gotterkopf des einen Abdruckes mit den Tierbei

nen des anderen zeichnerisch zu koordinieren, hatte kein ein-

deutiges Ergebnis. Trotz der Analogie von T. Beran, BoHa. 

V Nr. 161 mit Vogel vor Gotterkopf auf d e m Siegel des 

Arnuwanda spricht das SCHREIBER-Zeichen auf Nr. 168 ge-

gen A n n a h m e eines Konigssiegels. W e g e n Beschadigung ist 

nicht zu entscheiden, ob unter d e m Schreiber-Zeichen zwei 

oder drei Striche (dazu s. Nr. 163 und 246 f.) oder vier Stri-

che, d.i. mi, stehen. Die anderen Reste von Hieroglyphen 

sind unergiebig. 

Rekonstruierter D m . der Randlinie ca. 2,3 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 27. 

Taf. X I X - 158/p — J/20, i/6a Siid, aus Steinschutt in ca. 

2 m Tiefe. 

Bulle aus gelblichem, gebrannten T o n mit flachem Abdruck 

eines Stempels, erh. nur Mittelfeld oder der ganze Ab

druck (?). 

Einfache Kreislinie und Spuren einer zweiten. Hieroglyphen 

wie zwei antithetische Hande, durch eine senkrechte Linie 

getrennt. Falls Hande gemeint sind, k o m m t L 65 »placer, 

mettre, P O N E R E « der F o r m nach a m nachsten. Dieselbe Kon-

stellation auch auf Nr. 118, w o zwischen den beiden Elemen-

ten etwas Abstand ist und von d e m linken eine kurze Linie 

abwarts geht. Entspricht die Trennlinie auf Nr. 169 dieser, 

als »Dorn«? M a n konnte auch an L 276 B R U D E R denken, 

bei d e m aber, falls Luwisch nani zu lesen, der »Dorn« nicht 

a m Platze ware. 

Unten auf Nr. 169 nur L E B E N und H E I L , auf Nr. 118 auBer-

d e m noch S C H R E I B E R . Dieser Titel deutet darauf hin, daB 

die antithetischen Zeichen Schreibung eines N a m e n s sind. 

D m . des Abdruckes 1,2 c m ; H. d. Bulle 1,3 cm; D m . 

1,4-1,54 cm. 

Taf. X I X - 154/p - J/20, i/6b, aus Steinschutt in ca. 2 m 

Tiefe. 

Bulle aus gelblichgrauem, gebrannten T o n mit flachem Ab

druck eines Stempels. 

Drei groBe Zeichen, aus diinnen (im Stempel eingravierten) 

Linien bestehend, linkslaufig: rechts anscheinend die »Mur-

sili« gelesene Ligatur (L 227) iiber na (J 35), danach (links) 

ein Zeichen, das wohl eine vereinfachte Form von L 160 

(=157?) W E I N , ivi, ist. Das konnte als tvi Teil des Namens 

sein, oder Ideogramm eines Titels. 

D m . des Abdrucks bei 2,45 cm. 

171. Taf. X I X - 4/0 - gekauft. 

Spitzkonische Bulle aus schwarzlichem, gebrannten T o n mit 

Abdruck eines flachen Siegels. 

Die Schriftflache von einer Kreislinie umrahmt, auBerhalb 

dieser anscheinend noch leere Flache. Innen zwei groBe Zei

chen, in UmriBzeichnung, die ebenso wie die Kreislinie im 

Abdruck in Relief erscheinen. 

O b e n ^ z , unten unbekanntes Zeichen. 

H. 3,2 cm; D m . 3,2 x 2,9 cm. 

D m . der Kreislinie 2,5 c m (nach Foto). 

172. Taf. X I X - 68/21 - Siidwest-Magazin 70 des Tempels I, 

Oberflachenschutt. 

Konische Bulle aus graubraunem, gebrannten T o n mit fla

chem Teilabdruck eines Siegels. Teil der Kreislinie abge

driickt. 

Drei Zeichen in breiten, erhabenen UmriBlinien. O b e n su, 

unten ni (L 214), dazwischen ein nicht identifiziertes. Rechts 

SCHREIBER. 

3,2 X 2,9 cm; H o h e der Bulle 2,1 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 33. 

173. Taf. X I X - 408/z - Magazin 30 des Tempels 1, oberer Schutt. 

Konische Bulle aus braungrauem, gebrannten T o n mit fla

chem Siegelabdruck, etwa die Halfte der Siegelflache ausge-

brochen. U m r a h m u n g aus Schragstrichen und wohl G 121 

(Symbol). 

Im Mittelfeld links ein nur zur Halfte erhaltenes Zeichen, 

das der untere Teil des Eselskopfes (L 100, ta) sein konnte; 

rechts oben fehlt wohl ein Zeichen, dann la (L 175) und 

Z"lv(L 376). 
Erhaltene Flache ca. 2,3 x 1,3 cm; H. d. Bulle 4,6 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 20. 

174. Taf. X I X - 351/z - Tempel I, untere Terrassenmauer vor 

Magazin 29, NO-Seite. 

Konische Bulle aus grauem, gebrannten T o n mit flachem 

Stempelabdruck. 

U m r a h m u n g aus Kranz von gegitterten Dreiecken, der an 

die Einfassung kassitischer Rollsiegel erinnert, vgl. dazu 

SBo II p. 31 und Abb. 4717. 

Im Mittelfeld die Zeichen kd und su (L 56, 370), d.i. der 

haufige N a m e Kassu18. 

D m . 2,2 cm; H. der Bulle 3,4 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 13. 

15 SBo I Nr. 13. 39 A. 45. 53. 58. 63; SBo II Nr. 1 und 3. in BoHa. 

V sind die meisten Seitenabdriicke nicht abgebildet. 
16 Tarsus Nr. 42, SBo II Nr. 222f. 224; Bogazkoy V Nr. 14-15 (hier 

getrennt als Nr. 191 und 247 aufgefiihrt). 
17 Abb. 47 nach SBo II Nr. 117. 181-183 u n d A- Dincol, JKF 9, 1983, 

225 Nr. 11 (flache Scheibe aus der Umgebung von Adana). 
18 Zu den verschiedenen Namenstragern vgl. auBer N H 538 noch 

F. Pecchioli Daddi, Mesopotamia 13-14 (1978-79) 201ft".; dazu jetzt noch 

die Ma§at-Briefe, S. Alp, Belleten 44, 1980, 38-43, Nr. Mst 75/45, 1°. ", 

69, 15-

Abb. 4/a-d. Antike Abdriicke aus Bogazkoy, Biiyiikkale. Abdruck einer Seite eines scheibenformigen Siegels aus der Umgebung von Adana. 

M. 1:1. 
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|iingeres Neues Reich 

b) Leicht gewolbte Siegel 

Zwischen die flachen und die konkaven Abdriicke stellen 

wir versuchsweise solche, die im Inventar als »schwach« 

oder »leicht konkav« beschrieben sind. Einige von ihnen 

haben eine menschliche Figur in der Mitte, darunter in eini-

gen Fallen sicher Gottheiten; diese Figuren sind stilistisch 

mit Reliefs des 13. Jahrhunderts vergleichbar. Die meisten 

dieser Abdriicke fiigen sich in das allgemeine Bild der Siegel 

des 13. Jahrhunderts. 

Auch unter den Siegelabdriicken von Biiyiikkale, die in 

SBo II vorgelegt wurden, sind viele, die in der Liste SBo II 

pp. 55-61 als »schwach« oder »leicht gewolbt« oder »fast 

flach« bezeichnet sind. Unter ihnen haben diejenigen, die 

Umrahmungen aus Symbolen aufweisen, ihre nachsten Ana-

logien unter den flachen Abdriicken; vgl. z.B. SBo II 

Nr. 55 und 56 (1. gew.) mit 47—51, 53, 54, 59, 60 (alle fl.), 

aber auch mit 132 (gew.); vgl. hier Nr. 175 und 178. 

Es ist nicht leicht anzugeben, von welcher Art Siegel 

diese Abdriicke herruhren. A n Siegelstocken, deren Flachen 

nur leicht gewolbt sind, liegen aus der Unterstadt nur die 

beiden offenbar spaten bikonvexen Siegel Nr. 207 und 

Nr. 212 vor. Sie gehoren an das Ende des Neuen Reichs, 

wenn sie nicht sogar noch j linger sind, und helfen nicht, 

eine zwischen die alten, flachen und die jungen, gewolbten 

Siegel einzuordnende Mittelstufe zu dokumentieren. D a 

keine bikonvexen Siegel mit Umrahmung bekannt sind, 

kann man aber soviel sagen, daB die leicht gewolbten Ab

driicke mit Umrahmung nicht von bikonvexen Siegeln 

stammen konnen. 

175. Taf. XIX - 68/93 - J/18, Sudareal, Areal I Nord, Keller-

raum 3, Brandschutt, ca. 30 cm iiber dem FuBboden. 

Bulle aus ziegelrot gebranntem Ton mit Abdriicken zweier 

Stempelsiegel auf gegeniiberliegenden Flachen. Fur den zwei-

ten Abdruck s. Nr. 215. 

Nr. 175: Leicht konkav; Umrahmung aus abwechselnd spit-

zem Dreieck und L 440. 

Mittelfeld: Mann nach rechts, im Mantel, mit runder Kappe, 

die vorn ein Horn aufweist; die rechte Hand erhoben, die 

unverhaltnismaBig groBe linke nach vorn gestreckt, mit Fin-

gern nach unten. Hinter der Figur vier Zeichen: pi (L 66), 

u (L 105), ^a\\i-\-ra\ri, li (L 278). Wie sind diese zu einem 

Namen zu verbinden? Etwa in zwei Kolumnen: u-li-pi-

^(a)ri? Das wiirde wenigstens im ersten Teil an Bekanntes 

anklingen. Aber das ist alles zweifelhaft. Vor dem Mann 

steht zweimal SCHREIBER (oben und unten). Unter der vorge-

streckten Hand pa, entweder allein, wenn der Kreis als Fiill-

svmbol betrachtet wird, oder mit diesem als Zeichen sa4 zu 

verbinden, entweder saA-pa (in der Schriftrichtung der Figur 

und der Zeichen links) oder pa-sa4 (wenn diese Seite in der 

anderen Richtung gemeint ist). In beiden Fallen unklar. 

Dm. des Mittelfeldes 1,8 cm, groBte erhaltene Ausdehnung 

des Abdrucks 2,4 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 25. 

176. Taf. XIX - 69/928 - Schutthalde vor Magazin 3 des Tem

pels I. 

Konische Bulle aus hellgrau gebranntem Ton mit schwach 

konkavem Siegelabdruck. Kreisrunde Randlinie; von einer 

Umrahmung ist nichts mit abgedriickt. 

Gefliigelter Mondgott nach rechts. Von der Mondsichel an 

der Gotterkrone ist eine Spur erhalten. Vor dem Gott der 

Name des Siegelinhabers: Arma-wa-\-raji (L 193—439+383). 

Der Titel SCHREIBER ist mehrmals wiederholt, zweimal (hin

ter dem Gott und, kleiner, unter dem Namen) zusammen 

mit HEIL. Stern und spitzes Dreieck sind Fiillmotive. Das 

Siegel ist ein Beispiel fur den Brauch, den im theophoren 

Eigennamen enthaltenen Gott auf dem Siegel darzustellen19. 

Dm. der Ringlinie 2,5 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 24. 

177. Taf. X X - 145/p - J/20, k/7b - d West, in Hohe des Wasser-

kanals, und zwar ca. 1,90 m unter der Oberflache. 

Fast flacher Abdruck auf Bulle aus ockerfarbenem, schwach 

gebrannten Ton. Von der Umrahmung nur unklare Spuren 

auBerhalb der Kreislinie erhalten bzw. abgedriickt. 

Mann nach rechts mit runder Kappe und geschultertem Bo-

gen. Uber seiner vorgestreckten linken Hand ein gehornter 

VierfiiBler mit kurzem Schwanz (Schaf? Gazelle?), den Kopf 

zuriickwendend. Vergleichbar sind die Stempelsiegel des Ini-

Tesub, Ugaritica III Fig. 27 und 29, bei denen aber der Wet

tergott den Sphinx mit der linken Hand an den VorderfiiBen 

gepackt halt. 

Vor der Figur oben L 209 {i\ja\a), unten der obere Teil von 

L 376 Z'lza- Ist das z u Ea-%i[-ti\ zu erganzen? Es fragt sich 
aber, ob das Tier, statt als Teil der Darstellung vielmehr 

als Schriftzeichen aufzufassen ist, in diesem Fall vielleicht 

als Ganztier fur L 104 sd (vgl. SBo II Nr. 36-37 mit Nr. 38-

41); etwa i(a)-sd-^aji? Von Nebenzeichen erkennt man 

SCHREIBER und HEIL. 

Dm. 2,6 cm; H. d. Bulle 1,9 cm. 

178. Taf. X X - 107/s - L/18, »Altbau« siidlich Westecke des 

Hauses am Hang. 
Konische Bulle aus gelbgrauem Ton mit schwach konkavem 

Abdruck eines Siegels. Umrahmung aus Dreiecken, Ringen 

und Granatapfeln, durch Kreislinie vom Mittelfeld getrennt. 

Hauptgruppe: ku iiber TeilumriB eines Vogels nach rechts, 

wie L 135.8, aber »ohne Dorn«. 

Nebengruppe: HEIL iiber FRAU. Im Feld Granatapfel und 

L 440. 

Bei einem Frauennamen /£//-Vogel denkt man an Kubaba, 

N H 636, vgl. Schreibungen des Namens mit nur diesen zwei 

Zeichen, ohne -pa-pa, unter L 128 und in Meriggi, HHG1 

s.v. Kupapa. 

Aber ein solcher Lesungsversuch wiirde voraussetzen, daB 

der Vogel auf den Siegeln nicht L 135 sondern 128 ent

spricht; die Belege fur hierogl. Kubaba sind alle spat, ein-

schlieBhch der Siegel CIH X X X I X 10, XLIII 8 und XLI 

1 (HHG1 76 unter »dKu-i2j endungslos«); und was ware 

die Konsequenz fur die Siegel Nr. 162 und 180, auf denen 

der Vogel allein der Name zu sein scheint? Baba, etwa gleich 

Pappa, N H 931 ? Und was ware dann der Vogel mit »Dorn« 

auf Nr. 179 und Abb. 48 a (SBo II Nr. 171)? 

Dm. 2,1 cm; H. der Bulle 1,5 cm. 

179. Taf. X X - 135/p - J/20, i/6c West, in Steinschutt, 1,40 m 

19 Vgl. SBo II Nr. 102 Arma-pia, N H 135; Ugaritica III, Abb. 27-37 
Ini-Tesub und Talmi-Tesub mit Bildern des Wettergottes. 

unter der Oberflache. 
Bruchstiick einer flachen Bulle aus gelblichgrauem, gebrann

ten Ton mit konkavem Abdruck. 

Das Mittelfeld ist von einer einfachen Kreislinie umgeben. 

Von der Umrahmung ist nur ein kleiner Streifen links mit 

Teilen von Symbolen (Stern und Dreieck) mit abgedriickt. 

Mittelfeld: TeilumriB eines Vogels, G 54 = L 135.8, hier mit 

dem »Dorn« am Schnabel, und ein Tierkopf, G 34 (wo der 

Beleg SBo II Nr. 171= unsere Abb. 48a nachzutragen ist; 

vgl. auch SBo II Nr. i75=unsere Abb. 48 b), am ehesten 

doch wohl als L 101.2= 100 ta zu identifizieren. Links davon 

die Zeichen L 289 W A G E N L E N K E R (Variante ohne Spitze) und 

L 247 HAUS. Nach der hethitischen und luwischen Wortstel-

lung ist das »des/r Wagenlenker(s) Haus«, entsprechend keil-

schriftlichem kM'ii, zu verstehen wohl als Berufsbezeichnung 

»(der zum) Marstall (Gehorige)«. 
Nach der Anordnung auf Nr. 179, wo L 289 iiber L 247 

steht, ist der Titel auf SBo II Nr. 171 von rechts nach links 
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Abb. 48a. b. Antike Abdriicke von Siegeln aus Bogazkoy, Biiyiikkale. 
M. 1:1. 

ebenso zu lesen. Dagegen ist der Name dort rechtslaufig 
geschrieben, und im Feld stehen andere Symbole. 

Dm. des Abdrucks noch 1,2 cm. 

180. Taf. X X - 149/p - J/20, k/6d, ca. 2 m tief im Ziegelschutt 
des groBen Gebiiudes. 

Konische Bulle aus gelblichgrauem, schwach gebrannten 

Ton mit konkavem Siegelabdruck. Reste einer Kreislinie als 
Umrahmung. 

TeilumriB eines Vogels nach rechts wie L 135.8, aber ohne 

»Dorn«. Daneben Schnabelkanne, die als Titel (»Mund-
schenk«?) bekannt ist, also beteht der ganze Name wohl 

nur aus dem Vogel-Zeichen. Im Feld Dreiecke, Granatapfel 
und Pflanze sowie einmal LEBEN. Vgl. Nr. 162. 

Dm. noch 1,85 cm; H. der Bulle 1,57 cm. 

181. Taf. X X - 106/s - L/18, Haus am Hang: beim Reinigen 

der Oberflache der siidwestlichen AuBenmauer. 

Bulle. Der Siegelabdruck ist in der Mitte flach, am Rand 

ansteigend. Umrahmung aus SCHREIBER-Zeichen, vom Mit

telfeld durch Kreislinie getrennt. 

Hauptgruppe ^u-^u-li (wie auf Nr. 197 und 198); Neben-

gruppe HEIL iiber SCHREIBER. 

Dm. d. Bulle 1,9 cm; H. d. Bulle 1,8 cm; Dm. innerer Kreis 

I,I cm. 

182. Taf. X X - 34/h - K/20, Schutt iiber Schicht 1. 

Konische Bulle aus graubraunem, gebrannten Ton mit leicht 

konkavem Teilabdruck eines Siegels. 

Gottin nach rechts im langen Mantel iiber einem Lowen 

oder Sphinx. Der Kopf der Gottin ist nicht mit abgedriickt; 

der des Tieres ist nicht klar, konnte aber den Spuren nach 

die spitze Gotterkrone gehabt haben, die von dem Mischwe-

sen auf dem Goldring in Oxford p. 75 Anm. 64 getragen 

wird. Auf dem Goldring steht die Gottin Sausga (Istar) auf 

diesem Wesen, das man deshalb im AnschluB an eine Bildbe-

schreibung20 mit dem dort genannten Tier awiti identifiziert 

hat, obwohl das awiti der Texte geflugelt ist, der Sphinx 

des Goldringes aber nicht. Auch auf Nr. 182 hat das Tier 

keine Fliigel. Hier tragt die Gottin nicht das fur Sausga cha-

rakteristische geraffte Gewand, sie miiBte also eine andere 

auf einem awiti stehende Gottin sein. In SBo II p. 13 und 

19 verglichen wir das Siegel mit dem Bild der Hebat in 

Yazihkaya (Nr. 43), die bekanntlich auf einem Lowen mit 

hoch erhobenen Hals und Kopf steht. DaB das Tier auf dem 

Siegel ein ebensolcher Lowe war, ist nicht ausgeschlossen, 

da ja die spitze Kopfbedeckung nur aus schwachen Spuren 

rekonstruiert ist. Kein sicheres Ergebnis. Spuren von Hiero

glyphen sind unergiebig. 
Flache ca. 2 x 1,90 cm; H. d. Bulle 2,4 cm. 

SBo II Nr. 101. 

c) Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke 

sowie Abdruck eines paraboloiden Siegels (Nr. 202) 

Kleine runde, grifflose, in der Richtung eines Durchmes-

sers durchbohrte, auf beiden Seiten konvexe Siegel aus Stein 

sind die in der spaten GroBreichszeit haufigste Art von 

hethitischen Hieroglyphensiegeln. Es ist die Form, die Ho

garth und Woolley »bulla« nennen, eine Bezeichnung, die 

wir vermeiden (vgl. SBo II p. 1). Andere nennen sie »lin-

senformig« (»lentoid«). Der Ausdruck »Knopfsiegel« ist 

weiter gefaBt, da er auch Scheiben und ahnliche Formen 

mit umfaBt. Fur unsere spezielle Form bevorzugen wir die 

Bezeichnung bikonvex. 

Hogarths Bedenken, daB die konvexen Oberflachen zum 

Siegeln ungeeignet seien, ist durch das Vorkommen zahlrei-

cher konkaver Abdriicke entkraftet. Der Umstand, daB 

viele solche Steine verschiedene Inschriften auf ihren zwei 

Seiten aufweisen, erklart sich in vielen Fallen dadurch, daB 

gemeinsame Siegel von Mann und Frau vorliegen (vgl. 

H G G in Bogazkoy V 72-74 zu Nr. 37-38). In anderen Fal

len hatten anscheinend zwei Manner ein gemeinsames Sie

gel. 

Die bikonvexen Siegel finden sich sowohl im anato-

lischen Hochland wie auch in Kilikien und Nordsyrien. 

Sie bleiben auch nach 1200 v. Chr. noch in Gebrauch, wor-

auf die Beobachtungen in Ali§ar hindeuten. Dabei kann 

man — grob gesprochen - zwei Unterscheidungsmerkmale 

beobachten: 1. die Randflache der groBreichs-hethitischen 

Bikonvexsiegel ist gewohnlich mit zwei tief eingeschnitte-

nen Rillen verziert; bei den nachhethitischen ist sie glatt; 

2. die Schrift ist auf den nachhethitischen wesentlich fliich-

tiger als auf den alteren. Keines dieser beiden Kriterien 

ist aber allgemeingiiltig oder zwingend; unter den hier vor-

gelegten Siegeln befinden sich auch solche mit glattem 

Rand, aber klarer, gut geschnittener Inschrift, die sich auch 

inhaltlich nicht von den anderen groBreichszeitlichen unter-

scheiden (s. Nr. 184 und 186). 

Wir haben hier solche Siegelabdriicke, die ihrer konkaven 

Form nach von Bikonvexsiegeln stammen konnen, mit diesen 

zusammengestellt. Ihres geringen Umfanges wegen haben 

die doppeltkonvexen Siegel keine mit Symbolen oder Figu-

ren ausgefiillten Umrahmungen. Konkave Abdriicke mit 

solchen AuBenringen wurden daher oben an die vorherge-

hende Gruppe angeschlossen. Bei einigen Abdriicken liiBt 

sich nicht feststellen, ob der Originalstempel einen AuBen

ring besaB, weil die Grenze des Mittelfeldes gerade mit 

dem Rand der Bulle zusammenfiel. Solche Abdriicke sind 

hier provisorisch zu den vermutlich von Bikonvexsiegeln 

stammenden gestellt. 

Alle Siegelstocke sind hier wie iiblich in der Richtung 

des Abdrucks gezeichnet und beschrieben. 

183. Taf. XX - 77/39 - K/20, 11/1, Steinschutt iiber der obersten 

hethitischen Schicht. 

Bikonvexes Siegel aus Serpentin, durchbohrt, mit zwei um 

die Randflache laufenden Rillen. Beide Seiten von Leiterband 

umrahmt. 

Seite A: Links Mann oder Gott im Schurz nach rechts, mit 

runder Kappe mit Horn, geschultertem Bogen und Dolch 

mit halbmondformigem Griffende. Vor ihm der Name des 

Siegelinhabers in vier Zeichen. Das erste ist nicht ohne weite

res identifizierbar; m.E. am ehesten G 121 in waagerechter 

Stellung. Es folgen ka und die Gruppe, die %iti gelesen wird. 

Wenn unsere Deutung des ersten Zeichens richtig sein sollte, 

wiirde das Nebeneinander von G 121 und G 120 {ka) die 

vorgeschlagene Trennung der beiden Zeichen (bei Laroche 

20 C.G. von Brandenstein, MVAeG 46, 
1958, 175. 

L. Rost, MIO 6, 
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beide Nr. 434) bestatigen21. Eine Lesung fur G 121 kann ich 

nicht vorschlagen; der Name ware dann y^-ka-^iti zu um-

schreiben. Zwei Punkte als Fiillmotive. 

Seite B: derselbe Name in der Mitte. Rechts L 289 »Wagen-

lenker«, links HEIL iiber M A N N (L 386). 

Dm. 2 cm, Dicke 1,05 cm. 

184. Taf. X X - 62/002 - K/18, aus altem Grabungsschutt vor 

dem Tor zum Tempel I. 

Bruchstiick eines bikonvexen Siegels aus weiBbraun ge-

schichtetem Kalkstein mit glattem Rand, in der Durchboh-

rung quer zum Siegelbild gebrochen. Beide Seiten von diin-

ner Kreislinie umgeben. Darstellung und Inschrift, soweit 

nach dem Erhalten zu beurteilen, auf beiden Seiten identisch. 

Die Zeichnung ist daher aus beiden Seiten kombiniert. 

Mann oder Gott nach rechts, im Schurz, mit umgehangtem 

Bogen. U m seinen Kopf lauft ein Wulst mit einem Horn 

an der Vorderseite. Die linke Hand ist vorgestreckt. Der 

Titel SCHREIBER steht iiber dieser Hand und noch einmal 

hinter der Figur in der Kombination HEIL SCHREIBER HEIL. 

Der Name, unter dem Arm der Figur, besteht aus drei Zei

chen; von denen nur das letzte, wa, klar ist. Das erste ist 

in dieser Form unbekannt; es konnte einen Schnabelschuh 

mit zusatzlichen Elementen darstellen; ob es mit ti gleichge-

setzt werden darf, steht dahin. Das zweite ahnelt dem Zei

chen auf SBo II Nr. 89, das ich dort in der Zeichenliste ver-

suchsweise unter G 18, pi (L 66) einreihte, was aber weder 

nach der Form noch nach der Stellung auf dem Siegel sicher 

ist. 

Der Name muB daher vorlaufig x.-y-wa umschrieben werden. 

Dm. 2,5 cm; Dicke 1,6 cm. 

185. Taf. XXI - 70/209 - J/19, Steinschutt vor der Tempelter-

rasse. 

Bikonvexes Siegel aus griinweiBem Kalkstein, quer zur Dar

stellung durchbohrt, mit zwei um die Randflache laufenden 

Rillen. Beide Seiten von diinner Kreislinie umrahmt. 

Seite A: Mann nach rechts im Schurz; runde Kappe mit 

Horn. Mit der rechten Hand schultert er eine Axt mit drei-

zackigem Nacken, die linke ist nach vorn erhoben. 

Der Figur gegeniiber, rechtslaufig geschrieben, die zwei Zei

chen la-hi (L 306), offenbar der Name. Hinter der Figur zwei 

Zeichen, trotz leicht abweichender Form doch wohl L 360 + 

247, zusammen 249 GOTTES-HAUS, dem keilschriftlichen Ideo

gramm E.DINGIR'-lint) »Tempel« entsprechend. 

Seite B: Name und Titel wie auf Seite A, dazu links HEIL 

iiber M A N N , sowie dreimal im Feld L 440. 

Dm. 2,8 cm; Dicke 1,7 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 35. 

186. Taf. XXI - 1312/z - Tempel I, Ostterrasse bei Magazin 6, 

alter Grabungsschutt. 

Zur Halfte erhaltenes, in der Durchbohrung gebrochenes 

bikonvexes Siegel mit glattem Rand aus weichem, hellgrauem 

Stein, wohl Tonschiefer. 

Seite A: Umrahmung aus Leiterband. Der Name la-hl nach 

Nr. 185 erganzt. Links das obere Ende von L 289 W A G E N -

LENKER, rechts zwei senkrechte Linien, wohl Oberteil von 

MANN. 

Seite B: Von einfacher Kreislinie umrahmt. Dieselbe In

schrift wie auf A, aber die (nur im Oberteil erhaltenen) Ne-

benzeichen in umgekehrter Verteilung. 

Der Name Lahhi, auf Nr. 186 mit dem Titel Wagenlenker, 

auf Nr. 185 in Beziehung zum Tempel gesetzt, kommt in 

der gleichen Schreibung auf der Stele von Karga ( H H M 

Nr. 377) vor, dort mit dem Titel GROSS-HAUS-KIND entspre

chend keilschriftlichem DUMU.E.GAL »Hof]unker« (vgl. 

Nr. 240). Es kann sich um verschiedene gleichnamige Perso-

nen handeln, oder auch um einen Mann, der zu verschiedenen 

Zeiten verschiedene Amter innehatte. 

Dm. 2,5 cm; Di. 1,4 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 36. 

187. Taf. XXI - 311/q - J/20, h/4, im Schutt dicht oberhalb 
USt. 1. 

Konische Bulle aus grauschwarzem, gebrannten Ton mit 

konkavem Abdruck. 

Hauptgruppe Arma-pi-ja, zweimal, wobei beidemal das pi 

symmetrisch wiederholt ist. Unten in der Mitte ein Doppel

adler. Nebengruppe nur links erhalten, HEIL iiber SCHREIBER. 

Fur den Namen vgl. N H 135; fur Doppelschreibung des gan-

zen Namens vgl. z.B. SBo II Nr. 37ff. und hier Nr. 263, 

fur Doppelsetzung eines Zeichens im Namen SBo II Nr. 65, 

15 2, SBo I Nr. 24-29 sowie hier Nr. 264. 

Dm. 2,0 cm; H. d. Bulle 2,3; cm. 

188. Taf. XXI - 73/36 - J/19, Erosionsschutt iiber Haus 6. 

Konische Bulle aus grauem, sekundar gebrannten Ton, mit 

konkavem Abdruck eines runden Stempelsiegels. Kreislinie 

zur Halfte sichtbar, keine Spur einer Umrahmung. 

Die mittlere Kolumne ist wohl hu-tu-pi (L 342-88-66) zu le

sen; ein Arzt dieses Namens ist belegt (NH 413). Die Neben

gruppe, antithetisch wiederholt, besteht aus je drei Zeichen: 

oben wohl GROSS (L 363) iiber HER R (L 390 Variante), darun

ter ein Zeichen, das G 55 (L 135,2) ahnelt, aber nicht die 

oberen Ansatze hat. G ;; ist Titel auf den Siegeln Korucu

tepe Nr. 8-10 mit dem Personennamen Ma-la-ma22, SBo II 

Nr. 200 mit dem Namen A-ki-na und SBo II Nr. 137 (Name 

nicht klar). Das Vorkommen eines gleichnamigen Arztes ge-

niigt natiirlich nicht, das Zeichen als Ideogramm fur »Arzt« 

zu bestimmen, aber die Moglichkeit sollte im Auge behalten 

werden. Fiillmotive sind ein Punkt, ein Stern und ein spitzes 

Dreieck. 

Dm. ca. 2,0 cm; H. der Bulle 1,8 cm. 

189a./?. Taf. XXI - 144/p - J/20 k/7 c Siid, in Schutterde, 1,90 m 

unter der Oberflache. 

Spitzkonische Bulle aus rotlichgrauem, dichtem, hart ge

brannten Ton mit konkavem Abdruck eines Siegels auf der 

Basis, Teilabdruck eines anderen Siegels auf der Mantelfla

che. Die Hauptgruppe des Hauptabdrucks a besteht aus den 

Zeichen L 209 i\ja\a oder Ea, L 105 Stierkopf=» (allenfalls 

mu), L 214 ni (Hawkins). Mogliche Lesungen A-mu-ni, I-u-ni, 

oder Ea-mu-ni, vgl. Nr. 165 und 217. 

Nebengruppe: SCHREIBER-2, was wohl eine Rangbezeich-

nung ist; vgl. Nr. 163, 217 und 246f. 

/?. Auf dem Seitenabdruck ist nur das Heilsdreieck zu erken

nen; Spuren von zwei unidentifizierbaren Zeichen. 

H. 3,3 cm; Dm. 2,35 cm; Dm. des Siegelabdrucks 1,82 cm. 

190. Taf. XXI - 73/450 - I/20, Schnitt 11/5, West, aus Steinschutt. 

Konische Bulle aus grauem, gebrannten Ton mit Teilabdruck 

eines Siegels. 

Das einzige klare Zeichen ist ein groBer Stierkopf in Relief, 

als Silbenzeichen uiwa) (L 105). Spuren anderer Zeichen oben 

und links sind unergiebig. 

Flache 2,0 x 1,8 cm; H. d. Bulle 0,9 cm. 

191. Taf. XXI - 404/z - Tempel I, Magazin 32, oberer Schutt. 

Konische Bulle aus grauem, gebrannten Ton mit konkavem 

Teilabdruck eines Stempelsiegels auf der Basis und Abrol

lung eines Siegelringes auf der Mantelflache (fur diese s. 

Nr. 247). 

Die mittlere Reihe auf dem Stempelabdruck bietet ka-ni-sa-tu 

(L 434-5 5-415-89), d.i. wohl der Name. Links und in Spuren 

wohl auch rechts: GROSS, MANN,pi (L 367, 312, 66); dieselbe 

Kombination erscheint auch auf Nr. 192. 

Basis der Bulle: 2,2 x 1,8 cm; H. d. Bulle 2,5 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 14. 

192. Taf. XXII - 369/s - K/15, Schnitt D, unter phrygischem 

Pflaster, ca. 1,05-1,10 m unter der Oberflache. 

Stark konkaver Abdruck auf graubrauner, gebrannter spitz-

konischer Tonbulle. 

Hauptgruppe ka-ni-sa-tu; Nebengruppe beidseitig GROSS, 

M A N N , pi. Die gleiche Nebengruppe findet sich auch auf 

Nr. 191, wo die Anordnung deutlich zeigt, daB pi auf die 

beiden anderen Zeichen folgt. GROSS M A N N entspricht dem 

Dazu ausfiihrlich C. Mora, AnSt. 24, 1974, 163-167. 
JNES 32, 1973, 143; Korucutepe III 130. 
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keilschriftlichen LU.GAL. 1st pi phonetisches Komplement der 

heth. oder luwischen Lesung? Vgl. aber SBo II Nr. 98, wo 
anscheinend nur GROSS-/}/' steht. 

Das erste Zeichen der Hauptgruppe ist nicht vollstiindig er

halten und wurde zunachst fur ta (L 29) gehalten. Aber die 

weitgehende Ubereinstimmung mit Nr. 191 in alien anderen 

Zeichen fiihrt dazu, es zu ka (L 5 6) als graphische Variante 
zu dem ka (L 434) von Nr. 191 zu erganzen, was nach dem 
erhaltenen Teil durchaus moglich ist. 

Dm. des Abdrucks 1,2 cm; H. d. Bulle 2,25 cm. 

193. Taf. XXII - 76/22 - Aus Steinschutt nordlich Haus 13. 

Konische Bulle aus rotem, an der Oberflache teilweise 

grauem Ton mit konkavem Teilabdruck eines Siegels. 

Hauptgruppe: Oben ein Zeichenrest, der von wa (L 439) 

stammen konnte (doch s. dazu weiter unten); danach wohl 

L 323 mit »Dorn«. An anderer Stelle - Les Hieroglyphes 

de Yazihkaya (1982) 11 f. und 34f. zu Nr. 31 - habe ich 

Identitat von L 322 und 323 vertreten und die verschiedenen 

Ideogrammwerte des Zeichens besprochen: suppi »rein, hei-

lig« im Namen Suppiluliuma, Kumija im Namen Kumija-^iti 

(Ugaritica III 15 3 f.), und, mit dem »Dorn«, Name einer 

zweigeschlechtigen Gottheit, churritisch Pirinkir, der Planet 

Venus als Morgenstern. Da das Zeichen hier den »Dorn« 

zu haben scheint, liegt hier wohl der (oder: ein) Name dieser 

Gottheit in einem theophoren Eigennamen vor. Das Zeichen 

darunter ist, trotz etwas ungewohlicher Form, doch wohl 

ZITI (L 312); darunter dann noch das obere Ende von %i 

(L 376). Ein Name L 323 - %iti liegt (auBer in Ugarit) auch 

auf unserer Nr. 215 vor, dort hat aber L 323 nicht den 

»Dorn«. Storend ist auf unserem Siegel die Spur iiber L 323. 

Eine Silbe vor dem Gottesnamen ist kaum denkbar. Also 

liegt vielleicht ein anderes Zeichen vor, als Symbol im Feld; 

zum Gottesdeterminativ passen die Spuren nicht. Ein Name 

323 - %iti konnte Pirinkir-^iti zu lesen sein, hybrid churri-

tisch-luwisch, wie Sausga-^iti, oder mit dem luwischen Na

men der Gottheit, vielleicht Pirwa-^iti (so vermutungsweise, 

weil auch Pirwa zweigeschlechtig und eine Erscheinungs-

form der Istar ist; die phonetische Ubereinstimmung in der 
ersten Silbe ist vielleicht kein Zufall). 

Nebengruppen: Anscheinend SCHREIBER rechts und links. 

Weitere Elemente unklar. 

Dm. 2,4 cm; H. der Bulle 2,3 cm. 

194. Taf. XXII - 1263/z - Sudareal, Grabungsschutt. 

Bikonvexes Siegel aus graugelbem, dichten Ton, durchbohrt; 

Rand durch zwei Rillen profiliert. Beide Seiten von einfacher 

Kreislinie umrahmt. 

Seite A: Die Hauptgruppe lautet ta5/ti4-h 416-mi, wobei die 

Lesung von L 416 noch unklar ist23. Falls L4i6 = L3i9, 

konnte man ti4-ta4-mi (o.a.) lesen; sonst vielleicht ti4-wd-mi. 

Nebengruppen: links W A G E N L E N K E R , rechts HEIL iiber (zu 

zwei Strichen vereinfachtem) MA N N . 

Seite B: Hauptgruppe: u-ma-ja, Nebengruppe links HEIL iiber 

FRAU, rechts Striche; ein weiteres Dreieck ist in das u einge-

schrieben, wohl nur ein weiteres Gluckssymbol. Umaja ist 

als Frauenname belegt24. 

Dm. 2,4 cm; Dicke 1,4 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 37. 

195. Taf. XXII — 384/z - I/23, beim Ausheben eines Wasserlei-

tungsgrabens in oberer Siedlungsschicht (USt. 1). 

Bikonvexes Siegel aus hellem Serpentin, durchbohrt, Rand 

mit zwei Rillen profiliert. Beide Seiten von Kreislinie um

rahmt. 
Seite A: Die Hauptgruppe jetzt wohl ku-ni-pi-ya zu lesen . 

Nebengruppe auf beiden Seiten HEIL iiber M A N N , dazu noch 

Fiillmotive. 
Seite B: Hauptgruppe (rechtslaufig) ka-la-ja, daneben unten 

rechts ein linkslaufiges d. 
Nebengruppen: HEIL iiber FRAU; ein kleiner Stern als Fiill-

motiv. 
Dm. 2,0 cm, Di. 1,2 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 38. 

196. Taf. XXII - 2000/m - Biiyiikkaya, Schutt der GroBreichs
zeit. 

Bikonvexes Siegel. 

Die Hauptgruppe besteht aus drei Zeichen: Oben wohl L 285 

%u(wa){?). Das zweite, eine abwarts weisende Hand, konnte 

L 55 ni, L 56 kd oder L 41 ta sein. Das dritte Zeichen ist 
L 209 i\ja (in Meskene auch a). 

Nebengruppen: links HEIL iiber M A N N , rechts HEIL iiber 
L 406(4) unbekannter Bedeutung. 
Dm. 2,0 cm. 

Beran in: Bogazkoy III 55 Nr. 26 Taf. 31. 

197. Taf. XXIII - 78/10 - K/20, aus Grabungsschutt der Grabung 
1967 an den Westmagazinen. 

Bikonvexes Siegel aus grauschwarzem, glanzenden Stein, 

durchbohrt, Rand mit zwei Rillen profiliert. Beide Seiten 
von einfachen Kreislinien umgeben. 

Seite A: Lowe nach rechts, mit offenem Maul und erhobe-

nem Schweif, umgeben von Fullzeichen, darunter wohl 
L 15 2 und das Zeichen G 121. 

Seite B: Der Name ̂ u-^u-li wie auf der Bulle Nr. 198. Diese 

ist aber nicht mit diesem Siegel gestempelt. Nebengruppe 

rechts: HEIL iiber M A N N ; links Fullzeichen, darunter wohl 

wieder G 121 und unten wohl auch die Pflanze. Vgl. auch 
Nr. 199. 

Dm. 2,0 cm; Dicke 1,1 cm. 

198 A.B. Taf. XXIII - A=$i8/z, B = 4o5/z - A. Fallschutt vor 

den Nordost-Magazinen des Tempels I. - B: Tempel I, Ma
gazin 30, oberer Schutt. 

Zwei konische Bullen aus hellbraunem bzw. grauem, ge
brannten Ton mit konkaven Teilabdriicken desselben Sie

gels. Randlinie in Teilen erhalten. 

Legende in groBer Schrift: ̂ u-^u-li (L 432-432-278); links 

und rechts HEIL iiber MANN. Vgl. das bikonvexe Siegel 
Nr. 197. 

Auf der Mantelflache der Bulle A zwei mit dem Griffel ge-

schriebene Gruppen von Keilschriftzeichen, die wie 30 + 4 

bzw. 3o-/« aussehen; aber das scheinbare su konnte auch Teil 

einer fliichtig geschriebenen 4 sein. Die Zahl 34 diirfte sich 

auf die mit der Bulle versiegelte Sendung beziehen. 
Dm. des Siegelabdrucks (rek.) bei 2,2 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 11 A und B. 

199. Taf. XXIII - 335/z - Tempel I, Magazin 33, siidlich Pithos 
5 in Branderde. 

Bulle aus grauem, gebrannten Ton mit konkavem Teilab

druck eines Siegels; nur ein kleiner Teil der Randlinie ist 

mit abgedriickt. 

Mittelgruppe: pu-pu-li (L 328-328-278), links und rechts HEIL 

iiber SCHREIBER. Oben Teil eines weiteren Dreiecks (HEIL), 

unten ein Stern und Teil von L 441. Fur den Namen vgl. 

N H Nr. 1054 und F. Steinherr, Miinchener Sprachwissen-

schaftliche Studien 32, 1974, 153 Nr. 8. 

DaB die Siegel des Zuzulli (Nr. 198) und Pupulli in benach-

barten Magazinen gefunden wurden, ist wohl kein Zufall, 

da die beiden Manner auch in einem Verwaltungstext in Ver-

bindung mit Edelmetallieferungen genannt werden. Man 

mochte wissen, was die »34« auf Zuzullis Bulle meint26. 

MaBe der Bullenflache: 1,7 x 1,6 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 12. 

200-203. Taf- XXIII - 662/z - Tempel I, Magazin 27, auf dem 

FuBboden. 

Diskussion unter L416 und in Bogazkoy V 72 mit Anm. 119f., 
dort'wa erwogen. 

24 K B o X V 1 II 5, N H Suppl.= Hethitica IV 47 Nr. 1424b. 
25 Das zweite Zeichen, das ich fur eine vereinfachte Form von L 39 

ta hielt, ist jetzt von Laroche aufgrund der Emar-Funde als ni bestimmt 

worden: Akkadica 22, 1981, 13. 
26 S. Kosak, Hittite Inventory Texts, Texte der Hethiter 10 (1982) 69. 

73; J. Siegelova, Hethitische Verwaltungspraxis im Lichte der Wirtschafts-

und Inventardokumente (1986) 104-106 und ofter. 
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UnregelmaBig geformte Bulle aus dunkelgrauem, gebrann

ten Ton mit Abdriicken von vier verschiedenen Stempelsie-

geln' 
Nr. 200. Konkaver Abdruck eines runden Siegels, Kreislinie 
zu drei Vierteln im Abdruck; unsicher, ob eine Umrahmung 
vorhanden war. Schrift in zwei Kolumnen: links ka-wa (L 56-
439) SCHREIBER; rechts zwei oder drei unklare Zeichen, da-

nach na (L 35); ganz rechts FRAU (L 79). Dies ist also ein 

Siegel mit den Namen von Mann und Frau auf derselben 

Seite27. 

Dm. des Abdrucks bei 1,1 cm. 

H G G in: Bogazkdy V Nr. 16. 

Nr. 201. Konkaver Teilabdruck eines runden Stempelsiegels; 

von der Randlinie ist nur ein kleines Stiick abgedriickt. Von 

der Inschrift ist auBer einem Viereck (vgl. L 426, G 146), 

zwei Dreiecken und dem Zeichen L 376 {^aj^J) nichts mit 

Sicherheit zu erkennen. 

Dm. des Abdrucks bei 1,15 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 17. 

Nr. 202. Ziemlich flacher Abdruck eines dreieckigen oder 

wohl eher paraboloiden Siegels (vgl. Nr. 223). Der rechte 

untere Teil ist nicht mit abgedriickt. Man erkennt nur zwei

mal eine gewellte Doppellinie {ni, L 214, Variante?), eine 

Strahlenscheibe (L 292), SCHREIBER und HEIL. 

Seitenlange des Abdrucks bei 1,15 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 18. 

Nr. 203. Konkaver Teilabdruck eines runden Stempels. Von 

der Umrahmung ist ein Stiick einer Kerblinie und, weiter 

auBen, ein Ornament in Form einer liegenden 8 erhalten; 

vom Mittelfeld nur SCHREIBER, HEIL und Reste eines weiteren 

Zeichens erhalten. 

Dm. des Siegels (rek.) bei 1,7 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 19. 

204. Taf. XXIII - 73/43 — J/19, Oberflachenschutt vor der Tem-

pelterrasse. 

Schwach bikonvexes Siegel aus schwarzem Stein, durch

bohrt, mit gerundetem Rand ohne Rillen. Beide Seiten be-

schadigt. Beide Seiten von Kreislinie umrahmt. 

Die Hauptgruppe besteht auf beiden Seiten anscheinend aus 

den Zeichen mu (in der Form G 47), //, und vielleicht ni 

(wenn das kleine untere Zeichen als solches nach Akkadica 

22, 1981, 13 zu deuten sein sollte). Ein Name *mu-li-ni oder 

*mu-li ist nicht belegt. 

Eine Nebengruppe (rechts auf Seite A, links auf B zur Halfte 

zerstort) sieht wie ein Schwert mit mondsichelformigem 

Griff aus; wohl L 482, ein Titel, vgl. Nr. 148 und das ahn-

liche Zeichen auf Nr. 265. Ein GefaB (vgl. G 141, L 337. 

345) ist der Form nach weniger wahrscheinlich. 

Die andere Nebengruppe ist auf A (links) HEIL iiber M A N N 

(zu zwei Strichen vereinfacht). B (rechts) hat statt des 

Dreiecks vielmehr einen kleinen Stern iiber den zwei Strichen 

(vgl. Nr. 207). 

Dm. 2,3 cm; Dicke 1,05 cm. 

205. Taf. XXIV - 76/211 - J/20 III/i, Schwemmschutt iiber 

StraBe siidlich des Ostfliigels von Haus 13. 

Bikonvexes Siegel aus Serpentin, durchbohrt, Rand mit zwei 

Rillen profiliert. Beide Seiten von Kreislinie umrahmt. 

Die Hauptgruppe ist auf beiden Seiten dieselbe: ha, dann 

vielleicht^, danach ni (nach Akkadica 22, 1981, 13), zuletzt, 

etwas seitlich, i\ja; das ware ha-pu(?)-ni-ja als (nicht belegter, 
aber moglicher) Name. 

Die Nebengruppen weichen ab. 

Seite A: oben rechts und links HEIL iiber M A N N , darunter, 

ebenfalls auf beiden Seiten, ein unklares Zeichen. 

Seite B: oben rechts und links nur M A N N , darunter, antithe

tisch, ein unbekanntes Zeichen, das wie eine um 900 gedrehte 

Lunula aussieht, aber schwerlich dieses Zeichen sein diirfte; 
Sterne und Punkte als Fiillmotive. 

Dm. 2,2 cm; Dicke 1,2 cm. 

206. Taf. XXIV - 69/994 - Schutthalde siidostlich Tempel 1. 

Bikonvexes Siegel aus grauem, dichtem, gebrannten Ton, 

durchbohrt. Die Seiten sind nur schwach gewolbt, der Rand 

ist glatt. Beide Seiten von einfacher Kreislinie umrahmt. 

Seite A: Hauptgruppe vielleicht pi-ni-wa, fur das zweite Zei

chen s. E. Laroche, Akkadica 22, 1981, 13, Nebengruppe 

HEIL iiber M A N N , dazu Punkte und kleiner Stern als Fiillmo

tive. 

Seite B: Ein Ornament, das aus einem Kreis von vierstrahli-

gen Sternen und kleinen Strichen um eine Rosette besteht. 

Dm. 2,0 cm; Dicke 1,0 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 39. 

207. Taf. X X I V — 68/294 — Sudareal, obere Schutterde. 

Bikonvexes, aber nur schwach gewolbtes Siegel aus gelbem 

Ton, durchbohrt, mit glattem Rand. Beide Seiten von einfa

cher Ringlinie umgeben. 

Seite A: Inschrift in groBen, eingeschnittenen Zeichen. Oben 

W A G E N L E N K E R (waagerecht!), darunter ein kleines keilformi-

ges Zeichen (liegendes Dreieck?), unten i\ja (groB geschrie-

ben). Als Nebenzeichen links ein Stern, rechts M A N N (vgl. 

Stern iiber M A N N auf Nr. 204 B). Es ist nicht klar, ob das 

kleine Dreieck als Teil der Hauptgruppe aufzufassen oder 

nur ein Fuller ist; in jedem Fall sind fur einen Namen nicht 

genug Zeichen vorhanden. Lautet die Inschrift nur WAGEN 

LENKER mit phonetischen Komplementen (x? +)-ja? 

Abb. 49. Abdriicke beider Seiten eines scheibenformigen Siegels 
aus der Slg. Borowski. M. 1:1. 

Seite B: Strichzeichnung eines gehornten Tieres, nach dem 

gerieften Horn zu schlieBen vielleicht als Steinbock gemeint 

trotz der plumpen Form (vgl. Abb. 49)28. A m Ende des Hor-

nes das Zeichen la. Bedeutung oder Funktion an dieser Stelle 

unklar. Hat dem Siegelschneider das ga am Horn des Gazel-

lenkopfes in der Schreibung fur Sausga vorgeschwebt? (Vgl. 

G 42). Oder soil man sd-la lesen? 

Dm. 2,2 cm; Dicke 1,05 cm. 

208. Taf. XXIV - 309/q - J/20, h/5, Schutt iiber Mauern der 

Schicht USt. 1. 

Bikonvexes Knopfsiegel aus graugriinem Serpentin, Rand 

mit zwei Rillen verziert. Durchbohrung auf einer Seite dop

pelt ansetzend. Gravierung nur einseitig, linear eingeritzt. 

Hauptgruppe: mu (mit nur drei Innenstrichen), L 416 (unsi

cher ob = L 319 ta4\ti; vielleicht wa), na. Nebengruppe HEIL 

iiber M A N N links und rechts. Zusatzliches Dreieck und Stern 

im Feld. 

Dm. 2,2 cm; Dicke 1,6 cm. 

209. Taf. X X I V - 26/y - Im Bachbett gefunden. 

Bikonvexes Knopfsiegel aus Serpentin, durchbohrt, Rand 

mit zwei Rillen verziert. Beide Seiten beschrieben, aber stark 

abgerieben. Seite A: Hauptgruppe na (? L 35, umgedreht?), 

la + ra/i (G 75 = L 177) oder L 178 ohne die zwei Striche, 

vgl. Hawkins, ASt. 28, 1978, io4f.; anders Poetto Borowski 

15 Nr. 4, der Meriggi, O A 8, 1969, 13 2 ff. fur einfaches la 

zitiert. 

Nebengruppen: rechts HEIL iiber M A N N , links L 482.1, wohl 

Berufsbezeichnung. Je zwei Dreiecke und Sterne im Feld. 

27 Vgl. das zuerst von Furlani veroffentlichte Siegel in Altanatolien 
Nr. 688 (s.o. Anm. 13); Bogazkoy V 74 Anm. 123; Young Memorial 56 
mit Anm. 57. 

28 Nach Peotto, Borowski Abb. 25 (Scheibe) mit ahnlich stilisiertem 
Capriden. 
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Seite B: Spuren einer mit Seite A fast identischen Inschrift. 
Dm. 2,4 cm; Di. 1,3 cm. 

210. Taf. X X I V - 606/t -Gebracht, angeblich aus einem Feld bei 
Osmankayasi (O-P-Q/25). 

Bikonvexes Siegel aus rotem Stein, wohl Radiolarit, mit zwei 

rundumlaufenden Rillen an der Schmalseite. Stark be-
schadigt. 

Auf der besser erhaltenen Seite sogen. Leiterband als Umrah

mung. Hieroglyphen: unten, in Strichzeichnung, Kopf eines 

gehornten Tieres mit einem kleinen Dreieck an der Spitze 

des einen Horns. Ist das sd + su (L 104 + 310)? Vgl. Nr. 128. 

Daruber anscheinend Zeichnung eines Auges (L 2; Var. ?). 

Rechts ein groBes Dreieck, in UmriBzeichnung (L 310; su 

als Teil des Namens, oder HEIL?), darunter ein Stern; zwei 

kleine, ausgefullte Dreiecke im Feld. 
Dm. 2,6 cm; Di. 1,6 cm. 

211. Taf. X X V - 608/t - L/18, Oberflachenschutt. 

Bikonvexes Siegel aus grunschwarzem Serpentin, durch

bohrt, mit glattem Rand. Seite A von einfacher Kreislinie, 

Seite B von Leiterband umrahmt. Auf beiden Seiten sehr 

fluchtig gravierte Zeichen, von denen nur M A N N auf Seite A 

links klar ist. Auf Seite A drei, auf B zwei mit dem Kugelboh-

rer hergestellte » Punkte«. 

Dm. 1,6 cm; Di. 1 cm. 

212. Taf. X X V - 68/153 ~ Sudareal, Schutt. 

Bikonvexes Siegel aus grauweiBer, feinkorniger Fritte(?), 

ziemlich flach, durchbohrt, mit glattem Rand. Beide Seiten 

von Kreislinie umrahmt und gegeniiber dem Rand etwas 

erhoht. Sehr fluchtige, nicht identifizierbare » Zeichen «. 
Dm. 1,6 cm; Di. 0,8 cm. 

213. Taf. X X V - 73/366 - J/19, Schutt I/io Nordost, Steinschutt. 

Bikonvexes Siegel aus griinlichem Sandstein (? oder Fritte?), 

von unregelmiiBiger Form, fluchtig gearbeitet. Eine Seite 

flach, die andere in der Mitte iiberhoht. Durchbohrt, mit 

glattem Rand; auf einer Seite am Bohrloch ausgebrochen. 

Schriftzeichen grob eingeschnitten. Man erkennt nur auf 

einer Seite vielleicht ein beschadigtes wa, auf der anderren 

fiinf parallele Striche. Die anderen Zeichen sind nicht identi-

fizierbar; nicht einmal die Richtung - oben und unten -
ist sicher. 

Dm. 1,45 cm; Di. 0,75 cm. 

Dreiecken bestehen, die z.T. keilformig schlank ausgefiihrt 

sind (AuBenring).« 

214. Taf. XXV - 543/z - Tempel I, Magazin 21, Ostseite, obere 
Schicht. 

Siegel aus Bronze. 

Inschrift: Seite A: 

Hauptgruppe: lu-pa-ki, das ki hier waagerecht. Nebengrup

pen: links HEIL iiber SCHREIBER; rechts ein unidentifiziertes, 

hakenformiges Zeichen. 
Seite B: 

Die Inschrift war, soweit erkennbar, mit der von Seite A 
identisch. 

Fur Namenstrager s. N H Nr. 708 mit Nachtrag, Hethiti

ca IV, 1981, 24; Ph. Houwink ten Cate, BiOr 30, 1973, 255; 

G. Del Monte, RSO 49, 1975, 6f. 

Dm. 3,7 cm; Di. 1,2 cm. 

K. Bittel, M D O G 101, 1969, 8f. mit Abb. 4; R M B , P K G 
XIV Taf. 377a. 

215. Taf. X X V I - 68/93 - Sudareal, Kellerraum 3, im Brand

schutt, ca. 30 cm oberhalb des FuBbodens. 

Flache Bulle aus ziegelrotem, gebranntem Ton mit Abdriik-

ken zweier Siegel (vgl. zum anderen Nr. 175). 

Im Mittelfeld doppelt gesetzt ein Name aus L 323 und der 

Kombination fur %iti. Ein Name in der gleichen Schreibung 

begegnet in Ras Shamra, wo er in Keilschrift auf der Tafel 

ku-um-ja[-^iti] lautet29. Fast die gleiche Schreibung liegt auch 

auf unserem Siegel Nr. 193 vor, wo aber L 323 anscheinend 

den »Dorn« hat, der zu der Lesung Kum{mi)ja nicht paBt. 

Fur einen Deutungsversuch s. unter Nr. 193. 

Die Nebengruppe ist ebenfalls doppelt gesetzt, aber unsym-

metrisch: in der Mitte und rechts. Sie besteht aus SCHREI

BER+3, wie wir annehmen, einer Rangbezeichnung; vgl. 
Nr. 247. 

Fur die abwechselnden Dreiecke im 2. und 4. Ring s. Nr. 243 
und Anm. 62 30. 

Abdruckflache ca. 2,3 x 2,3 cm; Dm. (rek.) bei 2,8 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 26. 

e) Prisma 

d) Scheibe mit Mittelbuckel 

und Abdruck einer solchen 

RMB: »Um einen Doppelstempel aus zwei zusammenge-

nieteten Bronzescheiben mit konvexem Mittelbuckel und 

einem waagerecht hindurchgefuhrten Stift, an dem ein Bii-

gel befestigt ist, handelt es sich bei Nr. 214. Der Dekor 

der beiden Seiten ist verwandt. Er gliedert sich jeweils in 

ein Mittel- und drei Kreisfelder. Das auf Seite A besonders 

erhohte Mittelfeld enthalt Hieroglyphen (s.u. H G G ) , der 

erste Kreis alternierende Dreiecke und Kreise, der zweite 

Halbkreise mit eingeschriebener Siebenpunktrosette zwi

schen zwei Dreiecken und Trapeze, die je eine Granatapfel-

bliite enthalten bzw. einander abwechselnde Dreiecke und 

Granatapfel, und der dritte Ring alternierende pflanzliche 

Motive (Seite A: Granatapfelstraucher und Dreiecke; Sei

te B: Granatapfel mit Siebenpunktbliite und nicht naher 

deutbarem Strauch). 

U m den Abdruck eines solchen flachen Siegels mit erhoh-

ter Mittelflache handelt es sich bei Nr. 215. Hier folgen 

dem mit Hieroglyphen versehenen Mittelfeld vier Kreise, 

die aus altemierenden Dreiecken und Kreisen (1. und 

3. Ring) bzw. einander abwechselnden verschiedenartigen 

216. Taf. XXVI - 76/326 - J/20, aus Schutt in Regenrinne. 

Vierseitiges Prisma aus schwarzweiBem Kalkstein, langs 

durchbohrt, Querschnitt fast quadratisch. 

Jede der vier Seiten ist in drei Zonen geteilt, von denen 

die obere und untere in entgegengesetzter Richtung graviert 

sind, so daB das obere Ende der Zeichen jeweils zum Rande 

hin geht. Diese beiden Zonen enthalten nur Symbole: einen 

achtstrahligen Stern in der Mitte auf den Seiten A und C, 

ein als Zeichen nicht bekanntes zweigeteiltes, schraffiertes 

Dreieck (wohl kaum ein eng zusammengerucktes LAND, 

L 228) auf B und D. Diese zentralen Zeichen werden jeweils 

von zwei stilisierten Pflanzen flankiert. Auf den Seiten B 

und D sind die unteren Enden der Pflanzen mit dem Kugel-

bohrer gebohrt. 

In der mittleren Zone stehen Hieroglyphen. Allen vier Seiten 

gemeinsam ist das Zeichen ZITI (L 3 12), rechtslaufig und 

ohne L 376 (̂7) geschrieben. In A befindet sich ein kurzer 

schrager, in D ein langer senkrechter Strich unter dem Zei

chen. 

Das erste Zeichen auf A kommt noch auf det Bulle Korucu

tepe 4 vor, und zwar unter dem Namen Sausga-ziti.31 Wir 

29 Ugaritica III 153f., unter B, zu Abb. 78f. mit Text P R U IV 202. 

Vgl. auch Nr. 193. Laroche, D L Z 1959, 275, zu K B o IX 79; ders. D L L 

s.v. kummaja- »pur?«, und N H 621. 
30 Vgl. SBo II p. 31 f. 
31 JNES 32, 1973, 141 f. Abb. 1-2; Korocutepe III 129 Taf. 37, 40. 
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hielten es daher fur ein nicht zum Namen gehoriges Symbol. 
Auf A dagegen scheint der N a m e damit zu beginnen. A n 
seiner Stelle hat C ein Zeichen wie G 99, vielleicht gleich 
L415 sa, D ein ahnliches Zeichen, aber mit unten durch-
laufendem waagerechtem Strich, und so wohl auch B. Das 
dritte Zeichen auf alien vier Seiten ist wohl am ehesten L 450 
(a). Die Seiten A und B haben nur diese drei Zeichen: in 
C und D steht oben rechts noch ein Zeichen, das aus drei 
parallelen Kurven mit (in C) bzw. ohne (in D ) rechtwinklig 
zueinander stehenden geraden Linien besteht; vgl. das Roll
siegel Nr. 305. 
Eine Deutung dieser vier »Legenden« mochte ich nicht wa-
gen. 
H. 2,75 cm; Querschnitt 1,18 x 1,23 cm. 

f) Tonkegel 

Taf. X X V I - 609/t - L/17, c/i, Schutt. 
Tonkegel aus rotlichgelbem bis braunschwarzem, dichtem, 
sehr hart gebrannten Ton ohne Schnurlocher (nicht Bulle!). 
Auf der stark konvexen Basis eine Hieroglyphenlegende mit 
Bild eines Stieres und weiteren Hieroglyphen im Negativ, 
d.h. Bild und Zeichen, vertieft. Der Gegenstand konnte zum 
Siegeln benutzt werden. O b Bild und Zeichen in den schon 
gebrannten Ton eingraviert sind, oder ob die Stempelflache 
Abdruck eines Abdrucks ist, ist schwer zu entscheiden. Die 
zweite Alternative, nach der jemand mit dem noch weichen 
Tonkegel von einem harten Siegelabdruck einen Abdruck 
genommen und den Tonkegel dann durch Brennen gehartet 
hatte, u m ihn als Siegel zu benutzen, verdient m.E. den Vor-
zug. 
Die Mitte der Flache wird von der Figur eines Stieres nach 
rechts eingenommen. Auf seiner Schulter sieht man mehrere 
kleine Striche: unten anscheinend drei, daruber vielleicht 
noch ein (beschadigtes) Zeichen oder noch einmal drei Stri
che, die aber enger zusammen stehen als die unteren. Stier 
(oder Stierkopf) mit vier Strichen ist als mu(wa) bekannt. 
Nach der Photographie konnte der im Abdruck linke untere 
Strich ausgebrochen sein, so daB im Bruch noch ein vierter 
gestanden haben konnte, aber das ist nicht sicher. Uber dem 
Stier steht (zwischen zwei Kreisen, die Fuller sind) nur ein 
Zeichen: ijja. 
Dieses ist als erster Teil von Namen, deren zweites Element 
•riti ist, belegt (hier Nr. 165 und SBo II Nr. 108. iiof. 205) 
und ist die Beischrift zum Gott Ea in Yazihkaya (Nr. 39). 
Mit dem notigen Vorbehalt darf man einen Namen *Ea-muwa 
in Erwagung ziehen; vgl. auch Nr. 189 und 177. 
Der Titel des Siegelinhabers ist SCHREIBER-2. Er steht unten 
zwischen den Beinen und links oben iiber der Kruppe des 
Tieres und ist wahrscheinlich vor dem Stier iiber den zwei 
Strichen noch einmal zu erganzen. Das Zeichen M A N N scheint 
links und rechts nahe dem Rand auch vorhanden zu sein. 
H. 3,2 cm; D m . 2,3 cm. 

2. SIEGEL O H N E H I E R O G L Y P H E N 

R.M. BOEHMER 

a) Doppeladler: Hemispharoide, scheibenformige, 
paraboloide Siegel 

Eine Gruppe von Siegeln bildet in ihrer Mitte wohl eine 

Kreuzschleife ab, die allerdings, je nachdem wie man den 

Stempel halt, auch als Doppeladler mit diinnen Halsen ge-

deutet werden konnte (Nr. 218-223). D i e genaue Bestim-

Abb. so a. UmriB und Abdruck eines hemispharoiden Siegels. 
Kilikien. - b. Ansicht und Abdriicke beider Seiten eines rechteckigen, 

flachen Siegels. Louvre. 1 Unterseite, 2 Seitenansicht, 3 Oberseite. M. 1:1. 

mung wird dadurch erschwert, daB die Darstellungen, aus

g e n o m m e n Nr. 218, in sehr derben Kerbschnitten ausge

fiihrt sind32. Betont sind die mit Kerbmustern versehenen 

ausgebreiteten »Fliigel«. Ein Zackenband umgibt das M o 

tiv in Nr. 222, eine einfache Linie auf den anderen Siegeln. 

Nr. 219 zeigt je eine Bliite in den »Schwingen« oder 

»Schleifen«, Nr. 220 oberhalb derselben noch eine Scheibe 

mit Mittelpunkt und sechs in Drehbewegung ausgefiihrte 

Doppelstrahlen. Rechts und links davon befindet sich je 

ein schraffiertes Dreieck. Ein Pendant dazu ist in Kilikien 

erworben worden (Abb. 50 a ) 3 3 ; rechteckig ist der flache, 

beidseitig bearbeitete Stempel Abb. 50 b 3 4 mit »Doppelad

ler« auf der einen und Scheibe auf der anderen Seite, para-

belformig die Scheibe A b b . 5 2 a von der Biiyiikkale mit 

eindeutiger Kreuzschleife und Strahlenscheibe daruber. Die 

Strahlenscheibe ist uns von einem anderen Siegel gleichen 

Stils bekannt, das aus Ciradere, 5 k m siidostlich von Bogaz

koy, stammt (Abb. 51 a) 3 5. 

A u f diesem weist sie vier kreuzformig angeordnete Dop-

pel- bzw. Dreifachstrahlen auf. Das Siegel zeigt einen Gott 

im kurzen Rock. Die eine H a n d hat er vorgestreckt, die 

andere erhoben. Das Siegel bietet ferner noch zwei dreiblat-

trige Bliiten oder Granatapfel, wie sie auf Siegeln des 

13. Jhs. v.Chr. oft erscheinen (vgl. Nr. 214 und Abb. 46b) 

und eine weitere Bliite oder Vogel mit ausgebreiteten 

Schwingen. Sehr nahe stehen diesem Stiick das Rollsiegel 

Nr. 307 und Abb. 51 b 3 6; die Herkunft des letzteren Stiik-

kes ist unbekannt. Seine Darstellung ist in zeichnerischen 

Kerbschnitten gehalten, die nur die Umrisse wiedergeben. 

Gezeigt werden hinter einem Gott zwei Sternscheiben. Der 

Gott tragt einen Kocher, von d e m zwei Troddeln herabfal-

len, auf d e m Riicken. Vor ihm sind eine fuBformige Hiero

glyphe und die des Wettergottes abgebildet37. 

Die Siegel Abb. 51 a u. b und ein drittes, verschliffenes, 

das noch zwei Scheiben und Hieroglyphen erkennen laBt38, 

sind von jener halbkugeligen Form, die Hogarth als »Semi-

bulla« bezeichnet hat39. Die Siegelflache ist flach, unmittel-

32 Vgl. auch Hogarth, HS 46 Nr. 310 zu Abb. 50b (»degraded repre
sentation of a displayed eagle?«). 

33 ebenda Taf. 10, 310. - Vgl. auch Salvatori, Borowski Nr. 57. 
34 Louvre II, Taf. 98, 20 A. 975. 
35 Abb. 51a: H. Otto, M D O G 78, 1940, 67L und Abb. 2 a-c; SBo II 

Nr. 236, hier auf Taf. 7 photographische Ansicht det ornamentierten Seite. 
Aus f iradere sind sonst bisher nur chalkolithische und friihbronzezeitliche 
Funde bekannt geworden (vgl. H. Hachmann, Bogazkoy III 62ff). 

36 Abb. 51b: Hogarth a.O. 46 Taf. 10, 311. 
37 D.A. Kennedy, R H A XVI/63, 1958, 71 Nr. 17. 
38 Louvre II Taf. 102,8 Nr. A. 1050. 
39 Hogarth a.O. 23. 45 ff. Abb. 24 Nr. 308-312; vgl. auch Poetto, Bo

rowski Nr. 15-19 (Nr. i6 = unsere Abb. 51c). 
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Abb. jia-d. UmriB bzw. Ansicht und Abdriicke hemispharoider Siegel aus Ciradere und aus dem Handel (Oxford, Slg. Borowski, Genf). 

bzw. Ansicht, 2 Unterseite, 3 Oberseite. M. 1:1. 

bar nach oben hin zieht dann das Siegel sofort konkav 

ein - die durchgehende Durchbohrung wird in dieser Hohl-

kehle angebracht -, u m oben halbkugelig abzuschlieBen. 

Die untere Zone dieser Halbkugel weist dann in der Regel 

einen Ornamentstreifen auf, der bei unserem Stiick 

Abb. 51 a z.T. aus Strahlenscheiben gebildet wird40. Solche 

iiberziehen auch den halbkugeligen Griff von Nr. 219, bei 

Nr. 220 ist hier eine Reihe aus schraffierten Dreiecken ange

bracht. 

Von gleicher hemispharoider Form ist das Siegel Nr. 218, 

das in seiner Komposition etwas lockerer als die Kerb-

schnittsiegel Nr. 219-223 gehalten ist. Hier erscheinen fer

ner Blutenmotive (Granatapfel), von denen weitere auf dem 

Ornamentband des gewolbten Oberteiles wiederkehren. 

Vgl. auch Abb. 51 c, ein silbernes Siegel mit erhaltenem 

Griffbiigel. Die Dekorelemente wie die Kreuzschleife und 

der Granatapfelbaum leiten sich hier ebenso wie die durch 

die Kreuzschleife im Wechsel mit dem vegatabilischen M o 

tiv gebildete Komposition aus der zeitlich vorangehenden 

hethitischen Glyptik her (vgl. z.B. Abb. 42). Die Strahlen

scheiben bezeugen dagegen die Herkunft des Stiickes aus 

dem 13. Jh. Auch die Granatapfel von Nr. 218 sind, wie 

erwahnt, im 13. Jh. gut belegt. Rechts neben der »Kreuz-

schleife« ist in Nr. 218 eine achtblattrige Rosette in den 

Stein geschnitten, die auch in Abb. 50 b vorhanden ist. 

Als letztes Stiick dieser Art soil Abb. 51 d erwahnt wer

den40". Es zeigt neben Granatapfel, Granatapfelbliite und 

Sternscheibe die zum kantigen » Stern« gewordene DreipaB-

spirale alterer Glyptik sowie ins Bildfeld hineinragende 

kreuzschraffierte Dreiecke. Als Hauptmotiv ist, bisher bei 

diesen Stempeln einmalig, ein groBer Vogel (vgl. Nr. 162 

und 180) zu verzeichnen. Durch die Dreiecke wird eine 

Verbindung zu Siegeln mit ganzen Dreieckskranzen wie 

Nr. 174 und Abb. 47 geschlagen. 

Diese hemispharoiden Siegel sind nicht voneinander zu 

trennen. Ihre Datierung ins 13. Jh. v.Chr. ist erwahnt wor

den. Durch sie, die sehr oft (bisher alle »Semibullae« aus 

Bogazkoy!) aus dem rotlichen Radiolarit gefertigt sind 

(Nr. 218-221, 224 und 231 sowie Abb. 51 a und wohl auch 

Abb. 51 d) - was moglicherweise in Zusammenhang mit 

40 Vgl. Abb. bei H. Otto, M D O G 78, 65 Abb. 2 c. 
40a Abb. 5 id: M.-L. Vollenweider, Catalogue raisonne des sceaux cy-

lindres et intailles I, Musee d'Art et d'Histoire de Geneve (1967) 97f. 

Taf. 50 Nr. 122 »Steatite rouge «: wohl wie die meisten anderen Stiicke, 

Radiolarit. 

Abb. ;2a. b. Parabelformige Siegel aus Bogazkm (Biiyiikkale) und dem Handel (British Museum). M. 
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Abb. J3. Abdriicke beider Seiten eines scheibenformigen Siegels. 

Louvre. M. i: i. 

ihren verwandten, meist in Kerbschnitten ausgefiihrten 

Darstellungen durchaus ein Hinweis auf ihre Herkunft aus 

einer Werkstatt sein kann — wird einmal mehr die Vielfalt 

der Siegelformen in dieser Zeit bezeugt. Bei Nr. 222 handelt 

es sich u m einen Kegelknaufstempel, der im Gegensatz zu 

den fruheren Stiicken eine leicht gewolbte Siegelflache (vgl. 

p. 64) besitzt. D e m Absatz zwischen Stempelplatte und 

Griff ist kein Datierungswert zuzuschreiben, da er auf den 

alteren Siegeln seiten, aber immerhin zu belegen ist (vgl. 

Nr. 4). Nr. 221 ist ein rundes, flaches Scheibensiegel, das 

zweiseitig bearbeitet ist. Die andere Seite zeigt ein Kreuz-

muster: die Zwickel sind mit parallel laufenden Kerb-

linien gefiillt. Wir kennen das Muster von Topfstempeln 

aus Bogazkoy41 und auch andernorts her42 und konnen jetzt 

die dort nicht stratiflzierten Stiicke zeitlich einordnen. Das 

gleiche Dessin bietet auch ein anderes rundes, doppelseiti-

ges Scheibensiegel, dessen andere Seite in der Mitte die 

bekannte Strahlenscheibe zeigt (Abb. 5 3)43. Von flacher, 

vorher nicht zu belegender parabelformiger Gestalt ist 

schlieBlich Nr. 223 ; vgl. hier z.B. Abb. 5 2 a von der Biiyiik

kale und 52 b aus dem Handel44. 

218. Taf. XXVI - 68/338 - Sudareal, Magazin 6, an Westmauer, 

unter Oberflache. 

Semibulla. 

Radiolarit. 

H. 1,0 cm; Dm. der Siegelflache 1,3 cm. 

219. Taf. X X V I - 78/7 - Gebracht, vom Weg ostlich Sarikale. 

Semibulla. 

Rotschwarzer Stein, wohl Radiolarit. 

H. 1,65 cm; Dm. 2,35 cm. 

220. Taf. XXVII - 71/137 - J/20, XII, N W . Oberflachenschutt. 
Semibulla. 

Radiolarit. 

H. 0,95 cm; Dm. 1,62 cm. 

221. Taf. XXVII - 71/235 - J/19, Haus 5, auf Ostmauer des Rau-

mes 1;. 

Doppelseitiges flaches Scheibensiegel. 

Radiolarit. 

H. 0,8 cm; Dm. 1,8 cm. 

222. Taf. XXVII - 73/96 - J/19-20, I/9, 40 cm unter Oberfl. 

Kegelknaufstempel. 
Schwarzer Stein. 

H. 2,6 cm; Dm. 1,7 cm; Dm. der Griffose 0,9 cm. 

223. Taf. XXVII - 301/q - Gekauft, angeblich aus Schutt der 

Grabung Macridis im Magazin 11 des Tempels I, zusammen 

mit Tontafelfragmenten. 

Parabelformige Scheibe, beidseitig verziert. 
Serpentin(?). 

H. 2,0 cm; Br. 2,15 cm; Di. 1,16 cm. 

b) Ornamente, Bliiten und Tiere: 

Scheiben, hemispharoides sowie paraboloides Siegel 

Flach doppelseitig gleich Nr. 221 ist das Scheibensiegel 

Nr. 224 aus der Unterstadt 1. In seiner groben Kerbschnitt-

ornamentik ist es an die Siegel Nr. 219-223 anzuschlieBen. 

Die eine Seite zeigt in einem Leiterband mit schrag gestell-

ten Sprossen zwei Dreiecke nebeneinander, die zwei ande

ren Dreiecken gegeniiberstehen. M a n hat den Eindruck, 

als sei dieses Dessin nichts anderes als eine vollig verderbte 

Darstellung des schon in den Siegeln Nr. 219-223 nur 

schwer zu erkennenden ,,Doppeladlers", oder ist es ein he-

raldisches Kreuz? Die andere Seite bietet Schraffurstreifen, 

wie sie auch in Korucutepe belegt sind45. 

Ein zweites Stiick, das am Ende dieser Reihe steht, ist 

Nr. 225. Es ist ein flaches, doppelseitiges Knopfsiegel mit 

eingezogener Wandung. Die eine Seite zeigt einen mehrzak-

kigen Stern, dessen Zwickel schraffiert sind. Das Innenfeld 

ist frei. Die andere Seite bietet ein Kerbschraffurmuster, 

das aus dem meist fluchtig gearbeiteten Motiv der Kreuz

schleife oder des Doppeladlers hervorgegangen sein mag: 

die ausgebreiteten Fliigel scheinen beim Mittelteil Pate ge-

standen zu haben. Das urspriingliche Motiv ist hier mogli

cherweise nicht mehr erkannt und miBverstanden wiederge

geben worden46. Dieses Siegel wurde in Biiyiikkaya ange

troffen, wohin sich einige Bewohner nach der Eroberung 

und Zerstorung von Hattusa zuriickgezogen haben diirften. 

Vermutlich ist es in die Zeit nach diesem Ereignis zu datie-

ren, wofiir auch ein in j lingerer Schicht in Ali§ar gefundener 

Stempel sprechen konnte47. Die Kerbschnittsiegel mit dem 

»Doppeladler« Nr. 219—223 waren dann wohl in die End-

zeit des hethitischen Reiches zu setzen. Dabei mogen Siegel 

wie Nr. 218 zunachst in schlechter Manier kopiert oder miB

verstanden zum Doppeladler umgedeutet worden sein. 

Den Siegeln Nr. 221 und 224 verwandt ist das doppelsei

tige Knopfsiegel Nr. 226 mit mehrzackigem Stern, der in 

der Mitte ein Kreuz zeigt48, auf der einen Seite und einem 

Balkenkreuz auf der anderen. Hier sind auch die Nr. 221 B 

zu erwahnen, mit »Doppeladler« auf der anderen Seite 

(Nr. 221 A ) , und Nr. 227, dessen Riickseite ein leeres, zur 

Aufnahme von Hieroglyphen bestimmtes Mittelfeld und al

ternierende Siebenpunktbliiten und stilisierte Pflanzen 

zeigt. 

Einen in kraftigen Schnitten angelegten Capriden zeigen 

die eine Seite des von H G G oben behandelten scheibenfor

migen Siegels Nr. 207 wie auch Abb. 49. 

In Kerbschnitten ausgefiihrt sind auch die Leiterbander, 

Dreiecks- und Schraffurreihen des doppelseitigen, flachen 

parabelformigen (vgl. Nr. 202, 223, Abb. 52 a.b) Siegels 

Nr. 228. 

41 z.B. BoHa. VIII A 43-45. 
42 z.B. Alisar: OIP. 29 Abb. 478 C625. di847; Masat II 118 Taf. 58,4. 
43 Louvre II Taf. 98, 18 Nr. A.973. 
44 Abb. 52a: H G G in: Bogazkoy I 78. 89 Taf. 29,15 (198/d). -

Abb. 52b: Hogarth, H S 63 Abb. 67. 
45 M.N. van Loon, Korucutepe III 150 Taf. 46 1 = 49 M.O. Siegel an 

der Seite konkav einziehend. Van Loon gibt als Fundlage Phase G ? ( = ca. 

2000-1800 v.Chr.) an. Sein Fragezeichen ist berechtigt: hier handelt es 

sich u m ein Stiick aus dem 13. Jh. v.Chr., vielleicht ist es sogar etwas 

jiinger. 
46 Vgl. z.B. Nr. 221-223. 
47 Vgl. z.B. OIP. 29, Abb. 478 d 1517. 
48 Entfernt verwandt: T. und N. Ozgiic, Ausgrabungen in Karahoyiik, 

T T K Y . V/7, 1949, Taf. 48,6. - Z u m Balkenkreuz vgl. auch van Loon 

a.O. 150 Taf. 46 J =49 S.T. (Phase J). 
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Siegel ohne Hieroglyphen 

Zwei ineinander gesetzte mehrzackige Sterne bietet das 

ebenfalls doppelseitige Knopfsiegel Nr. 229, ferner in ein 

Zackenband gesetzte Hieroglyphen: Vogel49, Zweig, 

Dreieck und Kreuzschleife(P). 

U m ein doppelseitiges, flaches, rundes, beschadigtes 

Knopfsiegel handelt es sich bei Nr. 230. Es ist durchbohrt. 

Die Mittelfelder beider Seiten sind leer. Der AuBenring 

der einen Seite zeigt pflanzliche Motive, fiinfstrahligen 

Stern, sechsspeichiges Strahlenrad oder -scheibe, fiinf 

Punkte und ein leiterahnliches Zeichen. Die andere Seite 

gibt an gleicher Stelle wieder: Sterne(?), »Leiter«, Strahlen

rad oder -scheibe, »Geweih« oberhalb eines Punktes. Das 

Ganze wird hier von einem Leiterband umgeben. Das Siegel 

ist nicht nur durch die Strahlenscheiben auf beiden Seiten, 

sondern auch durch seine Kerbschnitt-Technik mit den 

Stiicken aus dem 13. Jh. wie Nr. 219-223 verbunden50. 

Deutlich setzt es sich von den hier ins 14. Jh. datierten 

Siegeln Nr. 156 und Abb. 46 c ab. 

U m ein hemispharoides Siegel mit Wiedergabe einer acht-

strahligen Bliite auf der flachen Seite handelt es sich bei 

Nr. 231. Die Zwickel sind mit der bekannten Kerbschraffur 

gefiillt. Von der anderen Seite liegt uns leider kein Bild, 

nur die Beschreibung auf der Inventarkarte vor: »Auf 

der gewolbten Seite: Schragstrichumrahmung innen und 

Strichumrahmung auBen. Dazwischen: Rosettchen und 

Stemchen und Punkte«: vgl. die Seitenansicht Nr. 231a. 

Die Beliebtheit pflanzlicher Motive, der Blutenmuster auf 

Siegeln des 13. Jhs. wird auch zur Anfertigung der doppel-

seitig verzierten Scheiben Nr. 232 bis 234 gefuhrt haben. 

Nr. 232 bietet auf der einen Seite einen stilisierten Baum 

mit herabhangenden dreistrahligen bzw. sternformigen Blii-

ten sowie zwei Dreiecke und auf der anderen einen Capriden 

in pflanzlichem Dickicht. Nr. 233 und 234 sind grober ge

schnitten. Nr. 233 bietet auf der einen Seite Pflanzliches 

sowie die bekannte, kammformige Schraffurleiste (vgl. z.B. 

Nr. 221) und rosettenartig angeordnete Bliitenmotive auf 

der anderen. Zweigmuster zeigen beide Bildfelder von 

Nr. 234. Die Siegelflache ist hier durch Ausschnitte am 

Rand nicht mehr kreisrund, sondern rosettenformig gestal-

tet. Die Wandung ist bei beiden Siegeln konkav eingezogen. 

U m den Abdruck eines flachen Stempels mit rechteckiger 

Siegelflache handelt es sich bei Nr. 235. Das Mittelfeld weist 

ungelenke Linien auf, die weder ein Bild noch Hierogly

phen ergeben. EingefaBt wird das Ganze von einem Rah-

men, der grob angelegte Zickzackbander enthalt. Das ohne 

Parallele stehende Stiick stammt aus dem Sudareal; rechtek-

kig ist ein Stempelabdruck Tudhalijas IV (Nr. 260). Beides 

legt eine Datierung von Nr. 235 in die jiingere GroBreichs

zeit nahe. 

224. Taf. XXVII - 116/I - K/20, a/1, Schicht 1. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 

Radiolarit. 

H. 0,6 cm; Dm. 1,29 cm. 

T. Beran, Bogazkoy III 54.56 Taf. 32, 56. 
225. Taf. XXVII - 88/k - Biiyukkaya, Schnitt 2, bei m 35,90; 

1,95 m unter der Oberflache. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 

Weicher Sandstein. 

H. 0,8 cm; Dm. 2,4 cm. 
T. Beran, Bogazkoy III 54. 56 Taf. 32,57. 

226. Taf. XXVII - 109/s - L/18, b/9, beim Reinigen der hethi

tischen Mauern des Altbaus, N W H . 5. 

Scheibe, doppelseitig dekoriert. 

Radiolarit. 

H. 0,95 cm; Dm. 1,87 cm. 

227. Taf. XXVII - 373/0 - J/20, Schnitt C, in ca. 0,70 m Tiefe. 

Scheibe, beidseitig verziert. 

Schwarzer Steatit. 

H. 0,7 cm; Dm. 1,95 cm. 

228. Taf. XXVIII - 312/q - J/20, h/4, in ca. 1,7 m Tiefe. 

Parabelformige Scheibe, beidseitig verziert. 
Grauer Ton. 

H. 1,82 cm; Br. 2,0 cm; Di. 0,9 cm. 

229. Taf. XXVIII - 73/384 - J/19, I/io, aus Schutt rezenter Re-
genrinne. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 

Im Kern grauer, an der Oberflache schwarzgrauer Ton. 
H. 1,2 cm; Dm. 2,1 cm. 

230. Taf. XXVIII - 76/317 - J/20, IV/2, aus Schutt im Kanal. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 

Glatter, seifiger, etwas durchscheinender, dunkelbernstein-

farbiger Stein mit dunkelrotem, wohl etwas harterem Ein-

schluB. 

H. 0,5 5 cm; D m . 2,37 cm. 

231. Taf. X X V I I I - 151/I1-K/20, USt. 1. 

Hemispharoides Siegel. 

Radiolarit. 

H. 1,1 cm; Dm. 1,5 cm. 

232. Taf. XXVIII - 315/q - J/20, h/4 c, aus Schutt, der wohl 
zur USt. 1 b gehort. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 
Grauschwarzer Ton. 
H. 0,8 cm; Dm. 2,1 cm. 

233. Taf. XXVIII - 149/h - K/20, USt 1. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 
Grauer harter Ton. 

Dm. 2,4 cm; Di. 1,0 cm. 

234. Taf. XXVIII - 73/454 - J/20, nordostlich Haus 11 aus Schutt 
rezenter Regenrinne. 

Doppelseitig verzierte Scheibe. 
Graugelber Ton. 

H. 0,7 cm; Dm. 1,72 cm. 

235. Taf. XXVIII - 521/z - Sudareal, im Schutt vor dem Maga
zin 28. 

Bulle aus braunlichem Ton. 

MaBe des Abdruckes: 1,8 x 1,25 cm. 

H G G , Bogazkoy V s 9 f. Nr. 21. 

c) Unfertige und beschadigte Siegel 

Gewolbt sind die beiden Siegelflachen der durchbohrten 

Siegel Nr. 236a und 236/?; mit einer Darstellung versehen 

sind sie allerdings noch nicht. Die eine Seite von Nr. 236/? 

ist etwas beschadigt. Doppelseitige, konvexe Stempelsiegel 

sind im 13. Jh. gut bekannt51. U m einen wahrend der Her

stellung zerbrochenen Rohling handelt es sich bei dem gro-

Ben Stiick Nr. 237. Im AnschluB an den Stempel Nr. 222 

mit v o m Griff abgesetzter Stempelplatte konnte - aber muB 

nicht! — Nr. 237 ein Stiick des 13. Jhs. sein. 

Korrodiert und verschmolzen ist der Rest eines bronze-

nen Stempels, dessen dreibeiniger angeloteter Griff bis auf 

die runden FiiBe abgebrochen ist (Nr. 238). A n einer Stelle 

Ein Vogel u.a. auch ebenda Taf. 49 S. 

Vgl. z.B. OIP. 29 Abb. 254dii39; 478 b2675. 

Vgl. z.B. p. 65 ff. 
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Jiingeres Neues Reich 

Abb. ;4- Stempelsiegel aus Bogazkoy, OSt., Haus 21, (Elfenbein). 
1.2 Ansichten, 3 Unterseite. M. 1:1 und 2:1(1). 

befindet sich noch der Rest einer angeschmolzenen Na-

del(?). Siegel mit DreifuB-Griffen aus Metall und anderen 

Materialien sind zur Jungeren GroBreichszeit gut belegt, 

ein Exemplar aus Elfenbein fand sich kurzlich in der Ober-

stadt von Hattusa (Abb. 54)52. Es wirkt wie ein umgedreh-

tes hemispharoides Siegel, auf dessen flacher Seite der Griff 

ansetzt. 

236a Taf. X X I X - 70/28 - J/19, I/3, Oberflachenschutt. 
Doppelseitig konvexes Siegel. 
Speckstein. 
H. 1,15 cm; Dm. 1,9 cm. 

236/? Taf. X X I X - 1289/z — Sudareal, Slid, Oberflachenschutt. 
Doppelseitig konvexes Siegel. 
Schwarzer Stein. 
H. 0,7 cm; Dm. 2,0 cm. 

237. Taf. X X I X - 75/243 - I/20, 8/73 - Nord, Schutt zwischen 
den Stadtmauermagazinen und den Felsen, in ca. 1,4 m unter 
der heutigen Maueroberkante. 
Fragment eines groBen Kegelknaufstempels. 
Graugelber, feiner Ton. 
H. noch 1,8 cm; Dm. 2,85 cm. 

238. Taf. X X I X — 76/247 - J/20, beim Reinigen der Ecke der 
Stadtmauer. 
Fragment eines Siegels mit DeifuBgriff. 
Bronze. 
H. noch 1,4 cm; Dm. 2,45 cm. 

3. PRINZENSIEGEL 

H.G. GUTERBOCK 

Als eigene Gruppe stellen wir hier die Siegel zusammen, 

deren Inhaber durch die Zeichenligatur KONIG + SOHN 

(L 46) als Prinzen gekennzeichnet sind. Prinzensiegel sind 

ziemlkh zahlreich. Einige der bis i960 bekannten sind in 

Laroches Zeichenliste unter Nr. 46 zusammengestellt. Neu-

erdings haben wir gelernt, eine eigene Ligatur K O N I G + 

T O C H T E R zu erkennen, die z.B. in SBo I Nr. 104, d e m Siegel 

der Gasulawi, vorliegt53. 

Prinzensiegel sind bisher nur aus der GroBreichszeit be

kannt. In Bogazkoy liegen nur Abdriicke vor, aber Siegel-

stocke sind z.B. Woolley Alalakh Nr. 15 554 und Newell 

Nr. 386 ( P K G X I V 376m), beides besonders groBe Bikon-

vexsiegel, Hogarth Nr. 325 und Ankara Nr. 155. Ein Prin

zensiegel ist auch der Goldring Hogarth Nr. 195; ferner 

gibt es Abdriicke von Prinzensiegeln in Ringform (vgl. 

Nr. 246 und Abb. 5 5 b). 

Es m u B betont werden, daB nicht jeder, der in Keilschrift 

als D U M U . L U G A L oder in Hieroglyphen mit den Zeichen KO

N I G + S O H N tituliert ist, ein Sohn des regierenden Konigs 

sein muB, geschweige denn der Kronprinz. Vielmehr ist 

jeder Angehorige der koniglichen Familie ein »Prinz«, wie 

ja auch in neueren Monarchien. Das beste Beispiel hierfur 

ist »Hutupijanzas, Konigssohn ( D U M U . L U G A L ) , Sohn des Zi-

das, des Gtoss-Mesedi — Zidas, der meines Vaters Bruder 

war«56. 

Prinzen konnten verschiedene Amter innehaben. Ein Bei

spiel ist K B o IV 10 Rs. 30, w o der Plural LU.MES\IS\GU§KIN 

»Goldknappen« (Wagenlenker) sich auf mindestens zwei, 

wenn nicht alle drei der in der Zeile genannten »Prinzen« 

beziehen muB. Ist das wirklich ein Amt, oder nur ein Ehren-

titel fiir gute Fahrer? Ahnlich kann man fragen, ob die 

Bezeichnung S C H R E I B E R (L 326) auf Prinzensiegeln ein Amt 

anzeigt oder nur bedeutet, daB der Prinz lesen und schreiben 

kann. W e n n noch G R O S S dabeisteht (z.B. SBo II Nr. 28-30. 

67) handelt es sich doch wohl u m den Titel GAL.DUB.SAR. 

Ebenso diirfte die dem D U M U . E . G A L »Palastjunker« entspre-

chende Zeichenkombination (s. bei G 1 3 ) eine Amtsbe-

zeichnung sein. Der Inhaber von Abb. 5 5 b vereinigt beide 

Titel57. Vgl. hier Nr. 239 u. 240. 

Als Kuriosum sei erwahnt, daB in einer in Ugarit gefun-

denen Urkunde der bekannte Sausga-muwa sich »Konig 

von Amurru« nennt, die Tafel aber (noch) mit einem Siegel 

siegelt, auf dem er als K O N I G S - S O H N tituliert ist58. Dagegen 

braucht der Inhaber des Ringes SBo II Nr. 230 beide Titel, 

» Prinz « und » Konig« zugleich; dazu unten p. 76. 

239. Taf. XXIX - 2022/I - K/20, Abschnitt a/i. 
Konische Bulle mit leicht konkavem Siegelabdruck. 
Das Mittelfeld ist von einer Kreislinie umgeben. Ob ein auBe-
rer Ring vorhanden war, wird aus dem Abdruck nicht klar; 
vgl. aber Nr. 240. Links das Zeichen KONIG-SOHN (L 46), 
rechts GROSS iiber SCHREIBER (L 363, 326). Hauptgruppe: 
Vogel mit offenem Fliigel (L 132, 133?), vielleicht ar zu lesen 
(Hawkins araji), danach ni, li, und %aj:(i; der Name dann 
vielleicht Arnili(n)za zu lesen59. 
Dm. 2,3 cm; H. d. Bulle 2,8 cm. 
H. Otten, M D O G 87, 1954, 23 Abb. 6; T. Beran in: Bogaz
koy III Nr. 14. 

240. Taf. X X I X - 73/457 - J/20, Schnitt 1/8, aus Schutt moderner 
Regenrinne im Bereich des Hauses 11. 
Konische Bulle aus im Kern graulich, auBen rotbraun ge
branntem Ton mit leicht konkavem Siegelabdruck. 

52 s. o. H G G p. 61. Abb. 54 nach P. Neve, A A 1986, 378: Inv. Nr. 
85/302, OSt. Haus 21, Altkeller. - Zum Material vgl. H.G. Giiterbock, 
Ivory in Hittite Texts, Anatolia 15, 1971, 1 ff. 

53 Vgl. H G G , JNES 32, 1973, 137; Bogazkoy V 53. 
54 Woolley, Alalakh, PI. 67 Nr. 15 5 = AT/39/322 (B.M. 130647). 
55 Ankara 18 Taf. I. 
56 A. Gotze, Die Annalen des Mursilis (1933) 153. 
57 Vgl. F. Imparati, »Signori« e »figli del re«, Orientalia 44, 1975, 

80-95, bes. 88f. Ich glaube nicht, daB DUMU.LUGAL ein verliehener Titel 
war, obwohl es bei der groBen Zahl der koniglichen Nachkommen fast 
zu einem Titel herabgesunken sein mochte. 

58 RS 17.372, Text PRU IV 139, Siegel Ugaritica III 33f., Abb. 41. 
42. 44 und 131-13 3; vgl. Young Memorial 54. 

55 Vgl. N H 144 zu diesem Siegel, wo das letzte Zeichen, damals /', 
jetzt zafci, versehentlich weggelassen ist. Fiir den Vogel vgl. L 130-135 
und beachte, daB er auf dem Siegel keinen »Dorn« hat; vgl. auch den 
Vogel = ar im Namen Arnuwanda, BoHa. V 161. Die weiteren Zeichen 
sind L 214 'na, Hawkins ni), L 278 (ti) und L 376 (im 2. Jtsd. %i und 
Za). Vgl. auch Arnili, N H 146. 
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Prinzensiegel - Ringe 

U m r a h m u n g aus einem wiederholten stilisierten Pflanzenmo-

tiv, durch eine Kreislinie v o m Mittelfeld abgesetzt. 

I m Mittelfeld derselbe N a m e wie auf Nr. 239, links derselbe 

Titel »K6nigssohn«, rechts dagegen G R O S S - H A U S - S O H N 

(L 363-247-45 !), entsprechend den keilschriftlichen Ideo-

g r a m m e n D U M U . L U G A L »Prinz« bzw. » D U M U . E . G A L »Hof)un-

ker«. M a n beachte, daB das Element S O H N in der Ligatur 

fiir »Prinz« den fiir das mannliche Geschlecht charakteri-

stischen Ansatz hat (L 386,1, nach Bogazkoy V 74), in der 

Verbindung fiir D U M U . E . G A L , wortlich »Sohn des Palastes«, 

dagegen nicht, weil es sich nicht u m einen physischen Sohn 

handelt60. Unten steht noch L 441, das ich, ebenso wie L 440, 

als Variante fiir L 369 L E B E N auffassen mochte (s. aber zu 

Nr. 244). 

Unsere Siegel Nr. 239 und 240 sind einander so ahnlich, daB 

m a n sie eher einem M a n n als zwei gleichnamigen Personen 

zuschreiben mochte. W e n n sie d e m gleichen M a n n gehoren, 

dann hatte derselbe Prinz einmal das A m t eines Oberschrei-

bers, das andere Mai das eines Hofjunkers inne. Ein Wechsel 

in der Amtsbezeichnung kann auf Beforderung deuten. Nach 

allem, was wir wissen, diirfte Oberschreiber der hohere Rang 

sein. 

D m . des Abdrucks 3,0 c m ; H. d. Bulle 3,9 cm. 

241. Taf. X X I X — 70/8 - J/19, Steinschutt iiber Haus 1. 

Konische Bulle aus hellbraun gebranntem T o n mit konka

v e m Teilabdruck eines Siegels. 

N u r ein Teil des Mittelfeldes abgedriickt mit Teilen der Zei

chen »Prinz«, Hirschgeweih (L 103), sd (L 104), ka (L 434), 

//' (L 90) sowie G R O S S (L 363). Die Siegellegende ist parallel 

zu SBo II Nr. 8. 30 und 67; der Inhaber nennt sich »Prinz« 

und wahrscheinlich G R O S S [ - S C H R E I B E R ] . Die Reihenfolge der 

den N a m e n bildenden Zeichen ist nicht klar. Meriggi, 

H H G 1 2 138 s.v. C/R.E.DUMU las Ruwa-Sawia)ska-ti (vgl. 

ebenda 102), Laroche, N H Nr. 1144 las Sausga-RAMURE-ti, 

weil ti als Komplement zu L 103 haufig ist, obwohl es auf 

den Siegeln unter Sausga steht. Neuerdings liest auch er K A L -

Sausga-ti . 

Abdruck 2,2 x 2,7 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 28. 

242. Taf. X X I X - 75/435 - J/20, 60 c m unter der Oberflache 

nordwestlich des Hauses 7. 

Konische Tonbulle mit konkavem Siegelabdruck. 

In der nur teilweise abgedriickten U m r a h m u n g scheinen 

Dreiecke mit einem Dreizack-ahnlichen Symbol, vielleicht 

L 199, zu wechseln. 

Im Mittelfeld links »Prinz«, rechts Dreieck (HEIL ) iiber einem 

unklaren Zeichen. Hauptgruppe: oben L 199 Variante, das 

Ideogramm des Wettergottes, Tarhu, Tarhun-, Tarhunt-, 

iiber zwei spiegelgleichen Zeichen, die wie L 209, jetzt ijja, 

aussehen, aber an den der Mitte zugewendeten Linien die 

kleinen waagerechten Ansatze vermissen lassen. Falls trotz-

d e m zweimal i\ja gemeint ist, konnte die Verdopplung deko-

rativ sein wie auf Nr. 263 und 264, oder es konnte wirklich 

-i-ja oder -ja-ja zu lesen sein. Fiir eine von vielen Moglichkei-

ten, wie der N a m e des Wettergottes mit einem Suffix -ija 

kombiniert werden kann, s. N H Nr. 1266 Tarhuni{a). Eher 

k o m m t aber eine vereinfachte F o r m von L 276 B R U D E R in 

Frage. Das ware Tarhu-nani wie auf d e m Siegel Messer-

schmidt, M V A e G V, 5^1900) Taf. 40 Nr. i7
61a. 

D m . des inneren Siegelringes 1,25 c m ; D m . d. Bulle 2,9 c m ; 

H. d. Bulle 2,9 cm. 

243. Taf. X X I X - 352/z - Tempel I, im Schutt vor den Magazi-

nen 33-36. 

Konische Bulle aus grauem, gebrannten T o n mit konkavem 

Siegelabdruck. 

U m r a h m u n g in zwei durch Kreislinien begrenzten Ringen. 

Im auBeren spitzes Dreieck mit L 440 abwechselnd, im inne

ren Punkt und gleichseitiges Dreieck abwechselnd62. 

Im Mittelfeld wohl rechts und links das Zeichen PRINZESSIN, 

d.i. die Variante von L 46, bei der der untere Ansatz L 79 

F R A U anstelle von L 386 M A N N ist. (oben p. 74) 

Der N a m e besteht aus den Zeichen L 376, zaIZ!> u n a einem 

liegenden Rechteck, vielleicht L 398 oder L 322/323. 

D m . des Abdrucks 2,1 cm; H. d. Bulle 1,9 cm. 

H G G in: Bogazkdy V Nr. 8. 

244. Taf. X X I X - 68/68 — Sudareal, Kellerraum 2, Brandschutt. 

Konische Bulle mit konkavem Teilabdruck eines Siegels; fast 

die ganze Siegelflache ist abgedriickt, aber nicht ganz bis 

z u m Rand. 

Gott mit spitzer Gotterkrone und geschultertem Bogen nach 

rechts. Vor ihm erkennt m a n G R O S S iiber einem Lowen. Das 

kann der N a m e des Siegelinhabers sein, keilschriftlichem G A L . 

U R . M A H entsprechend, wohl Ura-walwa zu lesen . 

Derselbe N a m e ist als der eines Prinzen auf d e m Goldring 

in Oxford64 belegt. Auf d e m Siegel Nr. 244 ist kein Titel 

erhalten; die Spuren hinter d e m Gott konnten aber zu 

»Prinz« erganzt werden; obwohl das nicht sicher ist, stellen 

wir dieses Siegel hierher. 

Weitere Zeichen sind L 440 und ein runder Punkt oben, 

zweimal die Kreuzschleife (L 369, L E B E N ) unter der Figur 

und d e m Lowen. Ist damit die oben bei Nr. 240 vorgeschla-

gene Gleichsetzung von L 440 mit L E B E N widerlegt? Oder 

ist gleichzeitiger Gebrauch der traditionellen und der verein-

fachten Form desselben Zeichens moglich? 

D m . des Abdrucks noch 2,5 cm; H. d. Bulle 3,0 cm. 

245. Taf. X X I X - 310/q - J/20, h/4, im Schutt oberhalb USt. 1. 

Konische Bulle aus grau bis gelblichrot gebranntem T o n 

mit zwei Schnurlochern an der Spitze und schwach konka

vem Stempelabdruck. 

Hauptgruppe: ma-la-%iti; Nebengruppe links K O N I G - S O H N , 

unvollstandig abgedriickt; rechts, falls auf dem Siegel vor

handen, nicht mit abgedriickt. Links unten ein kleines Kreuz 

als Fullmotiv. 

Gleichlautend mit SBo II Nr. 10 und 11, aber von einem 

dritten Siegelstock. Vgl. N H Nr. 725. 

Abdruck 2,0-2,35 cm; H. d. Bulle 2,25 cm. 

Ein weiteres Prinzensiegel ist Nr. 246, Abdruck eines Rin-

ges; ein anderes vielleicht Nr. 265. 

B. R I N G E 

H.G. GUTERBOCK 

Unter hethitischen Siegeln sind zwei Arten von Siegelrin-

gen bekannt65. Die eine hat eine regelrechte runde Stempel

platte, bei der anderen ist eine Seite des Ringes verbreitert. 

Diese kann abgerollt werden und ergibt dann einen spitz-

ovalen Abdruck. Ein Beispiel der ersten Art aus Bogazkoy 

gehort der alteren Zeit an, s. oben Nr. 143 66. Es gibt auch 

jiingere, wie z.B. den Kupferring, den Chantre im GroBen 

60 Vgl. dazu S. Alp, Unteruchungen zu den Beamtennamen im Hethi

tischen Festzeremoniell (1940) 26. Die hier im Text gegebene Erklarung 

fiir das Fehlen des unteren Ansatzes sollte die Bedenken Meriggis, Man. 11/ 

2-3 266 zerstreuen helfen. Der Ansatz fehlt an alien von ihm H H G 1 2 

138 s.v. I/R.E.DUMU zitierten Stellen. 
01 Personliche Mitteilung. 
61 a Vgl. aber dasselbe (?) Zeichen einzeln auf dem Siegel I. Singer, 

Tel Aviv 7, 1980, i7of. Abb. 2B. 
62 Fiir diese Symbole in Umrahmungen s. SBo II p. 3if. und R M B 

oben p. 60. 
63 Vgl. H. Otten, W d O V, 1969-70, 94f. 
64 Hogarth, HS Nr. 195 ; Akurgal Taf. 5 2 oben; Bittel, Hethiter 

Abb. 236f.; R M B in: P K G XIV Taf. 3 7 7e. 
65 Vgl. Hogarth, H S 22 Abb. 21-22; R M B in: BaM 13, 1982, 37-42. 
66 Vgl. oben p. 51 Anm. 93 den Hinweis auf den Goldring aus Alaca 

Hoyiik. 

75 



jiingeres Neues Reich 

Abb. jja. Abdruck eines kupfernen/bronzenen Ringes aus Bogazkoy, Tempel I. M. i: i. - b. Abrollung eines Ringes aus Bogazkoy, BK, Gebaude H, 
Raum 7. M. 2:1. — c. d. Abrollungen zweier Ringe aus Beth Pelet. M. 2:1. 

Tempel fand (Abb. 55 a)67, und Hogarth, H S Nr. 19468; 

beide mit Umrahmung aus Dreiecken und Punkten wie Nr. 

164. 165. 214 und 215 sowie Abb. 46a. 

Die auf einer Seite verbreiterten Ringe gehoren alle der 

GroBreichszeit an. Sie sind weit verbreitet. Das schonste 

Beispiel ist der oft abgebildete Goldring in Oxford69. In 

Bogazkoy wurde ein solcher Ring aus Bronze gefunden, 

Nr. 249. Zwei weitere wurden auf dem Tell el Fara in Pala-

stina gefunden70, beide aus Silber und in die Zeit Ramses II. 

datiert. Einer davon tragt eine Inschrift in hethtitischen 

Hieroglyphen, vielleicht %a\i-%u-wa; bei dem anderen lassen 

die Abbildungen keine Entscheidung zu. Der Fund solcher 

Siegelringe an der Grenze Agyptens ist nicht so iiberra-

schend, wenn man sieht, daB Angehorige der Konigsfamilie 

von Ugarit Ringe dieser Form mit Inschriften in sylla-

bischer und alphabetischer Keilschrift sowie in agyptischen 

Hieroglyphen benutzten71. 

Auch unter den Ringabrollungen finden sich Prinzensie

gel. In Ugarit wurde das des Prinzen Taki-Sarrumma72 ge

funden. Von Biiyiikkale stammt Abb. 55 b73, anscheinend 

mit den beiden Titeln »Prinz« und »Konig«; wenn der 

Hirsch den ganzen Namen ausmacht, liegt der bekannte 

Kurunta (m'DLAMA), Konig von Tarhuntassa und wahr-

scheinlich Sohn des Muwatalli, vor74. 

Aus der Unterstadt stammt Nr. 246. 

246. Taf. XXX - 406/z - Tempel I, in oberen Schuttlagern im 

Magazin 32. Vgl. Nr. 248. 

Konische Bulle aus grau gebranntem Ton. Auf der Mantelfla

che vier Abrollungen, auf der Basis ein Abdruck desselben 

Siegels. In Bogazkoy V 56 »Rollsiegel« genannt; wegen der 

symmetrischen Schriftanordnung und der Schmalheit doch 

eher von einem Siegelring herriihrend; vgl. SBo II 2 Nr. 222. 

Der Name des Siegelinhabers steht in der Mitte; auf der 

Basis der Bulle ist genau dieses Mittelstiick abgedriickt. Der 

Name ist geschrieben mit der Lunula (L 193) Mond(gott), 

Luwisch Arma-, und L 276, BRUDER, luwisch nani-. Der 

Name lautete demnach hochst wahrscheinlich Arma-nani. 

Sein Trager ist ein Prinz, wie die antithetischen Zeichen L 46 

zeigen, und ein Schreiber, und zwar findet sich das Zeichen 

SCHREIBER mit den zwei Schragstrichen (als Rangbezeich-

nung, s.o. Nr. 189, 217 und vgl. zu Nr. 247). Es steht in 

der Mitte, in den Namen eingeschrieben, und rechts und 

links auBen. Die gleiche Kombination von Namen und Titeln 

auch auf dem Siegel Bogazkoy III Nr. 11 (NH Nr. 134,1). 

Auf dem Siegelring hat der Prinz anscheinend noch einen 

weiteren Titel (rechts erhalten, links nur zum Teil): GROSS 

iiber einer Kombination aus Dreieck und zwei Punkten (ver

gleichbar, aber nicht identisch mit L 440) und einem GefaB-

Zeichen (Form wie L 337, Funktion wohl wie 345); GROSS 

iiber GefaB ist wohl Titel, aber wie ist das dazwischen ste-

hende Zeichen zu erklaren? Ganz rechts ein unklares Zei

chen. 

H. der Abrollung 0,8 cm; rek. L. der Abrollung 2,7 cm, 

was zu einem Ring paBt. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 9. 

Taf. X X X — 404/z — Tempel I, oberer Schutt im Magazin 29. 

Mehrere Abrollungen eines Siegelringes auf dem Mantel der 

konischen Bulle, auf deren Basis der Stempel Nr. 191 abge

driickt ist. 

In den spitz zulaufenden Enden je ein horizontal gestellter 

Doppeladler wie auf Abb. 55b und SBo II Nr. 231. Oben 

und unten ein Rahmen aus wiederholten SCHREIBER-Zeichen, 

anscheinend gelegentlich von drei Strichen unterbrochen 

(dazu sogleich). In der Mitte zweimal derselbe Name (antithe

tisch, wie an dem unteren Zeichen zu sehen): M O N D , danach 

L 376 Z.aIZ'- Ein Name * Arma (n)%a ist nicht belegt. Der Titel 
erscheint auf den zwei Seiten verschieden: rechts SCHREI

B E R + 3 , wohl ein Rang; anscheinend auch in die Umrah

mung aufgenommen. Links: L 269 (ohne den Bogen) ARMEE 

iiber SCHREIBER, das ist wohl »Armeeschreiber«75. Fiir die 

vermutete Rangordnung ist von Interesse, daB der Prinz von 

Nr. 246 SCHREIBER + 2, der »Armeeschreiber« dagegen 

SCHREIBER + 3 ist. Andere Prinzen (SBo II Nr. 28-30) waren 

GROSS-SCHREIBER. 

H. der Abrollung 0,9 cm; rek. L. (von Adler zu Adler) 

2,6 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 15. 

Taf. X X X I - 407/z - wie Nr. 246. 

Birnenformige Bulle aus dunkelgrau gebranntem T o n mit 

vier Teilabrollungen eines Siegelringes. 

67 E. Chantre, Mission en Cappadoce (1898) 29 Abb. 21 und 158 

Abb. 126; CIH XLIV 7. 
68 Vgl. A.H. Sayce, PSBA 27, 1905, 46 Nr. 3 und Zeichnung nach 

Abdruck auf gegeniiberstehender Tafel; D.A. Kennedy, R H A XVI/63, 

1958, 66 Nr. 4. Vgl. auch Poetto, Borowski Nr. 26. 
69 Vgl. Anm. 64. 
70 Flinders Petrie, Beth Pelet I (1930), Taf 36; J.L. Starkey und Lanca

ster Harding, Beth Pelet II (1932)30 Taf. 73, 58.65 (=unsere Abb. 55 c. 

d). 
71 Ugaritica III 77-86 Abb. 100-107. 
72 Ugaritica III Abb. 5 4- 5 7; ein anderer Ringabdruck ist ebd. Abb. 78-

79. Dagegen diirften die ovalen Abdriicke ebd. Abb. 61—62 und 66-67 

eher von ovalen Siegeln, vielleicht Skaraboiden, stammen. 
73 SBo II Nr. 230. 
74 Vgl. SBo II p. lof. Nr. 5 und Text 1. 
75 So schon P. Meriggi, O A 8, 1969, 135, zitiert von M. Poetto, Kad

mos 21, 1982, 101 Anm. 2. 
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Ringe 

Lowe nach rechts. liber ihm vielleicht L 174, das aber hier 

kaum als Silbe (si) zu fassen sein diirfte; das Zeichen konnte 

aber auch eine stilisierte Pflanze sein. Unter dem Lowen wohl 

G 121, das auf Siegeln oft allein vorkommt, auch auf alten, 

und deshalb doch wohl von G 120=^434 ka zu trennen 

sein diirfte. Es scheint also, daB der Lowe hier nicht Teil 

der Namensschreibung ist. Zeichen in mindestens zwei Spal-
ten befinden sich vor dem Lowen; diese sollten den Namen 

enthalten, aber wegen ihrer Kleinheit und der Unklarheit 

der Arollungen lassen sie sich nicht identifizieren. 

H. der Abrollung 0,8 cm; rek. L. bei 2,4 cm. 
GroBte L. der Bulle 2,5 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 10. 

249. Taf. X X X I - 221/h - K/20, USt. 1. 

Fingerring mit doppelt profiliertem Reif; auf der sich nach 

vorn hin verbreiternden Siegelflache symmetrisch angeord-

nete Hieroglyphen, beidseits von Blutenmustern eingefaBt. 

Die mittlere Kolumne ist wohl der Name, vielleicht £»-i-/<z 

zu lesen. 

Bronze. 

Dm. 2,15 cm; H. vorn 0,8 cm, hinten 0,5 cm. 

H G G , SBo II Nr. 229; R M B , BoHa VII Nr. 1042; ders. 

BaM 13, 1982, 3iff. 
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VII. Althethitische Zeit bis Jiingeres Neues Reich: Konigssiegel 

H.G. GUTERBOCK 

i. HETHITISCHE K O N I G E 

Wie in friiheren Veroffentlichungen (SBo, Bogazkoy V, 

BoHa. V) werden auch hier die Konigssiegel als geschlos-

sene Gruppe behandelt. Ein Grund dafur liegt darin, daB 

bei den meisten eine ausfuhrliche Diskussion des individuel-

len Siegels erforderlich ist. Die Trennung empfiehlt sich 

aber auch aus einem anderen Grunde: Es ware schon, wenn 

man, sei es typologisch, sei es schichtmaBig, Gleichzeitig-

keit von Konigssiegeln mit bestimmten Stilgruppen feststel-

len konnte. Solche eindeutigen Entsprechungen liegen aber 

nicht vor. Zwar kann man das friihe Auftreten der Symbole 

oder Ideogramme Kreuzschleife L E B E N und Dreieck H E I L 

(wozu noch die Rosette bisher unbestimmter Bedeutung 

kommt) auf den sogen. Tabarna-Siegeln und auf manchen 

anderen Stempelsiegeln vergleichen, aber nach R M B s Aus-

fuhrungen (oben p. 3 7 ff. 40) gibt es bereits nicht-konigliche 

Siegel mit derartigen Zeichen vor koniglichen mit solchen. 

Zudem sind die Tabarna-Siegel selbst nicht genau datierbar, 

weil sie entweder auBer Tabarna keinen individuellen K6-

nigsnamen enthalten, oder aber die chronologische Einord-

nung eines mit Namen genannten Herrschers bisher noch 

umstritten war. 

Da in diesem Band nur Siegel aus dem Stadtgebiet vorge

legt werden, sind nicht alle hethitischen GroBkonige hier 

vertreten. Zur raschen Orientierung geben wir aber in 

Abb. 56 eine Ubersicht iiber die hieroglyphisch geschriebe-

nen Konigsnamen. 

Angefiigt sind Siegel von Konigen, die nicht GroBkonige 

sind, wahrscheinlich Herrscher von Vasallenstaaten. Schon 

friiher wurde auf Biiyiikkale eine Bulle mit dem Siegelab

druck des Talmi-Tesub von Karkemisch gefunden1. 

a) Tabarna-Siegel 

Von dieser altesten Gruppe hethitischer Konigssiegel2 

werden hier nur diejenigen vorgelegt, die aus der Unterstadt 

stammen. Beispiele aus Wincklers Ausgrabung und von 

Biiyiikkale wurden in SBo I veroffentlicht, und seitdem sind 

mehrere Zusammenstellungen erschienen, die auch die nach 

dem Zweiten Weltkrieg gefundenen Exemplare einschlie-

Ben3. Neuerdings sind Urkunden mit solchen Siegeln auch 

aus der Oberstadt gemeldet worden4. 

D a Zeichenformen neuerdings als Kriterium fiir die Da

tierung von Texten erkannt worden sind, geben wir hier 

von neugefundenen Urkunden Photographien, die auch die 

Tontafel zeigen (obwohl der starken Kriimmung wegen 

oft nur ein Teil der Schriftflache klar herauskommt) und 

beschreiben einige Zeichen genauer. Wir enthalten uns aber 

einer Stellungnahme zu den strittigen Fragen bei der Ein-

ordnung bestimmter Konige. Der Vorschlag von D.F. 

Easton5, der sich neben der Typologie der Siegel und der 

Palaographie der Keilschrift vor allem auf die Prosopogra-

phie der in den Urkunden genannten Personen stiitzt, ver-

dient Beachtung. 

250. A.B.C. Taf. XXXI-XXXII. 

1 SBo 1 Nr. no, vgl. N H Nr. 1230, 1. 
2 Zu diesem Terminus s. das Kapitel »Tabarna-Siegel und Landschen-

kungsurkunden« in SBo I p. 47-55. Die Texte der Urkunden wurden 
bearbeitet von K.K. Riemschneider, MIO 6, 1958, 321—381, mit dem 
Siglum »LS« fiir »Land-Schenkung«; die zu den Tabarna-Siegeln geho-
renden alteren Urkunden beginnen mit LS 2 (356). 

3 H. Otten, M D O G 103, 1971, 59-68; D.F. Easton, JCS 33, 1981, 

3-43-
4 P. Neve, AA 1983, 447. 
5 »Hittite Land Donations and Tabarna Seals«, JCS 33, 1981, 3-43. 

A. 2064/g - Tempel I, dicht unter der Oberflache. 
B. i65/h-K/2o, USt. 2. 

C. 1312/u - L/19, Gebiet des Tempels I. 

Bei Nr. 250 A-C handelt es sich um drei flache Abdriicke 

eines Tabarna-Siegels auf Tontafeln. 

Von den zwei anderen mit diesem Siegel gesiegelten Tafeln 
stammt SBo I Nr. 87C = BoHa. V Nr. 143 b, LS 5, von 

Biiyiikkale, wahrend V A T 7463 = SBo I Nr. 87 A = BoHa. 

V Nr. 143 d, LS 3, aus Wincklers Grabung ohne Herkunfts-

angabe ist. Photographien der zuerst genannten in SBo I 
Taf. V, der zweiten in M D O G 72, 1933, 44 Abb. 20,5 und 

Young Memorial 61 Abb. 8. Alle fiinf Tafeln sind in althethi-
tischem Duktus geschrieben. 

Die Keilschriftlegende erscheint im Abdruck in Spiegel-

schrift in zwei Ringen ohne Trennungslinien. 

AuBerer Ring: KISIB ta-ba-ar-na LUGAL.GAL, 

Innerer Ring: sa us-pa-ah-hu BA.US 

»Siegel des Tabarna, des GroBkonigs; wer (es) vertauscht, 
stirbt« (d.i. wird mit dem Tode bestraft). 

Das Ideogramm fiir » Siegel« ist hier KISIB ohne das Determi-

nativ NA 4, und das Zeichen ist mit einem zusatzlichen kurzen 

senkrechten Keil vor dem letzten geschrieben. Die kleinen 

inneren Senkrechten des ta bleiben unter dem oberen Waage-

rechten im Gegensatz zu Z. 14 des Textes. Das ar hat nur 

einen Waagerechten anstelle der iiblichen zwei. 

Das Mittelfeld des Siegels wird von drei hieroglyphischen 

Symbolen eingenommen: rechts LEBEN (L 369) iiber HEIL 

(L 370); links eine achtblattrige Rosette (L 189), deren Be

deutung noch nicht klar ist. Die SBo I p. 46 erwogene Deu

tung als Sonnensymbol und damit als Ausdruck fiir »Konig« 

ist bedenklich, weil die Bezeichnung des Konigs als »Meine 

Sonne« bisher in althethischen Texten nicht belegt ist. 
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III!!!!: 
CD 

Tudhalija I/ffl Arnuwanda I Suppiluliuma I MurSili II 

Muwatalli 

Urhi-TeSubba HattuSili III 

Tudhalija GZ 

W/UM, 

Arnuwanda I Suppiluliuma II 
Abb. ;6. Ubersicht der hieroglyphisch geschriebenen Namen hethitischer GroBkonige. 

Das Wort tabarna der Siegellegende kann an sich Eigenname 

sein; das ware dann entweder Labarna I. oder Labarna II., 

der auch Hattusili I. heiBt (die zweite Identifikation bei R.M. 

Boehmer, P K G X I V 446 zu Fig. 141,1). Aber die Schreibung 

mit ta sowie der Umstand, daB auch Urkunden, deren konig-

licher Verfasser auf d e m Siegel mit N a m e n genannt ist, im 

Text nur »Siegel des Tabarna« schreiben (z.B. L S 2 von 

Huzzija), sprechen doch dafiir, daB hier der Titel Tabarna 

vorliegt (vgl. C H D und R1A V I s.v. labarna). Damit kann 

an sich jeder Hethiterkonig gemeint sein, aber die althethiti-
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Hethitische Konige 

sche Schrift weist diese Urkunden dem Alten Reich zu. Die 

Typologie der Tabarna-Siegel spricht dafiir, daB dieses zu 
den altesten gehort6. 

Die von K. Balkan7 aufgeworfene Frage, ob bei einigen 

Landschenkungsurkunden, darunter unseren Nrn 250 A.B. 

u. 252, ein vorher vorbereitetes rundes gesiegeltes Tonstiick 

in die noch weiche Tafel eingelassen sein konnte, mochte 

ich verneinen. M.E. geniigt der beim Siegeln ausgeiibte 

Druck, den genau von dem Siegel getroffenen Ton dichter 

und damit harter zu machen, was die beobachteten scharfen 
Rander erklart. 

D m . des Siegels bei 3,0 cm. 

A : SBo I Nr. 87 B = BoHa. V Nr. 143 a; Text der Tafel: 

SBo I Text4 = K.K. Riemschneider, M I O VI, 1958, 36off, 
LS 4. Photographie hier Taf. X X X I ; 

B: SBo I Nr. 87 D = BoHa. V Nr. 143 c; Text SBo I Text 

6 = LS 6. Photographie hier Taf. X X X I I ; 

C: Textkopie und Zeichnung von H. Otten, M D O G 103, 

1971, 61 Abb. 2 Photographie hier Taf. X X X I I . 

251. Taf. X X X I I - 381/S-L/18, b-c/6, beim Abbruch einer phry-
gischen Mauer. 

Bruchstiick einer flachen Bulle aus rotlichgelbem, gebrannten 

Ton mit Schnurabdriicken auf der Riickseite. Unvollstandi-

ger, flacher Abdruck eines »Tabarna-Siegels«. Keilschrift in 

zwei Ringen, rechtslaufig, Keilkopfe nach auBen, ohne Tren-

nungslinie zwischen den Ringen. 

AuBerer Ring: N[A 4.KI§IB ta-ba-a\r-na
! L U G A L . G A L . 

Innerer Ring: sa uf-pa-[a]h-hu BA.US. 

»Siegel des Tabarna, des GroBkonigs; wer es vertauscht, 
wird sterben.« 

Dabei liegt der Anfang des inneren Ringes unter dem Ende 
des [a] r des auBeren, der Anfang des auBeren iiber dem Ende 

des pa des inneren. 

In dem kleinen, von einer Kreislinie umrahmten Mittelfeld 

befindet sich nur ein (annahernd gleichseitiges) Dreieck. 

Dreht man den Abdruck so, daB der Anfang des inneren 

Ringes oben liegt, dann steht das Dreieck so, wie man es 

fiir das Symbol H E I L erwartet; richtet man sich nach dem 

auBeren Ring, dann steht es schrag. Wir haben die Zeichnung 

nach dem inneren Ring ausgerichtet. 

H E I L als einziges hieroglyphisches Symbol auf einem Ta

barna-Siegel ist hier zum ersten Mai belegt8. 

D m . des Abdrucks 2,2 cm; MaBe der Bulle 

2,7 x 1,9 x 1,0 cm. 

252. Taf. X X X I I — 69/200 - Tempel I, alter Grabungsschutt vor 

den Ostmagazinen. 

Kreisrundes Tonstiick mit flachem Abdruck des Siegels des 

GroBkonigs Tahurwaili, hochst wahrscheinlich das Mittel-

stiick einer Tontafel, von H. Otten mit dem von ihm aus 

Bruchstiicken rekonstruierten Vertrag des Tahurwaili mit 

Eheja von Kizzuwatna kombiniert9. 

Keilschriftlegende auf dem Siegel in zwei durch Kreislinien 

begrenzten Ringen; normale Schriftrichtung, Keilkopfe nach 

auBen. 
AuBerer Ring: NA 4.KI3IB ta-ba-ar-na ta-hur-wa-i-l\i\MG\KL. 

G A L . 

Innerer Ring: sa a-wa-su us-pa-ah-hu BA.US. 

»Siegel des Tabarna Tahurwaili, des GroBkonigs; wer seine 

Worte vertauscht, wird sterben«10. 

Die Zeichen bur und ah haben die alte Form; ta hat kurze 

innere Senkrechte; in ar fehlt wieder der zweite Waagerechte. 

In ba und £# (su) sind alle drei Keile genau waagerecht, der 

mittlere kiirzer als die anderen; der zusatzliche Senkrechte 

des £# ist sehr klein und sitzt auf dem eingeriickten mittleren 

Waagerechten. 
Das Mittelfeld wird durch eine doppelte Rosette eingenom-

men, die innen sieben, auBen elf Blatter aufweist. Kreuz

schleife und Dreieck (LEBEN und HEIL) fehlen. Hier scheint 

die Rosette reines Ornament zu sein; vergleichbar sind die 

Rosetten auf den Siegeln des Huzzija und Alluwamna (SBo I 

Nr. 85, 86; BoHa. V Nr. 147, 146; H. Otten, M D O G 103, 

1971, 60 Abb. 1) sowie auf den noch spateren Siegeln, s. 

unten. 

Das Problem der Einordnung und Datierung des Konigs 

Tahurwaili kann hier nicht diskutiert werden. H. Otten 

(a.O. 68) setzt ihn nach Alluwamna und Huzzija II. an, O. 

Carruba und S.R. Bin-Nun dagegen etwa ans Ende des Alten 

Reichs.11 Die Komposition der Siegelflache befiirwortet die 

typologische Anordnung Ottens (a.O. Abb. 1), nach der die

ses Siegel das jiingste ist; das fiihrt auf die Frage, welchem 

Konig Huzzija, dem I. oder II., das Huzzija-Siegel gehort. 

Otten und Easton12 entscheiden sich fiir den zweiten, mit 

dem Unterschied, daB Otten den Tahurwaili nach, Easton 

vor ihm ansetzt12a. 

Vgl. jetzt A A 1985, 333 Abb. na-b, Siegel des Zidanza (!) 

und des (friihen) Muwatalli (!). 

Dm. 4,7 cm. 

b) GroBkonige des Neuen Reichs 

253. Taf. XXXII-317/k-K/20, USt. 2. 

Bulle aus hellem, graubraunem, gebrannten Ton mit flachem 

Teilabdruck eines Konigssiegels. Mittelfeld und Teile von 

zwei Ringen sind abgedriickt. Keilkopfe nach auBen. 

AuBerer Ring: [NA4.KI5IB
 mAr-nu-w\a-an-ta L U G [ A L . G A L . . . ] . 

Innerer Ring: [ D U M U mTu-ud-ha-l\i-ja L U G J A L . G A L . . . ] . 

»[Siegel des Arnuwjanda, des GroBfkonigs, etc., Sohnes des 

Tudhal]ija, des GroBjkonigs, etc.]«. 

Mittelfeld: SIG5 »gut, das Gute, Heil.« 

Siegel, die die Symbole fiir L E B E N und H E I L durch die ent-

sprechenden Keilschrift-Ideogramme ersetzen, scheinen dem 

Anfang des Neuen Reichs, d.h. den Vorgangern Suppiluliu-

mas I. anzugehoren13. Danach diirfte dieses Siegel Arnuwan
da I. zuzuweisen sein. 

6 S. Riemschneider, M I O 6, 1958, 323 ff. und Otten, M D O G 103, 1971, 
62 ff. DaB ich meine versuchsweise entgegengesetzte Anordnung (SBo I 
p. 54) nicht mehr aufrecht erhalte, bedarf keines Wortes. D.F. Easton 
(vgl. Anm. 5) weist Nr. 250 Mursili I. zu. 

7 Eine Schenkungsurkunde aus der althethitischen Zeit, gefunden in 
Inandik 1966 (1973) 6of. Anm. 57. 

8 Es erinnert an den unvollstandigen Abdruck SBo I Nr. 80 (BoHa. 
V Nr. 151) mit der sa uspabba-Fotmel im inneren Ring und dem Keilschrift-
zeichen SIG5 als einzigem im Mittelfeld. Da die Formel nur auf Tabarna-
Siegeln vorkommt, mochte man den auBeren Ring entsprechend zu 
NA4[.KI§IB tabarna LUGALJ.GAL erganzen, wenn man meine SBo I p. 45 ge-
machte Angabe, die Lesung SAL des einen Zeichenrestes sei sicher, ent-
kraften konnte. Leider besitze ich von Nr. 80 A kein Foto. Vergleichbar 
ist auch der Abdruck aus Ma§at (S. Alp, Belleten 44, 1980, 5 5 f. mit Taf. 3, 
dazu Easton, a.O. 31-33) mit den Zeichen TI SIG5 »Leben, Heil« im 
Mittelfeld. 

9 H. Otten, »Das Siegel des hethitischen GroBkonigs Tahurwaili« 
M D O G 103, 1971, 59ff. mit Abb. 1; Photographie in M D O G 102, 1970, 
7 Abb. 2; Bittel, Hethiter Abb. 184; R M B in P K G XIV 450 mit 
Taf. 376 h. 

10 awassu »seine Worte« sonst nur auf dem Siegel des Huzzija und 
auf den noch spateren Siegeln A A 1985, 333 Abb. 11 a.b. 

11 O. Carruba in K. Bittel et al. (Hrsg.), Anatolian Studies Presented 
to H.G. Giiterbock on the Occasion of his 65lh Birthday (1974) 73ff.; 
S.R. Bin-Nun, JCS 26, 1974, nzff. 

12 Otten, M D O G 103, 1971, 68; Easton, JCS 33, 1981, 33f. 
12a Dazu jetzt ausfuhrlich H. Otten, Das hethitische Konigshaus im 

15. Jahrhundert v.Chr. Zum Neufund einiger Landschenkungsurkunden 
in Bogazkoy. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Osterreichischen Akade-
mie der Wissenschaften 123, 1987, 21 ff. Otten hat gezeigt, daB die Neu-
funde die sogen. Opferlisten bestatigen und daB daher nur Huzzija II. 
infrage kommt. Auf die zeitliche Stellung des Tahurwaili geht er aber 
dort nicht ein, auBer durch die Einordnung seines Siegels als letztes der 
Rosettensiegel in der Ubersicht Abb. 9. 

13 Vgl. SBo I p. 44f. Auch das Siegel aus Ma§at, S. Alp, Belleten 44, 
1980, 5 5f. mit Taf. 3, mochte ich dieser Periode zuweisen; ahnlich auch 
D.F. Easton, JCS 33, 1981, 31—33. 
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Althethitische Zeit bis Jiingeres Neues Reich: Konigssiegel 

Dm. der Bulle 2,1 cm, rekonstruierter Dm. des Siegels ca. 

3,2 cm. 

SBo I Nr. 76; BoHa. V Nr. 153. 

254. A.B. Taf. XXXII - A=336/z, B=337/z- Tempel I, Maga

zin 33, in Pithoi Nr. 7 bzw. Nr. 3. 

Zwei kleine Bullen aus hellgrau gebranntem Ton mit flachen 

Teilabdriicken wohl eines und desselben Konigssiegels. 

Auf B sind nur Teile von zwei Keilschriftringen abgedriickt, 

auf A Teile derselben, dazu geringe Reste von Hieroglyphen 

des Mittelfeldes. Die Teile der Keilschriftringe erganzen sich 

gegenseitig, wobei der Anfang des du des inneren Ringes 

in beiden Abdriicken vorliegt. Keilkopfe nach innen. 

AuBerer Ring: [... d]u-ud-r'ha-lP-ja [•••]• 

Innerer Ring: [... s]u fa mdu-ud-ha[-li-ja ...]. 

Da die Schreibung mit akkadisch -su fa nie fiir die Verbin-

dung »Sohn des«, sondern nur fiir »Enkel (oder weiterer 

Abkommling) des« benutzt wird, ist das so zu erganzen: 

[Siegel des Tjudhalija, [des GroBkonigs u.s.w., Enkeljs des 

Tudhalija, [des GroBkonigs u.s.w.]. 

Nach der neusten Rekonstruktion der Genealogie der Vor-

ganger Suppiluliumas I. von O.R. Gurney14 kommen als 

Tudhalija, Enkel des Tudhalija der von ihm als II. gezahlte 

(der Gatte der Nikalmati) oder der III. (der Vater Suppiluliu

mas) in Frage. Mit anderen Worten, dieses Siegel ist entweder 

eine Generation alter oder eine Generation jiinger als das 

des Arnuwanda (Nr. 253). 

Die Reste der Hieroglyphen in Abdruck A sind links die 

Volute GROSS und die Spitze des Zeichens KONIG, also ein 

Rest von GROSS-KONIG (L 18), und das spitze Gebilde rechts 

ist wohl das obere Ende des BERG-Zeichens im Namen Tud

halija (L 207). Die hier vorgelegte Zeichnung ist aus den 

beiden Teilabdriicken kombiniert und in die Richtung der 

Hieroglyphen gedreht. DaB dabei der erganzte Anfang der 

beiden Ringe ziemlich weit seitlich zu liegen kommt, stort 

nicht; vgl. etwa das Siegel Mursilis III., BoHa. V Nr. 180. 

GroBte erhaltene Breite von A: 1,75 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 5 A.B. 

255. Taf. XXXII - 661/z - Tempel I, Magazin 21, oberer Schutt. 

Bulle aus ziegelrot gebranntem Ton mit schwach konkavem 

Teilabdruck eines Siegels des Muwatalli, u. zwar desselben, 

von dem die Abdriicke BoHa. V Nr. 25 2a-c (a-b = SBoI 

Nr. 40A-B) stammen. Keilschriftring nicht mit abgedriickt. 

Hieroglyphen: Uber der ausgestreckten Hand des Gottes 

L 199 (verdriickt) und L 182, d.i. »Wettergott des Him-

mels«; unter der Hand der churrische Name des Konigs, 

wahrscheinlich L 270-318-334 x-Tefub-ba1*. 

Flache der Bulle 2,1 x 1,9 cm; Dm. des Siegels nicht rekon-

struierbar. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 1. 

256. Taf. XXXII - 163/p - K/20, a/7-8, dicht unter der Oberfla

che, USt. 1 a; vgl. M D O G 91, 1958, 56. 

Bulle aus rotlich gebranntem Ton mit konkavem Teilabdruck 

eines Konigssiegels. Nur ein Teil des Mittelfeldes abge

driickt. 

Links die Ligatur L 197, die als Schreibung des Namens 

Hattusili bekannt ist; rechts L 18 GROSS-KONIG. 

Das zu erwartende andere GroBkonigs-Zeichen und die Flii-

gelsonne sind nicht mit abgedriickt. 

Flache der Bulle 2,6 x 2,2 cm. 

BoHa. V Nr. 188. 

257A-C. Taf. XXXIII-A= 3 42/n, B = 341/n, C = 334/z - A und 

B in I/20, ca. 3 m tief, d.h. in dem 1955 angelegten Such-

schnitt im nordlichsten Teil der Unterstadt (dazu Bittel, Bo

gazkoy III 23-28); C: Magazin 34 des Tempels I, im Schutt. 

A: flache Bulle, B: konische Bulle, C: UnregelmaBig ge-

formte Bulle. 

Konkave Teilabdriicke eines Konigssiegels. Einziger Keil

schriftring (Kopfe nach auBen, Zeichnung aus A und C kom

biniert): NA 4.KISIB ta-ba-ar-na mHa-at-tu-fi-rli~1 L U G A L . G A L 

» Siegel des Hattusili, des GroBkonigs«. 

Hieroglyphen: Unter der Fliigelsonne links G R O S S - K O N I G und 

die Ligatur fiir Hattusili, rechts auBen G R O S S K O N I G I N (L 16) 

und innenpu-tu-ha-pa (L 328-88-215-344). 

Es fallt auf, daB hier die Konigin zwar in den Hieroglyphen, 

nicht aber in d e m Keilschriftring genannt ist. D a sonst bei 

gemeinsamen Siegeln eines Konigspaares der N a m e der K o 

nigin regelmaBig im inneren, d.i. zweiten Ring steht, wird 

m a n k a u m annehmen wollen, daB er hier in einem nicht 

mit abgedriickten auBeren Ring gestanden hatte. 

D m . des Siegels bei 2,3 cm. 

A und B: T. Beran in: Bogazkoy III Nr. 6; BoHa. V 

Nr. 23oa.b; C: H G G in: Bogazkoy V Nr. 2. 

258. Taf. X X X I I I - 324/z-Tempel I, Magazin 33, zwischen zwei 

Pithoi. 

Bulle aus grau gebranntem T o n mit leicht konkavem Teilab

druck eines Siegels der Puduhepa. V o n der Keilschriftle-

gende ist nur ein waagerechter Keil erhalten bzw. abge

driickt. 

Mittelfeld: Fliigelsonne, darunter rechts Spuren der Zeichen 

G R O S S und K O N I G I N ; das Gegenstiick links ist nicht erhalten. 

In der Mitte: pu-tu-ha[-pa\. 

Der Abdruck konnte von demselben Siegelstock stammen 

wie der in Tarsus gefundene . 

Erhaltene MaBe der Bullenflache: ca. 2,5 x 1,5 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 3. 

259. Taf. XXXIII - 137/p - J/20, k/7, im Schutt der Schicht 

Ust. 1. 

Konische Bulle aus rotlich-gelbem, gebrannten Ton mit 

schwach konkavem Teilabdruck eines Konigssiegels. Nur 

der mittlere Teil des Mittelfeldes ist abgedriickt; groBe Hie

roglyphen. In der Mitte BERG iiber tu, d.i. die bekannte 

Schreibung des Namens Tudhalija (vgl. L 207, 3). Links und 

rechts die hypothetisch als tabarna gedeutete Zeichenkombi-

nation L 27717, von der nur der obere Teil abgedriickt ist. 

Oben vielleicht Spuren des unteren Endes der Fliigelsonne 

(so Beran; Spuren unsicher). 

Die rechts und links zu erwartenden Zeichen GROSSKONIG 

sind nicht mit abgedriickt. Fiir vollstandigere Siegel dieses 

Typs s. BoHa. V Nr. 190-192. Wie H. Otten gezeigt hat 

(ZA 58, 1967, 222—224), ist die »groBe Kartusche«, die auBer 

GROSS-KONIG auch L 277 enthalt, nur in der letzten Periode 

des GroBreichs in Gebrauch, d.h. bei Tudhalija IV. und Sup-

piluliuma II. Daher ist dieses Siegel mit Sicherheit Tudhali

ja IV. zuzuweisen. 

Flache der Bulle: 2,1 x 1,8 cm; Hohe der Bulle 2,3 cm. 

BoHa. V Nr. 192 b. 

260. Taf.XXXIII - 136/p - Wie Nr. 259, USt. 1 a, vgl. M D O G 

91, 1958, 56. 73 f. 

Bulle aus graubraunem, hart gebrannten Ton mit flachem 

Abdruck eines Konigssiegels. 

Im rechteckigen Mittelfeld nur GROSS-KONIG und L 277 (ta

barna?), aber kein Name; vgl. SBo I Nr. 103. Das Mittelfeld 

ist von einer Keilinschrift umrahmt, die in einer Zeile an 

den vier Seiten entlang verlauft, mit einer diinnen Linie ge-

gen die Mitte abgesetzt. Die Keilkopfe weisen iiberall nach 

auBen, so daB die Schrift in der unteren Zeile auf dem Kopf 

steht. Die Inschrift beginnt in der linken oberen Ecke: 

(oben) [N]A4.KISIB
 dUTU-i[/] (rechts) mTu-ud-ha-li-j[a] (unten) 

LUGAL.GAL-X (links) [L]UGAL kif-fa-ti »Siegel >Meiner Sonne< 

Tubhalija, GroBkonigs, Konigs der Welt.« Der am Ende 

14 »The Anointing of Tudhaliya«. Studia Mediterranea Piero Meriggi 

dicata (1980) 213 ff., bes. 221. 
15 Fur L 270 schlagt H. Nowicki, Hethitica V, 1983, 111-118, Identifi-

kation mit L 70 SUPER und Lesung saraji vor, fur den ganzen Namen 

Sarri-Teiub-ba, entgegen H G G , Bogazkoy V 48 Anm. 87. 

/ 16 A. Goetze, A J A 41, 1937, 287 Abb. 40; Tarsus II 248, Nr. 15 in 

Abb. 401, 403. 
17 Zu dieser vgl. F. Starke, R1A VI (1983) 408. 
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Fremde Konige 

der unteren Zeile allein erhaltene Keilkopf diirfte zu /' zu 

erganzen sein (GAL-/=akkad. rabi). 

Die Keilschriftzeichen sind z.T. die mittelassynschen, z.B. 

LUGAL, fa und ti. Das paBt zu dem bei den Hethitern sonst 

nicht iiblichen Titel far kiffati, der offenbar dem der Assyrer-

konige nachgebildet ist. Die junghethitische Form des Keil-

schriftzeichens /*' und die Verwendung des Titels L 277 lassen 

keinen Zweifel daran, daB das Siegel Tudhalija IV. gehort. 

MaBe der Siegelflache: ca. 2,5 X 1,9 cm. 

M D O G 91, 1958, 56; dazu Otten, ebd. 73 f; BoHa. V 
Nr. 247. 

261. Taf. XXXIII - 726/z - Tempel I, Magazin 21, hethitischer 

Schutt aus phrygischem Haus. 

Bulle aus dunkelgrauem, gebrannten Ton mit schwach kon

kavem Teilabdruck eines Konigssiegels. 

Im rechteckigen Mittelfeld oben die Fliigelsonne; unter ihr 

nur links GROSS-KONIG, rechts L 322-215-391, die bekannte 

Schreibung des Namens Suppi-lulija-ma. Darunter ein Berg-

gott mit erhobenen Armen. Das untere Ende des Siegels 

ist nicht mit abgedriickt, so daB nicht entschieden werden 

kann, ob hier der Name Tudhalija vorlag (Berggott L 4,1 

iiber L 88 tu) oder nur das Bild eines Berggottes. A m nach-

sten liegt eine Erganzung von Tudhal\ija-sa SOHN] »[Sohn 

des] Tudhalija«, nachdem das in Lidar gefundene Konigssie
gel einen Beleg fiir Filiation in der Hieroglyphenlegende ge-

liefert hat17a. Von der Keilschriftlegende sind nur in der 

rechten, abwarts laufenden Zeile deutbare Zeichen erhalten: 
dUTU-// ta[—...], davor das untere Ende eines senkrechten 

Keils, wohl das Ende von [NA4.KI§I]B » Siegel«. Hier begann 

also die Inschrift mit der rechten Seite, anders als bei Nr. 260. 

Die obere und untere Zeile fehlen im Abdruck, und von 

der linken sind nur undeutbare Spuren erhalten. Die Kombi

nation der beiden Titel dUTU-//' und tabarna weist das Siegel 

Suppiluliuma II. zu, dem letzten bezeugten hethitischen 

GroBkonig. 

Flache ca. 2,2 x 2,3 cm; H. der Bulle 2,8 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 4. 

262. Taf. XXXIII - 68/319 - Sudareal, siidwestlich Magazin 16, 

Schutt. Bulle aus hellbraunem Ton mit schwach konkavem 

Teilabdruck eines Siegels. Die Legende besteht nur aus den 

Zeichen L 277 zwischen zwei GROSS-KONIG-Zeichen. Zu die

sem haufigen Siegeltyp vgl. Sbo I p. 5 5 f. Nr. 93-105 ; BoHa. 

V43ff. Nr. 234ff, vgl. hier Abb. 57 (nach BoHa. V 

Nr. 240 a). 

Dm. der Bulle ca. 2,5 cm. 

H G G in: Bogazkoy V Nr. 23. 

j/. Antiker Abdruck eines Siegels mit dem GroBkonigszeichen. 
M. 1:1. 

2. F R E M D E K O N I G E 

263. 264A-D. Taf. XXXIII - 263 = 388/2; 264A = 385/z, B = 

386/z, C=387/z, D=ioo4/z. - Nr. 263, 264A.B.C: Maga

zin 32 des Tempels I, obere Schutterde; Nr. 264D: Maga

zin 1, Fiillschutt. 

263: Bulle mit konkavem Teilabdruck eines Siegels. 264 A -

D : Vier Bullen mit Teilabdriicken eines Siegels. 

Diese Bullen tragen Teilabdriicke zweier im wesentlichen 

gleichlautender Siegel. Die Hauptgruppe wird von zwei sehr 

langen Konigszeichen flankiert. D a ihre unteren Enden nicht 

mit abgedriickt sind, kame an sich eine Erganzung zu K O -

N I G [ - S O H N ] in Frage (L 46 statt L 17). Uber den (in 264A, 

B und C erhaltenen) Spitzen der Konigszeichen sind keine 

Voluten (L 363 G R O S S ) vorhanden, der Titel »GroBkonig« 

liegt also nicht vor. Der Grund fiir Bevorzugung der Lesung 

» Konig« vor »K6nig[ssohn]« sind die links und rechts auBen 

noch erkennbaren Spuren (in 263 und 264B rechts, in 264A 

und C links). Diese sind: O b e n ein Teil des Zeichens mi 

(L 391, Var. 2) in 263, zur Halfte in 264A und B; darunter 

in 263 L 450 (konventionell a gelesen), in 264 ein Zeichen 

wie ein im Ellbogen angewinkelter A r m mit geoffneter Hand 

(urspriingliche Form von L 450?). Diese Kombination erin

nert an die Schreibung des Landnamens Mira auf dem sogen. 

Tarkondemos-Siegel in Baltimore18. Der »Dorn« (L 383,2 

rajri) m u B auBen an d e m mi gesessen haben, und das Ideo

g r a m m L A N D (L 228) unter d e m a, beides auBerhalb des auf 

den Bullen abgedriickten Teils des Siegels. Wir nehmen an, 

daB hier Siegel eines Konigs von Mira in Westanatolien vor-

liegen. 

Der N a m e besteht wohl nur aus den zwei Zeichen Tierkopf 

(L 101) und wa (L 439). Der Tierkopf ist auf beiden Siegeln 

antithetisch wiederholt, ebenso das wa auf Nr. 263, nicht aber 

auf Nr. 264. Die wohl siebenblattrige Rosette oben und das 

unter d e m wa stehende Zeichen, das nirgends ganz abge

driickt ist, aber a m ehesten eine Variante von L 441 sein 

diirfte, gehoren nicht z u m N a m e n , sondern sind fiir sich 

stehende Symbole. 

Fiir den Tierkopf habe ich aufgrund des Siegels in Baltimore 

die Lesung tarkafna vorgeschlagen19. Zwar hat sich meine 

Bestimmung des Tieres als Ziegenbock nicht bewahrt , so 

daB ich jetzt die von anderen Forschern immer vertretene 

Bestimmung als Esel oder Maultier annehme. Das andert. 

aber an der Lesung tarkafna nichts. Der N a m e ware dann 

Tarkasnawa. Die Silbe wa konnte ein Suffix sein21; ein ideo-

graphischer Wert des Zeichens, als zweiter Teil eines theo-

phoren Namens, ist nicht bekannt. H. Nowicki erklart die 

Siegellegende als Abkiirzung: ta + r(a)-wa fiir *Tarkasna-
22 

muwa . 
Abdruckflachen zwischen 2X2 und 2,5 x 2,5 cm. 
H G G in: Bogazkoy V Nr. 6-7. 

265. Taf. XXXIII- 31 3/q-J/20, h/4, Schutt oberhalb USt. 1. 
Bulle aus braunlichgrauem, gebrannten Ton mit konkavem 

Siegelabdruck. 

Die Legende besteht anscheinend aus zwei Namen. Links 

wohl A R M E E (L 269), falls das links oben stehende Zeichen, 

obwohl es oben nur mit einer Spitze abschlieBt, fiir L 461 

steht, das sonst oben umgebogen ist. Diese Deutung wird 

durch das danebenstehende L 376 und das folgende ZITI 

(%i) nahegelegt. Ein Konigssohn namens ARMEE-ziti ist 

SBo II Nr. 19 und 21 sowie Tarsus Nr. 54 belegt. Als Lesung 

,7a D. Siirenhagen, M D O G 118, 1986, i8;ff. — Eine neue Deutung 

wird von A. Hagenbuchner in ASt veroffentlicht. 
18 Oft abgebildet, zuletzt P K G XIV Taf. 376k und J W A G 36, 1977, 

12 Abb. 4. 
19 Bogazkoy V 52f.; J W A G 36, 1977, 11-16. 
20 s. zuletzt J.D. Hawkins, Zeitschrift fiir vergleichende Sprachwis-

senschaft 94, 1980, no. Die Photographie von Bulgarmaden, die ich Bo

gazkoy V 52 Anm. 96 anfiihrte, hat sich als triigerisch erwiesen. 
21 Vgl. Laroche, N H 246, 3 13 fiir das Wuchern dieses aus -u + a abgelei-

teten Pseudosuffixes. 
22 Das Verhaltnis dieses vetsuchsweise *Targasnawa gelesenen Namens 

zu demjenigen auf dem (inzwischen dem StraBenbau zum Opfer gefallenen) 

Denkmal C am Karabel und zu dem auf dem sogen. Tarkondemos-Siegel 

kann hier nicht neu diskutiert werden. Lesungsvorschlage: H G G , Bogaz

koy V52f., J A W G 36, 1977, 14-16; Meriggi, Man. II 26if., 3. Serie 

Nr. 4; H. Nowicki, Serta Indogermanica: Festschr. G. Neumann (1982) 

227-232; vgl. K. Kohlmeyer, Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983, 

21-23. 
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des ersten Teils gilt jetzt, statt des friiher von mir angenom-

menen kuwatna, vielmehr ku(wa)lanaa'. 

Auf Nr. 265 sind links noch Spuren eines Zeichens zu erken

nen, das an sich KONIG oder KONIG-SOHN sein konnte; von 

der beim zweiten zu erwartenden Hand ist nichts zu sehen. 

Die rechte Spake ist anscheinend ein weiterer Name. Oben 

ist wohl ein Zeichen nicht mit abgedriickt. Das erste vorhan-

dene ist wohl eher sa (L 415) als hi (L 413). Der Name ist 

dann [x]-sa-ti-Sarrumma. Eine dazu gehorige Nebengruppe 

weiter rechts, wenn sie vorhanden war, ist nicht mit abge

driickt. Ein mit Sarrumma zusammengesetzter Name ist so 

gut wie sicher mannlich, und dasselbe gilt von ARMEE-ziti. 

Zwei mannliche Namen auf einem Siegel, der eine »hethi

tisch« (luwisch), der andere churritisch (mit Sarrumma), 

konnten zwei Namen eines und desselben Mannes sein, wie 

auf den bekannten Siegeln des Muwatalli und Tudhalijas 

IV24. Solche Doppelnamen sind vor allem bei Konigen be

legt, einschlieBlich Unterkonige wie Pijassili-Sarrikusuh von 

Karkemisch. Wenn Kulana-ziti mit dem gleichnamigen Prin

zen von SBo II Nr. 19 und 21 identisch ware, und wenn 

sein Titel auf unserem Siegel »Konig« ist, konnte er bei 

der Thronbesteigung den zweiten Namen angenommen ha

ben. Aus dieser Uberlegung wurde das Siegel hier eingeord-
net. 

Bedenken erregt das Zeichen, das zwischen dem linken Na

men und dem erganzten KONIG(-SOHN) steht. Es sieht aus 

wie L 482 mit zusatzlichen sichelformigen Ansatzen auf bei

den Seiten25. L 482 ist anscheinend ein Titel; wegen seiner 

Ahnlichkeit mit einem Schwert wohl ein militarischer. Da

runter steht L 399, das Zahlzeichen fiir »hundert«; die Kom

bination sieht dann wie „Kommandant iiber hundert Mann« 

aus. Das wiirde doch wohl eher zu einem Prinzen als zu 

einem Konig passen. (Aus oben genannten Griinden bleibt 

das Siegel jedoch hier unter den »fremden K6nigen« mit 
Verweis bei den Prinzensiegeln.) 

MaBe der Bulle: 2,9 x 2,75 x 1,2 cm. 

T. Beran, M D O G 93, 1962, 66 Abb. 5; b. 

23 Vgl. N H 664-667 fiir die alte, M . Poetto, Athenaeum n.s. 61, 1983, 

5 28f. fiir die neue Lesung. 
24 SBo I Nr. 39 bzw. Ugaritica III 19-21 Abb. 24-26. In ahnlichem 

Sinne schon T. Beran, M D O G 93, 1962, 66-68. 

25 Vgl. Beran a.O. Anm. 26. - Vgl. auch H. Gonnet in: Kanissuwar. 

A tribute to H.G. Giiterbock, Assyriological Studies 23 (1986) 56 mit 

Anm. 19 und Abb. 4. 
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R.M. 

Siegel mit Ringose und seitlichen Absatzen sowie einem 

Stempelklotz mit waagerecht rundumlaufender Einziehung1 

sind bisher aus Bogazkoy, Emirler2, Ephesos (Abb. 5 8)3 

und v o m Nimrud Dag (Abb. 59/ bekannt geworden. Es 

werden im folgenden der Ubersichtlichkeit halber auch die 

wenigen von Biiyiikkale bekannt gewordenen Stempel in 

die Bearbeitung einbezogen. 

Das eine Exemplar aus Bogazkoy (Nr. 267) kommt aus 

der Schicht Biiyiikkale II und ware danach in die 2. Halfte 

des 8. bzw. in die 1. Halfte des 7. Jhs. v.Chr. zu datieren. 

Nr. 268 ist zwar nicht schichtbestimmt, stammt aber aus 

dem Grenzbereich phrygischen/hethitischen Schuttes und 

ist somit der alterphrygischen Periode zuzurechnen. Nr. 270 

kommt aus der Erdfiillung eines hellenistischen Grabes und 

ist nicht schichtbestimmt. Das Siegel aus Ephesos (Abb. 58) 

ist dem 7. Jh. v.Chr. zuzuweisen5. Den Angaben iiber die 

Fundumstande des zweifellos ebenfalls wahrend des 7. Jhs. 

v.Chr. hergestellten Siegels v o m Nimrud Dag (Abb. 59) 

laBt sich nichts Wesentliches fiir die Datierung entnehmen. 

Als einziges der bislang genannten Beispiele besitzt es keine 

runde, sondern eine annahernd rechteckige Stempelflache. 

Damit leitet es zu einem anderen Siegel dieser Gattung 

iiber, das jedoch als Griff keine Ringose, sondern einen 

Adler zeigt (Nr. 266). Es wurde in Bogazkoy gefunden, 

und zwar auf Biiyiikkale im Schutt der jiingsten phry-

gischen Schicht, ist jedoch auf Grund der betonten Brust 

und der Kurzbeinigkeit des Raubvogels sicher ein Stiick 

M. 1:1. M. 1:1. 

der 2. Halfte des 8. Jhs. v.Chr.6. Der Stempel Abb. 61 be

steht aus Messing7 und kommt aus dem Handel, er befindet 

1 Vgl. R.M. Boehmer, Z A 67, 1977, 78ff.; ders. Z A 68, 1978, 284ff. 
2 Vgl. zur Lage die Karte bei K. Bittel in: Bogazkoy IV 70 Abb. 25 

( = Z A 67, 79 Abb. 1) — Von der Kale bei Emirler wurden bekannt prahi-

storische, hethitische, phtygische und galatische Scherben sowie das Frag

ment eines megarischen Bechers: K. Bittel - R. Naumann, BoHa. I 162; 

Beran in: Bogazkoy III 52; Boehmer, Z A 67, 78. 
3 Elfenbein; H. 3,3 cm, D m . 2,9 cm. D.G. Hogarth, Excavations at 

Ephesus, The Archaic Artemisia (1908) 167 Taf. 27,3a.b; R.D. Barnett, 

JHS 68, 1948, 10.12 Taf. 6c, d; R.M. Boehmer in: P K G XIV 442f. 452 

Abb. 143 m. 
4 Serpentin; H. 4 cm, Basis 3,6 x 3 cm. Von T. Goell erworben. An

geblich »It was found below a comparatively modern house wall«. M.J. 

Mellink, AJA 64, i960, 64 Taf. 12.9. 
5 Zur Datierung der Hogarth'schen Funde aus dem Artemision vgl. 

O.W. Muscarella, Phrygian Fibulae from Gordion (1967) 28 Anm. 5 (mit 

Literaturhinweisen). 
0 R.M. Boehmer, BoHa. VII 208 Anm. 41. - Aus Alijar gibt es zwei 

ahnliche Stiicke, deren Unterseite jedoch nicht graviert ist, und die daher 

als Anhanger gedeutet werden: E.F. Schmidt, The Alishar Hiiyiik, Seasons 

of 1928 and 1929, OIP. 20 (1933) 61 Abb. 83 a7i; OIP 29, 414 Abb. 

474 d 183 3 (F. Prayon, Phrygische Plastik, Tiibinger Studien zur Archaolo-

gie und Kunstgeschichte 7 [1987] 158. 218 Nr. 166. 167 Taf. 13b.c). 
7 Als Material wird »brass(?)« angegeben; das Fragezeichen kann heute 

getrost weggelassen werden, ist doch, wie wir inzwischen wissen, Messing 

den Phrygern bekannt gewesen. (Vgl. z.B. die phrygischen Fibeln aus 

Messing bei C.H.E. Haspels, Phrygie III (1951) 14 und R.M. Boehmer, 

BoHa.X Nr. 2520, 2520A, die Pinzette aus Messing ebenda Nr. 3333A 

und die Ohrloffel ebenda Nr. 3399B und Haspels a.O. 96f., Taf. 41 c 9-10). 

Nach der Photographie in der Erstveroffentlichung im MaBstab 1 :1 zu 

schlieBen, ist das Stiick 3 cm hoch und besitzt einen Durchmesser von 

2,3 cm. C.H. Gordon, Iraq 6, 1939, 25 Taf. 9,73: W A G 54.2206. 

Abb. 60. Phrygisches Siegel aus Abb. 61. Phrygisches Siegel 

Gordion (Elfenbein). M. 1:1. aus dem Handel (Messing). 

Baltimote. M. 1:1. 
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Abb. 62. Formen griechischer 

Elfenbein-Siegel. 

63. Griechisches Siegel aus Perachora 

(Elfenbein). M. 1:1. 

Abb. 64. Griechisches Siegel aus Perachora 

(Elfenbein). M. 1:1. 

sich in der Walters Art Gallery zu Baltimore. Hier geht 

die groBe Ringose direkt unter Fortlassung der seitlichen 

Absiitze in den Stempelblock iiber, der auBen eine tiefe, 

rundumlaufende Rille zeigt. Auch fiir dieses Stiick gilt eine 

Datierung v o m ausgehenden 8. in das 7. Jh. v.Chr. Das 

letzte bislang bekannt gewordene Exemplar dieser Reihe 

von Siegeln mit rundem oder rechteckigem Stempelklotz, 

der eine waagerecht rundumlaufende Einziehung aufweist, 

stammt aus der phrygischen Hauptstadt Gordion und zeigt, 

wie Nr. 266, einen figiirlichen Griff, nach R.S. Young einen 

Lowen (Abb. 60)8. 

Soweit wir anhand der wenigen uns vorliegenden Bei-

spiele urteilen konnen, werden die Siegel mit Ringose mit 

jenen, die einen figiirlichen Griff aufweisen, durch den bei

den Ausfuhrungen gemeinsamen, an der Seite waagerecht 

gerillten Stempelklotz miteinander verbunden, nicht aber 

durch ihre Darstellungen. Diese sind, wie ein Blick auf 

unsere Abbildungen lehrt, stark unterschiedlich. Bis zur 

Fluchtigkeit reichende Einfachheit ist an den Siegeln aus 

Emirler, Bogazkoy und dem Exemplar v o m Nimrud Dag 

festzustellen. Bei den beschadigten Ritzungen des letztge-

nannten diirfte es sich u m phrygische Schriftzeichen han-

deln9, darunter die Zeichen 1, X, fi, o, n(l) und a10. Die 

anderen Stiicke zeigen einen grob geschnittenen Adler mit 

ausgebreiteten Fliigeln (Nr. 267), Tiere (Nr. 268, 269), 

Zweigmuster (Nr. 266) und eine Ritzung (Nr. 270), die je 

nachdem, wie man den Abdruck dreht, einem etwas verun-

gliickten Doppelstern, einem schreitenden Capriden oder 

Cerviden oder zwei tanzenden Strichmannchen nahe-

kommt. Abb. 61 bietet in fliichtiger Manier zwei schrei-

tende Lowen mit aufgerissenem, da Zunge11 zeigendem Ra-

chen und iiber dem Riicken peitschenden Schwanz, die 

Beine einander zugekehrt, spiegelbildlich angeordnet. Hin

ter ihnen befinden sich fiinf Punkte, iiber ihren Nacken 

sowie vor dem Unterkiefer der groBeren Raubkatze je ein 

weiterer. Vor dem Kopf des kleineren Tieres ist ein dreiek-

kiges Gebilde, vielleicht ein Buchstabe, ein » A«12, zu erken

nen. 

Abweichend davon sind die Darstellungen auf den beiden 

Exemplaren aus dem weiter westlich gelegenen Gordion 

und aus Ephesos an der Westkiiste sorgfaltiger geschnitten 

und bieten andere Kompositionen und Motive, vor allem 

das des gefliigelten Fabelwesens (Abb. 58. 60). 

R.D. Barnett hat vor bald vierzig Jahren die damals be-

kannten Stiicke aus Bogazkoy (Nr. 267) und Ephesos 

(Abb. 5 8) als Vorbilder zu elfenbeinernen Siegeln gestellt13, 

die vor allem in Heiligtiimern des griechischen Festlandes 

gefunden worden sind14. Diese setzen im ausgehenden 

8. Jh. v.Chr. ein und stammen iiberwiegend aus dem 7. Jh. 

v.Chr., und zwar aus dessen 1. Halfte15. Heute hat sich 

das kleinasiatische Material zwar nicht iippig, aber immer-

hin doch soweit vermehrt, daB ein anderer SchluB richtig 

erscheint. Die herangezogenen griechischen Siegel unter-

scheiden sich nicht nur durch ihre Form - meist doppelsei

tige Knopfsiegel, deren eine Seite oft durch Abstufung von 

geringerem Durchmesser ist als die andere (Abb. 62)16 —, 

sondern auch durch ihre Darstellungen merklich von den 

anatolischen Exemplaren. Auch die »dog-tooth «-Umran-

dung, die auf vielen dieser Stiicke ausgefiihrt ist (Abb. 63)17 

und auch auf den genannten Siegeln aus Bogazkoy und 

Ephesos zu finden ist, kann nicht mehr als Argument dafiir 

dienen, daB sich die griechischen Siegelschneider zunachst 

an kleinasiatischen Stempeln orientierten. Es wird dieses, 

wenn auch nur in bescheidenem MaB, wie wir gleich sehen 

werden, eher umgekehrt gewesen sein; die griechische Sie-

gelkunst hat sich auf jeden Fall eigenstandig und unbe-

einfluBt von der phrygischen entwickelt18. Hauptmotive 

8 Elfenbein. R.S.: Young, A J A 70, 1966,269 Taf. 74,6; R.M. Boehmer, 

P K G XIV 443. 452 Abb. 143 n. - Dr. Ellen Kohler danke ich fiir die 

folgenden Angaben und ihre Freundlichkeit, mir die Fotovorlagen fiir 

unsere Text-Abb. 60 zur Verfiigung zu stellen: »H. complete seal 0.029 

D. seal face 0.020 m. Provenience: Gordion City Mound, South Cellar, 

along west wall just above lowest floor. Complete, except for a thin lamina

tion lost off one edge of seal.« 

' T. Goell bei M.J. Mellink a.O. »The seal from Nemrud Dag has 

a crude alphabetic inscription «. 
10 Vgl. O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmaler, Academie Bulgare 

des Sciences, Linguistique balkanique X, 1966, 178 Tabelle. 
11 Vgl. z.B. E. Kohler in M. Mellink (editor), Dark Ages and Nomads 

(1964) 61 und Taf. 20,1: Reh (?) mit herausgestreckter Zunge auf Einlage-

plattchen aus Elfenbein. Gordion, u m 700 v.Chr. 
12 Vgl. O. Haas a.o. und G. Neumann, Bogazkoy V 77 ft. Nr. 1.2.5. 
13 JHS 68, 1948, 10.12 »the importance of these two pieces is, I think, 

this: they show that it was probably from this Phrygian school of seals 

engravers that is derived the wonderful school of archaic ivory seals which 

we meet on the Greek mainland.« 
14 J.M. Stubbings in: H. Payne, Perachora, The Sanctuaries of Hera 

Akraia and Limenia, II (1962) 410 Anm. 5 mit Literaturhinweisen auf 

Stiicke aus dem Argivischen Heraion, Bassae, Delphi, Ithaka, Leonidi, 

Olympia, Siphnos, Sparta, Tegea und Syrakus. 
15 Stubbings ebenda 410; J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings 

(1970) H4-
16 Vgl. Boardman a.O. ii4f. Abb. 167. 
17 Aus Perachora, Stubbings a.O. 415 Nt. A 30 Taf. 176. 
18 Boardman a.O. 114. 
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sind einzeln ausgefiihrte Tiere oder Fabelwesen, unter de

nen geflugelte Feliden dominieren19. Die Fliigel dieser We-

sen rollen a m Ende mehr oder weniger ein (Abb. 64)20. 

Auswirkungen dieser Darstellungen werden in Gestalt 

der Greifen und des gefliigelten Lowen auf den Stiicken 

aus Ephesos und Gordion (Abb. 58. 60) erkennbar. So laBt 

sich das erstere nunmehr als Arbeit aus dem Gebiet zwi

schen dem phrygischen und dem griechischen Bereich, nam-

lich aus Lydien, deuten. Dafiir spricht auch sein Fundort. 

Ubernommen wurde hier in Lydien aus dem Osten die 

phrygische Siegelform21 und aus dem Westen das Motiv 

des gefliigelten Fabelwesens mit einrollenden Fliigeln22, das 

dann nach eigenen Vorstellungen gestaltet und so nicht 

nur einmal, sondern gleich dreimal in die Bildflache ge

schnitten wurde. Auch die auf griechischen Siegeln beliebte 

»dog-tooth «-Umrandung wurde nicht vergessen. Ein ly-

discher Stempel23 mit einer solchen mag dann den Herstel-

ler des phrygischen Siegels aus Bogazkoy (Nr. 267) bewo-

gen haben, seine Darstellung mit diesem Muster einzufas-

sen. Das Stiick ware dann in Anbetracht dessen nicht vor 

700 v.Chr. und seiner Fundschicht Biiyiikkale II halber 

nicht nach der 1. Halfte des 7. Jhs. v.Chr. zu datieren. Bei 

dem Stempel aus Gordion (Abb. 60) handelt es sich gleich-

falls u m eine phrygische Arbeit233. Wie das phrygische Sie

gel Nr. 266 aus Bogazkoy besitzt er einen Griffin Tierform. 

In der Wahl der dargestellten Motive zeigt er EinfliAsse 

aus Lydien, in deren Ausfiihrung setzt er sich jedoch deut

lich von einem lydischen Stiick wie Abb. 58 ab. 

Das Siegel aus Emirler Nr. 269 laBt ebenso wie das in 

der Form sehr nahe verwandte Stiick Nr. 270 keinerlei Ein-

fluB aus dem Westen erkennen. Es ist ein phrygischer Stem-

pel, der sich zur Zeit noch nicht scharfer datieren laBt als 

in die Zeit des ausgehenden 8. oder des 7. Jhs. v.Chr. 

Bei den folgenden Siegeln Nr. 271-275 und Abb. 65-70 

sind dann nicht nur die Absatze am unteren Teil der Ring

ose fortgelassen, hier ist auch der Stempelblock verandert. 

Er hat seine mehr oder minder flachzylindrische Gestalt 

verloren zugunsten einer kegelformigen. Dabei hat er auch 

die auBen rundumlaufenden Linien oder Rillen eingebiiBt. 

Abb. 67. Phrygisches Siegel 

aus der Slg. Aulock (Serpentin). 

M. 1:1. 

Abb. 68. Phrygisches Siegel 

aus dem Handel (blaulicher Stein). 

Louvre. M. 1:1. 

Abb. 69. Phrygisches Siegel 

aus der Slg. Brett (roter Jaspis). 

M. 1:1. 

Abb. 70. Phrygisches Siegel 

aus der Slg. Aulock (Serpentin). 

M. 1:1. 

Abb. 6j. Phrygisches Siegel 

aus dem Handel (griinl. Steatit). 

Louvre. M. 1:1. 

Abb. 66. Phrygisches Siegel 

ms dem Handel (Serpentin). 

Louvre. M. i : i. 

Die Darstellungen sind auBerst fluchtig in Kerbschnitten 

ausgefiihrt. 

Nr. 272 wurde im Stadtplanquadrat P/27 aufgelesen. Die 

Darstellung konnte man in ihrem unteren Teil als Pferd 

mit zum Vorderbein hin gesenkten Kopf deuten. Daruber 

befindet sich dann etwas, was wie ein Ast oder Geweihstiick 

aussieht. 

Nr. 271 ist aus Bronze gegossen. Die Darstellung bietet 

ein nach rechts schreitendes Tier, anscheinend ein gefliigel-

tes Pferd, einen Pegasus. Das Tier hat einen ahnlich iiber-

langten Kopf wie jenes auf einem phrygischen Elfenbeinein-

lageplattchen aus Gordion24. 

Wie Nr. 269 wurde auch Nr. 273 auf der Kale bei dem 

Dorfe Emirler25, 6,4 k m nordostlich von Bogazkoy, aufge

lesen. Seine Darstellung verschlieBt sich jeder Deutung. 

15 Ebenda. 
20 Aus Perachora, Stubbings a.O. 4i7f. Nr. A 36 Taf. 177. 
21 Als Parallelbeispiel sei erwahnt, daB die Lyder bei ihrer Fibelherstel-

lung phrygische Vorbilder wahlten. O.W. Muscarella, Phrygian Fibulae 

from Gordion (1967) 44; ders. JNES 30, 1971, 49ff.; R.M. Boehmer, 

BoHa. VII 66 f. 
22 Beispiele von phrygischen Fliigelwesen ohne einrollende Schwingen 

sind aus dem ostlichen Bereich des Phryger-Reiches bekannt: Unsere 

Nr. 267, ferner E. Akurgal, Spathethitische Bildkunst (1949) Taf. 48. 49 

(aus Ankara). Aus Gordion ist ein Greif mit leicht einrollendem Fliigel 

zu erwahnen; hier sind die Federn aber im Gegensatz zu unseren 

Abb. 58.63 und 64 parallel mit dem Fliigel verlaufend stilisiert: R.S. 

Young, A J A 64, i960, 240 Taf. 60, 25 b; E. Kohler in: M.J. Mellink 

et al.. Dark Ages and Nomads ca. 1000 B.C. (1964) 61 Taf. 19,2. Im 

Schwung dieses Fliigels wird bereits wahrscheinlich ein EinfluB aus dem 

Westen wirksam. 
23 DaB Erzeugnisse des lydischen Kunsthandwerks bis nach Bogazkoy 

gelangten, wird durch zwei dort gefundene Fibeln belegt: R.M. Boehmer 

a.O. Taf. 8,159.160. 
23a Meine Klassifizierung des Siegels Abb. 60 in P K G XIV 4; 2 mit 

Abb. i43n (nicht ml; so F. Prayon) als »lydisch(-phrygisch)«, an der F. 

Prayon, Phrygische Plastik, Tiibinger Studien zur Archaologie und Kunst-

geschichte 7 (1987) 166 Anm. 692, AnstoB nimmt, ist bereits von mir 

Z A 67, 1977, 81 f. in »phrygisch« verbessert worden, was F. Prayon ent-

gangcn ist. 
24 z.B. Kohler a.O. Taf. 20,1. 
25 Zu Emirler vgl. Anm. 2. 
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Im Handel erworben wurde das heute im Louvre befind-

liche Stiick Abb. 6526. Seine fluchtige Darstellung bietet 

einen Equiden, Capriden oder Cerviden mit undeutbarem 

Kerbschnitt oberhalb des Riickens. Es bleibt offen, ob es 

sich hierbei u m das Geweih eines Hirsches handeln soil. 

AnschlieBen laBt sich, trotz kleinerer Ose, von der Siegel

form her das gleichfalls aus dem Handel kommende und 

heute ebenfalls im Louvre aufbewahrte Stiick Abb. 6627. 

Die Darstellung ist beschadigt, laBt noch Punkte und den 

Rest eines Saugetieres, vielleicht eines Equiden (??), erken

nen. 

V on etwas abweichender, aber im Prinzip doch hierher-

gehoriger Form ist das Siegel Abb. 67 mit sehr kleiner Ose 

und oben nicht gerundetem, sondern nahezu waagerechtem 

Griff. Seine Darstellung konnte wie auch die von Abb. 68 

mit einiger Phantasie als Laufvogel gedeutet werden — oder 

soil die von Abb. 67 die einer Hirschprotome sein? Beide 

Stiicke k o m m e n aus dem Handel und gelangten in die 

Sammlung H.S. von Aulock28 bzw. den Louvre29. Das Sie

gel Abb. 68 leitet iiber zu schlankeren Siegeln mit Ringose. 

Als Beigabe einer Erdbestattung in Bogazkoy wurde das 

Siegel Nr. 275 angetroffen; es ist dieses der bisher einzige 

sichere Beleg fiir ein Siegel aus einem phrygischen Grab. 

Es ist von schlankerer Gestalt als die bisher genannten 

Stiicke. Der Stempelblock ist nicht ausgearbeitet. Gezeigt 

wird ein VierfiiBler mit gesenktem Kopf (Equide?), oder 

besser, die Protome eines solchen, umgeben von einem offe-

nen, ovalen Kreis oder Schlange (?). 

Nicht besonders groB ist der Osengriff des Siegels 

Nr. 274. Es wurde der Bogazkoy-Expedition gebracht, 

stammt angeblich aus der Nahe des GroBen Tempels. In 

die Stempelflache ist in der iiblichen Kerbschnittmanier ein 

achtstrahliger Stern geschnitten. 

Aus dem Handel kommt das kleine Siegel Abb. 69; es 

gelangte in die Sammlung Brett30. Ringose und Stempel

block gehen hier, im Gegensatz zu den bisher erwahnten 

Stiicken, kaum voneinander abgesetzt ineinander iiber. Ge

zeigt wird ein aus drei senkrechten und drei waagerechten 

Linien gebildetes Gitterrechteck. Zusatzlich geht noch ein 

schrag verlaufender Kerbstrich durch zwei Felder des 

Rechteckes, dessen eine Langseite auBen von einigen klei

nen Punkten begleitet wird. Ein Pendant zu diesem Siegel 

bildet Abb. 70 aus der Sammlung H.S. von Aulock31. 

Diese beiden Siegel mit nur schwacher Einziehung zwi

schen Osengriff und Stempelflache verbinden die davor ge

nannten Stiicke mit dem kompakten Stempel Nr. 276. Hier 

ist die Griffose iiberhaupt nicht mehr von der Stempelflache 

abgesetzt, beides geht so ineinander iiber, daB man nicht 

mehr von einem Osengriff, sondern hochstens von einem 

durchbohrten, oben abgerundeten Stempelblock sprechen 

kann. Nr. 276 wurde in der Unterstadt von Bogazkoy gleich 

Nr. 271 im Planquadrat K/20 gefunden, w o auch einige 

zum Teil gestorte phrygische Graber angetroffen wurden; 

moglicherweise entstammen beide Stiicke solchen. Seine 

Siegelflache ist bei einer GroBe von 1,35 x 1,36 rechteckig/ 

quadratisch mit gerundeten Seiten und Ecken. Der entspre-

chende Stempelblock mit abgerundeten Kanten geht, wie 

erwahnt, nahtlos in den pyramidenstumpfartig endenden 

Oberteil mit kleiner Durchbohrung uber; das Siegel er-

reicht eine Hohe von 2,1 cm. Doch nicht nur diese Form, 

sondern auch die Qualitat der Darstellung unterscheidet 

das Siegel von den bisher erwahnten. Gezeigt wird ein gra-

zil daherschreitender, dunnbeiniger Lowe. Er hat den Kopf 

hocherhoben, das Maul geoffnet. Seine Mahne ist gezackt. 

Der Schwanz peitscht hoch iiber dem Riicken. Oberhalb 

des Tieres ist eine Mondsichel, vor ihm ein mit der Spitze 

nach oben weisender Pfeil in den Stein geschnitten. T. Be

ran, der das Stiick veroffentlicht hat, hat es zu Recht »auf 

das engste mit Tierdarstellungen auf > phrygischen < Gefa

Ben, die auch eine ahnlich gebogene Ruckenlinie zeigen« 

verbunden; auch zitiert er einen Hinweis von M . Mellink, 

wonach diese Siegelform unter den Funden aus Gordion 

haufiger vertreten ist32. Fiir Bogazkoy ist dieses kleine Mei-

sterstiick der bisher einzige Beleg; ob es als Erzeugnis einer 

in Gordion fiir den koniglichen Hof arbeitenden Werkstatt 

zu werten ist, wird sich erst nach der Veroffentlichung der 

erwahnten Siegel aus dieser Ruine entscheiden lassen. 

Bei Nr. 277 handelt es sich u m einen Stempel von hoher, 

trapezartiger, oben abgerundeter Form mit annahemd 

rechteckiger Siegelflache. Diese zeigt phrygische Schriftzei-

chen33. Das Stiick ist querdurchbohrt und an den Breitsei-

ten mit groben, ungelenken Ritzungen versehen. Die Sie

gelform ist zweifellos von neuassyrischen Stempelsiegeln 

her iibernommen (Abb. 71)34, die auch auf die Nr. 276 ein-

gewirkt haben mogen. 

Abb. 71. Neuassyrisches Stempelsiegel. Morgan Library. M. 1:1. 

Das Siegel Nr. 278 schlieBlich weicht in seiner Form von 

den bisher erwahnten ebenfalls ab. A m nachsten ist eine 

Verwandtschaft mit dem kompakten Siegel Nr. 276 gege-

ben. Diese ist allerdings nur eine auBerliche, denn ganz 

26 Griinlicher Steatit; H. 3,5 cm; D m . 3,1 cm. Louvre II 200 

Taf. 99,1; A.997. 
27 Serpentin; H. 3,0 cm; die annahernd rechteckige Basis miBt 

2,6 x 3,2 cm. Louvre II 201 Taf. 101,12 A.1027. 
28 Serpentin; H. 1,8 cm; D m . 1,9 x 1,4 cm. Aulock 93 Taf.-Abb. Nr. 

82. 
29 Zartblauer Stein; H. 1,8 cm; D m . 1,1-1,4 cm. Louvre II 200 

Taf. 99,i6A.998. 
30 Roter Jaspis; H. 1,6 cm; D m . 0,7-0,9 cm. H.H. von der Osten, 

Ancient Oriental Seals in the Collection of Mrs. Agnes Baldwin Brett, 

OIP. 37, 1936, 17 und pi. 10 Nr. m . 
31 Serpentin; H. 2,1 cm; D m . 0,8-0,9 cm. Aulock 94 Taf.-Abb. Nr. 

84. 
32 Bogazkoy III 52 » Die Siegelform ... ist nach freundlicher Mitteilung 

von Miss Machteld Mellink unter den Funden von Gordion haufiger ver

treten.« 
33 O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmiiler (1966) 184. — Bei L. 

Brixhe - M. Lejeune, Corpus des Inscriptions Paleo-Phrygiennes (1984) 

nicht aufgenommen. - E. Schwyzer, Bogazkoy I p. 80. 
34 Porada, C A N E S Nr. 795. 

NOT FOR 

REPRODUCTION



Phrygische Zeit 

offensichtlich ist dieses Stuck aus einem abgebrochenen he

thitischen Wetzstein gefertigt35. Es kommt aus der Unter

stadt von Bogazkoy und ist aus dunkelgrauem, schiefrigem 

Stein geschnitten, wie er auch ofters bei Wetzsteinen Ver-

wendung gefunden hat36. Die Darstellung ist in der bekann-

ten fliichtigen, kaum deutbaren Kerbschnittmanier gehal-

ten. Es besteht kein Zweifel, daB dieses urspriinglich hethi

tische Stiick in phrygischer Zeit neuer Verwendung zuge-

fiihrt wurde. 

Zur naheren Datierung der Siegel Nr. 271-275 und 

Abb. 65-70 laBt sich sagen: Keines der Stiicke aus Bogaz

koy wurde in der jiingerphrygischen Schicht Biiyiikkale I 

gefunden. Sie stammen groBtenteils aus Bereichen der 

Unterstadt, die nur zur alterphrygischen Zeit besiedelt 

war37. So sind diese Stempel - ausgenommen das Siegel 

Nr. 276, das in das letzte Drittel des 8. Jhs. v.Chr. zu datie

ren ist - und im AnschluB daran die iibrigen hier genannten 

dem ausgehenden 8. Jh. bzw. der 1. Halfte des 7. Jhs. 

v. Chr. zuzuweisen. 

266. Taf. XXXIV - 61/0 - Biiyiikkale y/10, Schutt der jiingsten 

phrygischen Schicht. 

Elfenbein. 

H. 2,1 cm; Basis 1,2 x 0,5 cm. 

T. Beran, M D O G 94, 1963, 42 Abb. 11; R.M. Boehmer in: 

P K G XIV442f. 453 Taf. 377 g; ders. ZA 67, 1977, 8iff. 

Abb. 7. 

267. Taf. X X X I V - 373/d - Biiyiikkale r/15, Schicht II. 

Knochen. 

H. 2,5 cm; Dm. 1,9 cm. 

K. Bittel in: Bogazkoy I 58 Taf. 31, II a.b; R.D. Barnett, 

JHS 68, 1948, 10. 12 Taf. 6a.b; R.M. Boehmer, in: P K G 

XIV 442. 453 Abb. 377f 

268. Taf. X X X I V - 302/n - Biiyiikkale s/17, aus bis in hethitische 

Reste hineinreichendem Schutt. 

Terrakotta. 

H. noch 3,1 cm; Dm. 2,71 cm. 
T. Beran in: Bogazkoy III 52 Taf. 32, 47; ders. BoHa V 23. 

54Taf. 6,58; R.M. Boehmer in: P K G XIV 442. 452 Abb. 

143 I; ders. Z A 67, 1977, 78ff. Abb. 4. 
269. Taf. X X X I V - 76/205 - Emirler, auf einem Acker. 

Schwarzlicher, ins Blaugraue spielender Stein. 

H. 2,7 cm; Dm. 1,4-1,6 cm. 

R.M. Boehmer, Z A 67, 1977, 78 ff. Abb. 2. 
270. Taf. X X X I V - 1390/z-Sudareal, aus Erdfiillung des helleni-

stischen Steinkistengrabes Nr. 11 (H. Kiihne in: Bogazkoy 

IV 38 ff.). 

Griiner, weiBlich gefleckter Stein. 

H. 2,8 cm; Dm. 0,95-1,2 cm. 

R.M. Boehmer, ZA 68, 1978, 282ff. 292. Abb. 1. 

271. Taf. X X X I V - 108/h - K/20, nicht ganz unter der Oberfla

che. 

Bronze. 

H. 1,8 cm; Dm. 1,4 cm. 

R.M. Boehmer, Z A 68, 1978, 282. 292 Abb. 4. 

272 Taf. X X X I V - 54/k - P/27, in einem Garten aufgelesen. 

Dunkler Stein. 

H. 1,9 cm; Dm. 1,5 cm. 

T. Beran in: Bogazkoy III 52. 56 Taf. 32, 45; R.M. Boehmer, 

ZA 68, 1978, 286. 292 Abb. 3. 

273. Taf. X X X I V - 150/I - Emirler, Kale. 

Graugriiner Stein. 

H. 2,0 cm; Dm. 1,35—1,45 cm. 

T. Beran in: Bogazkoy III 52. 56 Taf. 32, 46; R.M. Boehmer, 

Z A 68, 1978, 287. 292 Abb. 5. 

274. Taf. X X X I V — 209/r - Gebracht, angeblich aus der Nahe 

des Tempels I. 

Radiolarit. 

H. 2,48 cm; Dm. 1,32 cm. 

R.M. Boehmer, Z A 68, 1978, 289 f. 292 Abb. 11. 

275. Taf. X X X I V - 612/t - K-L/17, Suchschnitt Y, Abschnitt II, 

Beigabe einer Erdbestattung. 

Griiner Serpentin. 

H. 2,28 cm; Dm. 1,36-1,5 cm. 

R.M. Boehmer, Z A 68, 1978, 289, 292 Abb. 10. 

276. Taf. X X X I V - 58/I - K/20, wenig unter der Oberflache. 

Grauer, ziemlich weicher Stein. 

H. 2,1 cm; Basis 1,35 x 1,36 cm. 

T. Beran in: Bogazkoy III 51 f. Taf. 32, 44; 

R.M. Boehmer, Z A 68, 1978, 291 f. Abb. 14. 

277. Taf. X X X I V - 121/d - Biiyiikkale w/17 West, zwischen 
Schicht II und Unterkante der phrygischen Burgmauer. 

Radiolarit. 
H. 1,95 cm, Br. 1,55 cm; Di. 0,6 cm. 

K. Bittel, M D O G 73, 1935, 38 Abb. 22b; K. Bittel - H G G , 

Bogazkoy I, 79f. 89 Taf. 29, 16; H G G , SBo II Nr. 327. 

278. Taf. X X X I V - 76/208 - J/20, I/4, Haus 13, Raum 15 : unmit-

telbar iiber der hethitischen Auffiillung des Raumes. 
Dunkelgrauer, schiefriger Stein. 

H. 3,75 cm; Dm. 1,75-2,0 cm. 

R.M. Boehmer, ZA 68, 1978, 292 Abb. 15. 

35 Vgl. z.B. Boehmer, BoHa. VII 229ff. Taf. 98. 
36 Vgl. z.B. die schiefrigen Wetzsteine bei ebenda Nr. 2418. 2422. 2424. 

2425. 2429. 2431. 
37 Vgl. K. Bittel, 8. Congres International d'Archeologie Classique 

(1963) 158ff.; P. Neve, Hattusa in nachhethitischer Zeit, Melanges Mansel 

(1974) 873 ff. 
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Roll/ Stempelsiegel 

R.M. BOEHMER 

Zwei kombinierte Roll- und Stempelsiegel wurden ge

funden (Nr. 279. 280). Nr. 279 besitzt den kegelformigen, 

oben mit einem durchbohrten Knauf abschlieBenden Griff, 

der von den Stempelsiegeln her bekannt ist. Der Griff von 

Nr. 280 ist nicht erhalten, aber entsprechend zu erganzen. 

Der Schaft dieses Stiickes ist achtkantig. Die bei den Stem-

peln an den Griff anschlieBende Siegelplatte ist hier so breit 

gelassen worden, daB eine Kreuzschraffur in den Mantel 

des Zylinders eingeschnitten werden konnte. Die Stempel 

selbst zeigen einen achtstrahligen Stern, wie wir ihn aus 

der Glyptik der Periode der assyrischen Handelskontore 

her gut kennen1; der eine ist in ein Leiterband gesetzt. 

Beide Siegel kommen zweifellos aus dieser Zeit. 

Zwei ahnliche Roll- und Stempelsiegel stammen aus Ali-

§ar (Abb. 72a.b)2. 

Das eine weist den kreuzschraffierten Mantel und einen 

menschengesichtigen Adler, das andere einen siebenstrahli-

gen Stern im Leiterband und - am Mantel - ein schwer 

deutbares Muster auf. 

Die Abneigung der Bewohner Anatoliens gegen Rollsie

gel ist bekannt. Da alle hier in diesem Abschnitt genannten 

Siegel der Zeit der assyrischen Handelskontore angehoren, 

lassen sie sich als Versuch deuten, die durch die assyrischen 

Handelsherren in breitem M a B bekannt gewordene Rollsie-

gelglyptik mit der anatolischen Stempelglyptik zu vereinen. 

Hier sind noch drei weitere Siegel zu nennen. Abb. 73 a3 

kommt aus dem Handel. Der Mantel zeigt hier, gleich 

Nr. 279 und 280 sowie Abb. 72 b, ein ornamentales Muster. 

In diesem Fall besteht es nicht aus einem einfachen kreuz

schraffierten Band, sondern aus zwei kunstvoll geflochtenen 

Bandern. Die Stempelflache bietet eine Sphinx, die einen 

Capriden anfallt, ferner Mondsichel und einen Zweig. A m 

Karahoyiik wurde die Abrollung mit Abdruck Abb. 73b 

gefunden4, v o m Acemhoyiik kommt der Abdruck mit Ab

rollung eines Rollstempels Abb. 73 c5. Ohne Zweifel bilden 

diese Stiicke die Prototypen der in der Tyskiewicz-Gruppe 

anzutreffenden Siegelform (Abb. 24 a.b)6. 

279. Taf. XXXV - 68/441 - Sudareal, Komplex XIII, Oberfla

chenschutt. 

Grauer Stein. 

H. 3,1 cm; Dm. 1,4 cm. 

280. Taf. X X X V - 77/438 - K/20, Haus 46, aus Einfullung. 
Graugelber Ton. 

H. noch 2,1 cm; Dm. 1,65 cm. 

1 Vgl. z.B. Nr. 8. 
2 OIP.29 Fig. 248 d 1822; 249 62310. 
3 Louvre II Taf. 100,4 Nr. A 1008. 
4 Karahoyiik 125 Abb. 16. 
5 N. Ozgiic, Anatolia 15, 1971, 2if. Abb. 3. - Zum Dessin vgl. z.B. 

Moortgat, V A R Nr. ; 36. 
6 s.o. p. 35 ff., P K G XIV439f. 
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Zeit des K a r u m Hattus 

Abb. 72a. b. Roll/Stempelsiegel aus Ali§ar. M. 2:1. 

Abb. 73a. Roll/Stempelsiegel. Louvre. M. 2:1.-*. Roll/Stempelsiegel aus Acemhoyiik. o.M. - c. Antike Abrollung mit Abdruck eines Roll/Stempelsiegels 

aus Karahoyiik. M. 2:1. 
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ROLLSIEGEL 





Rollsiegel 

R.M. BOEHMER 

Eine Anzahl von Rollsiegeln ist in Bogazkoy gefunden 

worden. Bis auf einige aus der Schicht 4 (Nr. 282. 285—290. 

300) oder Schicht 3 (Nr. 297) und zwei weitere, die in einen 

jungeren Fundzusammenhang verlagert waren (Nr. 292. 

296), sind alle nicht schichtbestimmt. Bei fast alien handelt 

es sich u m Importstucke. Da es insgesamt nicht allzuviele 

Das alteste Rollsiegel aus Bogazkoy hat Ernest Chantre 

bei seinen Grabungen 1893/1894 im Bereich des GroBen 

Tempels gefunden (Nr. 281)2. Es stammt aus der Akkad-

Zeit und laBt, obwohl stark verschliffen, dennoch soviel 

erkennen, daB es der Stufe Akkadisch II zugewiesen werden 

kann3, d.h. in etwa die Zeit der akkadischen Konige Rimus 

und Manistusu. Links befindet sich ein Stiermensch im 

Kampf mit einem Lowen, rechts bezwingt ein Held einen 

Arnibiiffel. 

Nur wenige Siegel der Akkad-Zeit gelangten nach Ana

tolien. Der akkadische Konig Sargon unternahm seinen le-

gendaren Zug nach Purushanda; aus seiner Zeit kommen 

eine gesiegelte Scherbe aus Tarsus und ein Zylinder aus 

Ali§ar IV4. 

Wahrend die Scherbe von einem aus Syrien importierten 

GefaB stammen wird5, ist das Alisar-Siegel wohl wahrend 

des 2. Jahrtausends aus friihbronzezeitlicher Schicht in die 

jiingere Fundstelle verlagert worden. Bei unserem, im groB-

reichszeitlichen Haupttempel von Hattusa angetroffenen 

Zylinder mag es sich u m ein Beutestiick aus dem mesopota-

misch-nordsyrischen Bereich handeln, das moglicherweise 

als Weihgabe in den GroBen Tempel gelangte. 

sind, werden der besseren Ubersichtlichkeit halber, hier 

auch die auf Biiyiikkale gefundenen Rollsiegel bzw. Siegel-

abrollungen, die samtlich schon einmal publiziert worden 

sind1, mit vorgelegt. 

' T. Beran, Moortgat-Festschrift 27 ff. 

281. Taf. X X X V - zunachst Musee Guimet, heute im Louvre -

USt., Tempel I, von E. Chantre nach Paris gebracht. 

Material: ? 

H. 3,3 cm; Dm. 1,9 cm. 
L. Delaporte, Catalogue du Musee Guimet. Cylindres orien-

taux (1909) 8 Nr. 14. 

2 L. Delaporte, Catalogue du Musee Guimet, Cylindres orientaux, An

nates du Musee Guimet XXXIII (1909) 8 Nr. 14. 
3 R.M. Boehmer, Die Entwicklung der Glyptik wahrend der Akkad-

Zeit (196;) 30.33.155 Nr. 498. 
4 Tarsus II 240 Taf. 397. 399 Nr. 12: Figurenreihung, Akkadisch la. 

Vgl. Boehmer a.O. 112 Abb. 20-22.631—633.635.635 a. - Ali§ar: OIP.29, 

205 Abb. 246. €1036; Boehmer a.O. 17.22 Nr. 364 = Figurenband, Vierer-

gruppe: zwei Lowen fallen zwei Wiederkauer an, Akkadisch Ib. 
5 Das Siegeln von GefaBen ist in Syrien von der Uruk- bis zur friihdy-

nastischen Zeit nachzuweisen, vgl. z.B. P. Amiet, Glyptique Susienne, 

M D A I 43 (1972) i42f. Nr. 1023; H. Ingholt, Rapport preliminaire sur 

sept campagnes de Fouilles a Hama en Syrie (1940) 42 f. Die Scherbe 

aus Tarsus ist als jiingster Beleg fiir den im allgemeinen dort sonst — 

soweit wir bis heute sehen — in der friihdynastischen Zeit auslaufenden 

Brauch zu werten. Dennoch gibt es vereinzelt spatere Belege: z.B. die 

Scherbe LI 85/86 aus Lidar Hoyiik, deren Kenntnis ich der Freundlichkeit 

des Ausgrabers H. Hauptmann verdanke. Sie kommt aus einem Zusam-

menhang der Mittel-Bronze-Zeit lib und diirfte ursprunglich aus dem 

nordwestsyrischen Bereich stammen. Vgl. ferner unten unsere gesiegelte 

Scherbe Nr. 317. 

I. Akkadzeit 
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II. Zeit des Karum Hattus (Zeit der Unterstadt 4) 

1. TIERE U N D M I S C H W E S E N 

a) Anatolisch 

Aus der Unterstadt 4 kommt das Rollsiegel Nr. 282, das 

von T. Beran bereits als kleinasiatisches Siegel klassifiziert 

worden ist. Es ist leider nicht vollstandig erhalten, doch 

reicht das Vorhandene zur Feststellung aus, daB hier zeitge-

nossische Motive der Stempelglyptik auf ein Rollsiegel 

iibertragen worden sind: Der heraldisch gezeigte Adler mit 

Nackenlocke, gespreizten Fliigeln und Schwanz ist im Prin-

zip von den friihalthethitischen Stempeln her genauso be

kannt (vgl. z.B. Nr. 24) wie der neben ihm hockende Lowe 

(vgl. z.B. Nr. 71), der ahnlich auf dem syrisierenden Rollsie

gel Nr. 297 die Vorderpranke erhebt, u m ein heute nicht 

mehr vorhandenes Tier zu schlagen6. Rechts neben dem 

Adler ist noch ein schlanker, hoher »Kasten« auszumachen. 

EingefaBt wird die Szene von vier Leiterbandern, die sich 

ebenfalls aus der Stempelglyptik herleiten lassen (vgl. z.B. 

Nr. 37ff.). So haben wir hier ein anatolisches Rollsiegel 

aus der Zeit der assyrischen Handelsniederlassungen vor 

uns, das sich moglicherweise einer der assyrischen Kauf-

leute am Ort hat schneiden lassen, wenn es nicht ein Anato-

lier war, der eines der fiir Anatolien von jeher fremden 

Rollsiegel besitzen, dabei aber nicht auf seine eigene Motiv-

welt verzichten wollte. 

Zwei Leiterbander geben der Szene des ebenfalls nur un-

vollstandig erhaltenen Siegels Nr. 283 die auBere Einfas

sung. Dargestellt war offensichtlich eine endlose Reihe von 

gefliigelten Fabelwesen. Sie tragen einen kurzen, waage

recht gerippten Rock, wie er in der syrischen Glyptik wohl-

bekannt ist7. Ungewohnlich ist, daB sie dreibeinig sind, 

doch ist das mittlere Bein wie das rechte und linke ausge

fiihrt, so daB es sich tatsachlich u m ein Bein handelt und 

nicht, wie v o m ausgehenden 15. Jh. an auf kassitischen und 

mitannischen und spater auch auf mittelassyrischen Siegeln 

zu belegen, u m eine der dort paarweise v o m Rock herab-

hangenden Troddeln. Moglicherweise ist hier das herabfal-

lende Giirtelband, wie es auch in der syrischen Glyptik 

nachweisbar ist8, vom Steinschneider miBverstanden wor

den. Der Kopf des mittleren Genius ist offensichtlich gefie-

dert. Die Fliigel sind breit und durch Kerbschnitte geglie-

dert. Sie erinnern entfernt an die von Sphinx und Greif 

auf dem syrisierenden Rollsiegel Nr. 297, aber auch an die 

des Adlers von Nr. 282, zu dem auch durch die Leiterban

der eine gewisse Beziehung gegeben ist. Fiir einen Ansatz 

dieses Fragmentes in die Zeit der assyrischen Handelskon

tore mag auch das eine der beiden Fiillmotive sprechen, 

das, linear wie der Kasten von Nr. 282, durch einen an 

der Mitte der einen Seite angesetzten Kreis wie eine miBver-

standene, aus der altbabylonischen Glyptik her bekannte 

»Waage« wirkt9. A n einer anatolischen Herkunft dieses 

Stiickes besteht kein Zweifel. 

Das Rollsiegel Nr. 284 zeigt einen schreitenden Capriden 

mit zuriickgewendetem Kopf und iiber ihm einen Raubvo-

gel in Seitenansicht. Deutlich ist der gebogene Schnabel 

des Raubvogels ausgefiihrt. Hinter dem Wiederkauer ist 

eine die ganze Siegelhohe einnehmende »Waage« ange

bracht, vor ihm eine zweite, kiirzere. Dazwischen befinden 

sich ein Baum und zwei (?) GefaBe. Das obere der letzteren 

ist jedenfalls eine Schnabelkanne mit schlankem FuB, brei-

tem, wenig voluminosem Korper, hohem, schlanken Hals 

und Griff. Ferner bietet das Siegel iiber dem Kopf, zwischen 

den Beinen und iiber der Kruppe des Capriden sternartige 

Fiillmotive und unter dem Bauch des Tieres ein drittes Ge

faB (?). Die Datierung des Siegels wird durch die beiden 

»Waagen« geliefert, die bekanntlich ein beliebtes Fiillmotiv 

in der altbabylonischen Glyptik sind (vgl. Anm. 9). Doch 

ist das Siegel sicher nicht in Mesopotamien geschnitten wor

den. Dafiir sprechen nicht nur die Wiedergabe der Kanne, 

sondern auch die Schraffur des Tierkorpers10, der brettartig 

flach und in keiner Weise plastisch ist sowie der Kerb-

schnittstil des Stiickes. Zu dem Baum, der nicht aus einem 

langen Stamm mit seitlich abgehenden Asten besteht, son

dern aus kurzem Stamm mit hohem, schlanken Wipfel aus 

sich aufwarts entwickelnden, ineinander gesetzten Winkeln, 

gibt es Verwandtes in Syrien11. D e m Siegelschneider scheint 

das Rollsiegel als zu bearbeitender Gegenstand fremd gewe-

sen zu sein. Es ist ein nicht gerade von einem Meister 

6 T. Beran a.O. 33 Anm. 34 »Besonders bedauerlich ist die starke Be-

schadigung des Siegels, die nicht erkennen laBt, was rechts neben dem 

Adler folgte. Die Reste scheinen auf einen senkrecht ins Bildfeld gesetzten 

VierfiiBler zu deuten (Hinterschenkel und abgeknicktes Bein am unteren 

Bildrand, da, w o die Beschadigung am weitesten nach unten reicht) und 

auf ein lineares, ebenfalls senkrecht in der Flache stehendes Gebilde. Ist 

der mit der Technik des Rollsiegel-Schneidens nicht vertraute Kiinstler 

mit dem ihm zur Verfiigung stehenden Bildraum vielleicht nicht ausge-

kommen und hat darum eine so unsymmetrische Komposition geschaffen 

und zur Verlegenheitslosung des Senkrecht-in-die-Fliiche-Stellens greifen 

miissen?« 
7 Vgl. z.B. Collon, Alalakh Nr. 31 und unsere Abb. 26b. 
8 Ebenda. 
9 Vgl. z.B. Nr. 288 und V A R Nr. 382. 385. 386. 
10 Vgl. z.B. Beran, BoHa. V Nr. 38. 
11 Vgl. z.B. C..F.-A. Schaeffer-Forrer, Corpus I des cylindres-sceaux 

de Ras Shamra-Ugarit et d'Enkomi-Alasia (1983) 30 R.S. 9.300. - Im 

Zusammenhang mit diesem Stuck zu nennende Siegel hat P. Amiet ebenda 

30ff. zusammengestellt; u.a. ist eines davon bis ins Karum Kanis gelangt: 

Kanis lb Taf. 29,1. 
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Mythologische Szenen 

in Anatolien - wohl Siidostanatolien - gefertigtes Stiick 

mit starken fremden Tendenzen. 

282. Taf. XXXV - 147/h - K/20, Schicht 4. 
Grauer Stein. 

H. 3,0 cm; Dm. 1,8 cm. 

K. Bittel - R. Naumann, M D O G 77, 1939, 13 Abb. 9; T. 

Beran, Moortgat-Festschrift 33 Nr. 19 Taf. 8,2. 

283. Taf. X X X V - 62/050 - L/18, Alter Grabungsschutt vor den 

Ostmagazinen des Tempels I. 
Braunlicher Stein. 

H. 1,78 cm; Dm. 1,12 cm. 

284. Taf. X X X V - 76/166 - J/20, Schutt. 

Schwarzer Stein. 

H. 2,0 cm; Dm. 1,05 cm. 

b) Mesopotamisch 

Bei Nr. 285 handelt es sich um eine Siegelabrollung auf 

einer altassyrischen Tontafelhiille. Erhalten sind noch zwei 

hochspringende Capriden mit groBen, runden Augen und 

zuriickgewendetem Kopf; zwischen ihnen befindet sich eine 

Pflanze. T. Beran hat mit Recht wegen der Ausbildung 

der Tierkopfe, »die fast wie eine Vorwegnahme einer fiir 

die viel spatere mitannische Glyptik charakteristische Dar-

stellungsweise anmutet, ... eher an eine nordmesopotami-

sche als babylonische Herkunft des Siegels« gedacht12. 

Auf einem Bruchstiick einer weiteren altassyrischen Ton

tafelhiille befindet sich die fragmentarisch erhaltene Siegel

abrollung Nr. 286, die den in der altbabylonischen Glyptik 

wohlbekannten Lowendrachen zeigt, wie er ein Bergschaf 

anfallt. Von der anderen Seite wird dieses von einem zwei

ten Lowendrachen, oder Lowen — erhalten ist nur noch 

der Kopf - bedrangt. Ganz links ist noch der Leib eines 

hochspringenden Capriden zu erkennen. Die mesopotami-

sche Herkunft dieses Siegels steht auBer Frage13. 

285. Taf. XXXV - 327/0 - J/21, h/ioa, Schicht 4. 

Abrollung auf altassyrischer Tontafelhiille. 

H. der Abrollung noch 1,25 cm. 

T. Beran in KBo IX Nr. 32; ders. Moortgat-Festschrift 34 

Nr. 15 Taf. 7,4; E. Porada, RLA V (1976-1980) 388 s.v. 

KaniS. 
286. Taf. X X X V - 301/0 - J/20, h/ia-b, Schicht 4. 

Abrollung auf altassyrischer Tontafelhiille. 

H. der Abrollung noch 2,4 cm. 

T. Beran in KBo IX p. XI unten; ders. Moortgat-Festschrift 

34 Nr. 16 Taf. 7,12. 

2. M Y T H O L O G I S C H E S Z E N E N 

a) Mesopotamisch 

Die fragmentarisch erhaltenen Siegelabrollungen Nr. 

287-289 befinden sich gleich Nr. 285 und 286 auf altassy

rischen Tontafelhiillen. Zu erkennen ist noch: 

Ein auf einem mit Fell bespannten Hocker Thronender 

empfangt, eine Trinkschale in der Hand, eine fiirbittende 

Gottin. Zwischen ihnen eine Mondsichel. Links scheint 

noch ein Gott im Schlitzrock und mit erhobenem A r m 

auf ein nicht mehr erhaltenes Tier oder einen Feind zu 

treten (Nr. 287). - Der Riicken einer fiirbittenden Gottin 

mit langem, herabhangendem Flalsschmuckband, » Waage«, 

der »Gottkonig als Krieger« und ein Gott im Schlitzrock, 

einen FuB auf ein Tier setzend (Nr. 288). - Der »Gottkonig 

als Krieger« empfangt eine fiirbittende Gottin mit langem, 

herabfallendem Halsschmuckband. Zwischen ihnen befin

det sich eine Scheibe in der Mondsichel und ein Vogel 

(?). Ferner Undeutbares sowie der Rest der Gestalt eines 

Beters im glatten Mantel (Nr. 289). 

T. Beran hat bereits darauf hingewiesen, daB von diesen 

Stiicken altbabylonischer Zeit Nr. 287 wegen des auf einem 

Fellhocker Thronenden das alteste sein diirfte14. Wahrend 

es sich bei den anderen wahrscheinlich u m Stiicke aus der 

1. Halfte des 18. Jhs v.Chr. handelt, ist das Originalsiegel 

von Nr. 287 vermutlich noch im 19. Jh. v.Chr. geschnitten 

worden. 

Wie das Siegel des Daja (Da-a-a), eines im altassyrischen 

Karum Hattus wohlbekannten Kaufmannes15, aussah, ist 

uns durch in Kiiltepe gefundene Abrollungen bekannt 

(Abb. 78). Es unterscheidet sich stilistisch von den erwahn

ten altbabylonischen Siegeln durch die Uberlangung seiner 

Figuren, die sich bekanntlich vor allem zur Zeit Samsuilu

nas in der Glyptik Babyloniens durchsetzt, aber schon unter 

Hammurabi gut zu belegen ist. 

Lamia Gailani, mit der ich 1979 die Abrollung des Siegels 

des Daja diskutierte, kam ebenfalls zu dem SchluB, daB 

dieser Zylinder ohne weiteres bereits zur Zeit des H a m m u 

rabi angefertigt worden sein kann. 

287. Taf. XXXV - 326/0 - J/21, in roter Brandschicht, USt. 4. 
Abrollung auf altassyrischer Tontafelhiille. 

H. der Abrollung noch 1,25 cm. 
T. Beran in KBo IX Nr. 33; ders., Moortgat-Festschrift 

Nr. 13 Taf. 7,3; E. Porada, R1A V (1976-1980) 388 s. v. 

Kanis. 
288. Taf. X X X V - 191/0 - J/20, h/i a-b, Schicht 4. 

Abrollung auf altassyrischer Tontafelhiille. 

H. der Abrollung noch 1,25 cm. 
T. Beran in KBo IX Nr. 34; ders., Moortgat-Festschrift 

Nr. 12 Taf. 7,6; E. Porada, R1A V (1976-1980) 388 s. v. 

Kanis. 
289. Taf. X X X V - 329/0 - J/21, h/ioa, Schicht 4. 

Abrollung auf altassyrischer Tontafelhiille. 

H. der Abrollung 1,6 cm. 
T. Beran in KBo IX Nr. 31; ders., Moortgat-Festschrift 

Nr. 14 Taf. 7,5; E. Porada, R1A V (1976-1980) 388 s. v. 

Kanis. 

b) Anatolisch 

Von den beiden altassyrischen Siegeln Nr. 290 und 291 

stammt Nr. 290 aus der Unterstadt-Schicht 4. T. Beran hat 

diese Stiicke bereits bearbeitet: »Sie gehoren zur zahlenma-

12 T. Beran, Moortgat-Festschrift 34 Nr. 15. 
13 Vgl. z.B. Lamia al-Gailani Werr, Chronological Table of Old Babylo

nian Seal Impressions, Bulletin of the Institute of Archaeology 17, 1980, 
64 vorletzte Reihe: Abrollung aus dem 38. Jahr Hammurabis, sowie Po
rada, CANES Nr. 337. 

14 Beran a.O. Nr. 13. 
15 K. Otten, M D O G 87, 1955, 2.4; ders. M D O G 89, 1957, 69 ff.; 

K. Balkan, Letter of Anum-Hirbi of Mama to King Warshama of Kanish 
(1957) 61; H. Otten, IM 33, 1983, 45. - Vgl. auch unten p. io2f. 
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Zeit des Karum Hattus 

Abb. 74a. Antike Siegelabrollung aus Kiiltepe. o.M. - b 

Big groBen, sogenannten altassyrischen Gruppe der > kappa-

dokischen< Rollsiegel. Die Darstellungen, Verehrung eines 

Gottes durch einen von einer > Fiirbittenden Gottin < gefolg-

ten Beter, sind Ubernahmen altmesopotamischer Bildgedan-

ken ohne jede Abanderung, der Stil der Stiicke, ihre grobe, 

tief einschneidende, aber ganz unplastische Kerbschnitt-

Technik riicken sie aber von den echten mesopotamischen 

Vorbildern ab und weisen sie als kleinasiatische Erzeugnisse 

aus «16. 

Stark verschliffen ist das Siegel Nr. 292. Erkennbar sind 

noch die Korper von fiinf Gestalten, alles andere ist nur 

noch in Spuren vorhanden. Die eine Figur scheint ein Bein 

vorzusetzen, wie es Samas, Istar oder der Wettergott zu 

tun pflegen. Dann ware ihr Gewand ein plissierter Schlitz

rock. Die Gestalt hinter ihr tragt ein ahnliches Gewand. 

Zwei andere sind mit einem querschraffierten langen Rock 

bekleidet, wahrend das der fiinften Figur nicht mehr zu 

beschreiben ist. Durch die kraftig quergerippten Kleider 

laBt sich das Stiick den Karum-Ib-zeitlichen Siegeln im 

schematischen altassyrischen Stil zuordnen17. 

Die leiterartige Querschraffur auf dem Zylinder Nr. 293 

aus dem zur Zeit des Karum Hattus beliebten feinen, gelb-

grauen Ton (vgl. oben p. 30 Anm. 116) gibt Auskunft, daB 

dieses Stiick ebenfalls hier einzuordnen ist. M a n vergleiche 

z.B. den zur iibrigen Darstellung u m 1800 gedrehten Capri

den auf der Kiiltepe-Abrollung Abb. 74 a18, dessen Korper 

in exakt der gleichen Weise stilisiert ist wie die Einzelmotive 

unseres verschliffenen Siegels. Mehr oder weniger ver

gleichbar sind Elemente weiterer Siegel und Siegelabrol-

lungen aus Kiiltepe und auch aus Ugarit19. 

Ungefahr gleichzeitig wird das verschliffene Siegel 

Nr. 294 sein, das niemals eine besondere Qualitat besaB. 

Es zeigt ein Figurenband, das sich aus strichformigen W e -

sen zusammensetzt. Erkennbar sind darin zwei Gotter mit 

spitzer Miitze, die unten mit einem frontal dargestellten 

Hornerpaar abschlieBt. Bei einer dritten, im allgemeinen 

entsprechenden Figur ist es nicht klar, ob auch hier ein 

Gott oder nicht eher vielleicht ein D a m o n gemeint ist, da 

sie einen kurzen Schwanz zu besitzen scheint. Diese drei 

durch ihre Hornerkrone immerhin als Gottheiten ausgewie-

senen Gestalten stehen zwischen vier aufgerichteten Lowen 

mit schraffierter Mahne und kurzem Schwanz20; ein fiinfter 

Lowe folgt auBerdem noch rechts. Hinter diesem steht et

was, was als Baum gedeutet werden konnte. Das Stiick 

ist ein altassyrisches Siegel von schlechter Qualitat. Im Zu-

sammenhang mit unseren Siegeln Nr. 292-294 ist auch das 

nicht schichtbestimmte, stark verschliffene Siegel aus 

@ 

hlUYl) ll 
Abrollung eines Siegels vom Norsun Tepe. M. 1:1. 

braunem Stein v o m Norsun Tepe 72/309 zu sehen, dessen 

Zeichnung hier mit freundlicher Erlaubnis des Ausgrabers 

H. Hauptmann publiziert wird (Abb. 74 b). 

Das Rollsiegelfragment Nr. 295 zeigt noch den Aus-

schnitt aus einer ungelenk geschnittenen Darstellung. Eine 

tierkopfige (?) Person halt eine Schnabelkanne in den ausge-

streckten Handen. Hinter ihr empfing ein oberhalb eines 

Capriden Thronender, der die Arme erhoben hat, wohl eine 

Reihe von Gottern, die auf Tieren standen; von dem ersten 

Tier ist noch der vordere Teil gerade erhalten. Ferner ein 

unregelmaBiges, vielleicht eine Pflanze andeutendes Strich-

muster. Vermutlich zeigte das Siegel das Motiv der zur 

Karum-Zeit bekannten Gotter auf Tieren21; von daher ware 

es moglich, daB es aus der Zeit des Karum-Hattus stammt. 

290. Taf. XXXVI - 307/h - K/20, d/1-3, Schicht 4. 

Hamatit. 

H. 2,0 cm; Dm. 1,1 cm. 

K. Bittel - R. Naumann, M D O G 77, 1939, 24 Abb. 25; 

T. Beran, Moortgat-Festschrift 33 Nr. 17 Taf. 8,3. 

291. Taf. X X X V I -3 zo/p- J/21. 

Hamatit, leicht konkav eingezogen. 

H. 2,54 cm; Dm. 1,36 cm. 

T. Beran, M D O G 91, 1958, 50 Abb. 52a; ders. Moortgat-
Festschrift 33 Nr. 18. 

292. Taf. X X X V I - 73/238 - J/20, westlich Haus 13. 

Einfullung. USt. 2 oder alter. 

Dunkelvioletter Stein. 

H. 2,75 cm; Dm. 0,95 cm. 

293. Taf. X X X V I - 219/2 - Aus dem Schutt Makridis im N W 

des Tempels I. 

Gelblicher, an der Oberflache ins Graue iibergehender Ton. 

H. 2,0 cm; Dm. 1,2 cm. 

294. Taf. XXXVI-71/23 3-J/20, XII/i-NW, obere Schuttlage. 

Schwarzer Stein. 

H. 1,9; cm; Dm. 1,2 cm. 
295. Taf. XXXVI - 1334/z - Tempel I, NO-Ecke, Schutt ober

halb der Terrasse. 

Schwarzblaulicher Stein. 

H. 2,3 cm; Dm. noch 1,1 cm. 

16 Beran, Moortgat-Festschrift 33 Nr. 17. 18. 
17 Vgl. Ozgiic, Kanis Ib 48 Taf. 27; 28,2.3. 
18 L. Matous-M. Matousova-Rajmova, Kappadokische Keilschrifttafeln 

mit Siegeln (1984) Nr. 16 Abb. 52. 
19 z.B. Kani§ Ib Taf. 26,1 (Detail hinter dem aufsteigenden Wetter

gott); 27; 28,2.3. _ T. Ozgiic, Kiiltepe-Kanis. II (1986) 71 Taf. 124,15. 

- C.F.-A. Schaeffer-Forrer, Corpus I des cylindres-sceaux de Ras Shamra-

Ugarit et d'Enkomi-Alasia (1983) 29 R.S. 9.240; 106 R.S. 10.083 (nur 

Quer-Schraffur). 
20 Vgl. z.B. KaniS Ib Taf. 12,1.2; L. Matous-M. Matousova-Rajmova 

a.O. Nr. 8 Abb. 25.28. 
21 Vgl. z.B. ebenda Taf. 17A; L. Delaporte, Louvre II Taf. 94,23 

Nr. A. 868. 
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Mythologische Szenen 

c) Imitationen syrischer Siegel 

Als kleinasiatische Arbeit hat T. Beran das Siegel Nr. 296 

erkannt22. »Bei diesem Stiick konnte Zweifel bestehen, ob 

es sich u m ein einheimisch kleinasiatisches oder ein aus 

Syrien importiertes Stiick handelt23. Aber wie schon bei 

der ersten Veroffentlichung dargelegt, ergibt sich aus der 

Beobachtung stilistischer und ikonographischer Details, wie 

der winkelhakenartigen Zeichnung der Nasen der Figuren, 

Einzelheiten der Gestaltung der Hasen und Greifen, der 

kleinen, etwas unvermittelt ins Bild gesetzten Gotterfigur 

hinter dem Thronenden, sowie aus der fast schwellenden, 

trotzdem aber ungegliederten Fiille der Figuren, daB eine 

kleinasiatische Nachahmung syrischer Vorbilder vorliegt. 

Einzelheiten, wie die Zeichnung der Hinterschenkel, der 

Kopfe und der Fliigel der Tiere und Mischwesen, finden 

sich wieder auf Stempeln der jungeren Periode der altassy

rischen Handelskolonien, so daB das Stiick also erst dieser 

Zeit, und damit der Hammurabis von Babylon, zugewiesen 

werden kann.« 

Die Fundumstande des Siegels Nr. 297 weisen auf eine 

Entstehung zur althethitischen oder der Karum-Zeit hin. 

Zwei Personen im langen Fransenmantel stehen einander 

gegeniiber. Die eine hat die Hand zum GruB erhoben, die 

andere hat einen Lowen am Schwanze gepackt. Daruber: 

ein liegender Hase. Hinter dem GriiBenden steht auf einem 

liegenden, nicht naher zu klassifizierenden Tier ein Gott 

im kurzen, waagerecht gerippten Rock. Er erhebt die Arme, 

schwingt in der einen Hand eine Streitaxt, in der anderen 

einen Stab. Er ist ein Herr der Tiere: Unter seinem Ellbo-

gen befinden sich zwei Fische24, vor ihm Schlange, langbei-

niger Hase, hinter ihm eine hockende Sphinx; liegender 

Capride, von einem Greifen bedroht25 und liegendes Rind 

(?) mit hohem Widerrist, von einem Lowen angefallen; 

ferner Scheibe in Mondsichel. Die Ausfiihrung bestimmter 

Details, wie beispielsweise die Pranken, Innenzeichnung 

und die Haltung des Lowen ist wohlbekannt von der friih-

althethitischen Stempelglyptik26, so ist auch dieses Siegel 

als kleinasiatischer Nachschnitt syrischer Vorbilder anzuse-

hen. 

Ebenfalls als kleinasiatische Nachahmung syrischer Glyp

tik ist Nr. 298 zu bezeichnen. Erhalten sind noch — wohl 

anstelle eines Flechtbandes - ein Teil eines Bogens aus ein-

zelnen Spiralen, zwei Sterne und die Protome eines Capri

den. Alles ist locker und etwas fluchtig in den Stein ge

schnitten, nur der Capridenkopf verrat die sichere Hand 

des Steinschneiders, dem es offensichtlich ungewohnt war, 

anstelle von glatten Stempelflachen die zylindrische eines 

Rollsiegels mit einem Dessin zu fiillen. 

296. Taf. XXXVI - 347/p - K/20, a/7c; oberhalb einer Mauer 

der Schicht 2. 

Hamatit. 

H. 1,32 cm; Dm. 0,78 cm. 
T. Beran, M D O G 91, 1958, 50 Abb. 52b; ders. Moortgat-

Festschrift 34L Nr. 20 Taf. 8,1. 

297. Taf. X X X V I - 77/546 - K/20, Haus 46, Tiefgrabung in 

Raum 3, aus Einfullung iiber Altbau 46 und karumzeitlichen 

Mauern, wohl von dort kommend, d.h. aus der Zeit der 

Schichten 3 oder 4 stammend. 

Steatit (?) 

H. 1,79 cm; Dm. 1,0 cm. 

298. Taf. X X X V I - 73/315 - J/20, II/3, aus Steinschutt in der 
hethitischen Gasse. 

Dunkelgrauer, harter Stein. 

H. 1,82 cm; Dm. noch 1,05 cm. 

d) Syrisch 

Nr. 299 ist bereits von T. Beran behandelt. DaB dieses 

Stiick, »eine Abrollung auf einem KrugverschluB, aus Sy

rien kommt, beweist die Gliederung des Bildfeldes in eine 

die ganze Bildhohe einnehmende Hauptdarstellung und eine 

dreifriesige Nebendarstellung, deren Mittelfries von einem 

Flechtbandornament gebildet wird. Die Hauptdarstellung 

ist noch ganz in altbabylonischem Stil gehalten«27. Gezeigt 

werden ein Gott im Schlitzrock, der eine fiirbittende Gottin 

mit langem, den Riicken herabfallendem Halsschmuckband 

empfangt. Er setzt einen FuB vor, auf einen nicht mehr 

erhaltenen Untergrund, und halt einen langlichen, in seinem 

oberen Teil abgeriebenen Gegenstand. Zwischen ihm und 

der Gottin eine »Waage«. Daneben, von oben nach unten, 

zwei liegende Tiere, ein Flechtband und zwei weitere lie-

gende Tiere, von denen eines ein Lowe ist. 

Das hervorragend gearbeitete syrische Rollsiegel Nr. 300 

zeigt in der Mitte einen nach links gewandten Thronenden. 

Der Stuhl weist eine niedrige, geschwungene Ruckenlinie 

auf. Der Mann tragt einen Mantel mit Wulstsaumen, der 

den rechten A r m und die rechte Schulter frei laBt. Als Kopf-

bedeckung dient ein hoher, runder Polos. In der ausge-

streckten Rechten halt der Mann eine Schale. Seine FiiBe 

ruhen auf einem Podest, auf dem auch sein an eine Tempel-

fassade erinnernder Thron steht. Oberhalb des rechten 

Arms ein Stern und eine zweite Schale (?), unter der Hand 

ein Hasenkopf und ein agyptisches Canch-Zeichen. D e m 

Thronenden fachelt eine Dienerin Luft zu mit einem Wedel, 

der an eine Papyrusbliite erinnert. Diese Dienerin tragt ein 

langes, glattes Gewand mit Fransensaumen. Ihre Haartracht 

steht in agyptischer Tradition. Vor ihr eine »Waage«. Von 

links tritt eine mannliche Figur mit einem kurzen Rock 

und einem lang von der Schulter herabfallenden, armellosen 

Mantel auf den Thronenden zu. Dieser Beter ist barhauptig; 

sein Hinterkopf ist betont groB (vgl. Anm. 42). Eine Hand 

ist zum GruB erhoben. Uber dieser befindet sich ein keilfor-

miges Zeichen. Hinter dem Beter sind in einer dreigliedri-

gen, durch zwei Waagerechte unterteilten Nebenszene aus

gefiihrt ein sitzender Greif mit beschadigter Nackenlocke; 

darunter ein zweistrahniges Flechtband; ganz unten ein lie

gendes, stark beschadigtes Tier, moglicherweise ein Hase 

(vgl. z.B. Abb. 76 b)28. Das Bildfeld wird oben und unten 

22 Beran, Moortgat-Festschrift 34 Nr. 20. 
23 Beran, M D O G 91, 1958, 50 Abb. 52b. 
24 Vgl. z.B. Nr. 184; Karahoyiik Abb. 9, Porada, CANES I Nr. 992. 
25 Vgl. z.B. Porada a.O. Nr. 928. 930. 945. 
26 Vgl. z.B. die mit Querstrich versehene Hintertatze des Lowen, seine 

Oberschenkelstilisierung und den Ansatz seines Schwanzes mit denen des 
Lowen von Nr. 69. 

27 Beran, Moortgat-Festschrift 34f. Nr. 21; vgl. ferner auch Beran, 
M D O G 89, 1957, 43f. 

28 D. Collon, The Alalakh Cylinder Seals (1982) Nr. 22. Vgl. auch 
Newell Nr. 304.306. Hier iiberall, wie auf unserem Siegel, daruber Flecht
band und Vogel. 
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Zeit des K a r u m Hattus 

Abb. 7j a. Abrollung des Siegels der Matrunna, 

Tochter des Aplahanda von Karkemisch. M. 1:1. - b. Antike Abrollung 

des Siegels des Mukannishum, Zeit Zimrilisms, aus Mark M. i: i. 

durch Begrenzungslinien eingefaBt; die untere dient zu-

gleich als Standlinie. 

Der Saum des Mantels des Beters besteht aus einem Band 

quadratischer Felder. In dieser Weise verzierte Gewander 

finden sich an friihen altsyrischen Siegeln. Hier lassen sich 

u.a. zum Vergleich heranziehen das Siegel einer Tochter 

des Aplahanda von Karkemisch (Abb. 75 a) 2 9 und eines aus 

der Zeit des Zimrilim von Mari (Abb. 75 b) 3 0. Aplahanda 

war Zeitgenosse des Samsi-Adad I. von Assyrien, des Jas-

mah-Adad und des Zimrilim von Mari sowie des Jarim

lim I. von Jamhad31. Einen kurzen Rock und den gleichen 

Mantel wie der Beter unseres Siegels tragt auch ein Adorant 

auf der Abrollung eines altsyrischen Siegels aus dem Karum 

Kanis Ib (Abb. 76 a)32. 

Woher unser Siegel stammt, bleibt offen. Zumindest die 

Steinschneidewerkstatte von Alalakh diirfte hier ausschei-

den, denn in Alalakh VII sind derartige Gewander anschei

nend weniger in Mode, sie erscheinen wenigstens so gut 

wie nie in der Glyptik33. Hier sind zunachst Mantel mit 

dicken »barocken«34 Wulstsaumen beliebt, wie beispiels-

weise auf den Abrollungen der Siegel des Abban von Jam-

had35 und seines Sohnes Jarimlim II36, ehe sich »Rokoko«-

Siegel37 mit zierlichen Einzelformen wie schmalen Wulst

saumen und schlankeren Figuren durchsetzen. Diese Ent-

wicklung ist dort durch die Abrollungen der Siegel des 

Ammitakumma von Alalakh38 und Jarimlims III. von Jam-

had39 belegt; der Kassettensaum erscheint dabei seiten40. 

Abb. 76a. Antike Abrollung eines altsyrischen Siegels aus dem 

Karum Kanis Ib. o.M. - b. Abrollung eines Siegels aus Alalakh. M. 1:1. 

Doch so klar die Abfolge in Alalakh aufgrund der so 

hervorragenden Bearbeitung der dortigen Glyptik durch 

D. Collon vor uns liegt, so ist sie doch bis heute eine lokale, 

die fiir die syrische Glyptik nicht als allgemein verbindlich 

erklart werden kann. Dieses bestatigte mir D. Collon auch 

mundlich in einer Diskussion unseres Siegels Nr. 300, die 

wir 1980 wahrend der Rencontre in Wien fuhrten. Dieses 

ist inzwischen auch von anderen erkannt worden41. 

Etliches, was sich im Rokokostil von Alalakh so ausge-

pragt zeigt, nehmen also unser Stiick aus Bogazkoy und 

ihm verwandte Siegel (Abb. 76 a. b) 4 2 vorweg, ist es doch 

in einem grazilen Stil geschnitten und der Saum des Mantels 

des Thronenden nicht betont iippig. Die Figuren wirken 

schlank, wie es in der altbabylonischen Glyptik bereits friih 

unter Hammurabi von Babylon zu belegen ist (vgl. 

Abb. 77)43. V o n daher besteht keine Schwierigkeit, weder 

unser durch seine Fundlage gesichertes altsyrisches »Ro-

koko«-Siegel Nr. 300 noch das des bedeutenden, in Kanis44, 

Alisar45 und Hattusa46 belegten assyrischen Kaufmannes 

Daja (Da-a-d), Sohn des Il-bani, der Hammurabi-Zeit zuzu-

weisen. 

Daja, der nach der Vernichtung von Hattusa durch 

Anitta47 noch ohne weiteres sein Kontor im von Anitta ver-

Abb. 77. Antike Abrollung aus dem Abb. 78. Abrollung des 

2. Jahr Hammurabis aus Sippar. Siegels des Kaufmanns Daja 

M. 1:1. aus Kanis Ib. o.M.. 

29 G.A. Eisen, Ancient Oriental Cylinder and other Seals with a De

scription of the Collection of Mrs. Willian H. Moore, OIP 47 (1940) 

Nr. 130; E.W. Forte. Ancient Near Eastern Seals. A Selection of Stamp 

and Cylinder Seals from the Collection of Mrs. William Moore, The Metro

politan Museum of Art (1976) Nr. 11: » Matrunna, Tochter des Aplahanda, 

Dienerin der Kubaba«. - Vgl. ferner beispielsweise Newell Nr. 303. 
30 Lamia al-Gailani Werr, Chronological Table of Old Babylonian Seal 

Impressions, Bulletin of the Institute of Archaeology 17, 1950, 69 Nr. 40 

nach P. Amiet, Syria 37 (i960) 215 Abb. 12 »sceau de Mukannishum« 

(A. Parrot, M A M II/3 189^ Taf. 41.42 M E Z ; H: 2,0 cm). 
31 Vgl. H. Klengel, Geschichte Syriens im 2. Jahrtausend v.u.Z. (196;) 

i8ff. 283. 
32 Kanis IbTaf. XIII B. 
33 Hier ist nur eine Abrollung zu nennen: Collon, Alalakh Nr. 28. 

Sie stammt sicher von keinem in Alalakh geschnittenen Siegel, sondern, 

worauf auch die Abrollung eines anderen Siegels auf der gleichen Tontafel

hiille deutlich macht (ebenda Nr. 26), von einem anderen Ort. 
34 E. Porada, J N E S 16, 1957, 195; Collon, Alalakh, 140. 198. 

Sohn Hammurabis I. von Jamhad, ein jiingerer Zeitgenosse Ham

murabis von Babylon, des Zimrilim von Mari und des Jatarami von Karke

misch, der ein Sohn des in Anm. 29 erwahnten Aplahanda von Karkemisch 

war: H. Klengel a.O. 24ff. 283 und Collon a.O. 143 Nr. 3. 
36 Ebenda Nr. 5. 
37 Collon a.O. 140. 
38 Sohn Jarimlims von Alalakh. Neffe Abbans von Jamhad: Collon 

a.O. 143 f. Nr. 14. 

Sohn des Niqmepa von Jamhad: Collon i47f. Nr. 10. 
40 Ebenda Nr. 9.10.11. 
41 Vgl. U. Winter, Frau und Gottin, Orbis Biblicus et Orientalis 53 

(1983) 208 f. - S. Schroer in: O. Keel - S. Schroer, Studien zu den Stempel-

siegeln aus Palastina/Israel, Orbis Biblicus et Orientalis 67 (1985) 6;. 
42 Vgl. aus dem Karum Kanis Ib unsere Abb. 76a (vgl. Anm. 32) 

und Kanis Ib Taf. X X C. Letztere Abrollung eines syrischen Siegels ist 

unserem Original aus Bogazkoy in Bezug auf die Schlankheit der Figuren, 

die kraftige Ausbildung der Hinterkopfpartie sowie die auch hier abgebil-

dete »Waage« vergleichbar. 

Als weiteres, stilistisch verwandtes, Beispiel laBt sich ferner u.a. erwahnen 

Porada, C A N E S Nr. 970. Ausfiihrliche Literaturangaben bei D. Collon, 

The Alalakh Cylinder Seals (1982) 56E Nr. 22. 
43 Abb. 77 und L. al-Gailani Werr a.O. 60 Nr. 39: 2. Jahr Hammurabis 

von Babylon. - Vgl. ebenda p. 61-76 zu den zahlreichen festdatierten 

Beispielen fiir das Nebeneinander von Siegeln des grazilen, iiberlangten 

und des gedrungenen Stils. 
44 K. Balkan, Letter of King Anum-hirbi (1957) 61 f. 
45 I.J. Gelb, Inscriptions from Alishar and its Vicinity, OIP.27 (1934) 

34 Nr. 1;. 
46 H. Otten, IM 33, 1983, 42 Anm. 5. 
47 E. Neu, Der Anitta-Text, StBoT 18 (1974) 13 Z.44ff. 
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Mythologische Szenen 

schonten Kanis betrieben haben kann, wird sich noch vor 

dem Untergang von Hattusa sein Siegel haben schneiden 

lassen, dessen Abrollungen auf einer Tontafel aus Kani§ 

auf uns uberkommen sind (Abb. 78)48. V o m Untergang 

Hattusas her gesehen, der u m 1774 v.Chr. nach der Mittle-

ren bzw. 1710 v.Chr. nach der Kurzen Chronologie anzu-

setzen ist49, ist es bereits zur Hammurabi-Zeit geschnitten 

worden und nicht erst unter Samsuiluna50. 

299. Taf. XXXVI - 371/0 - I/19, aus der Fiillung des siidlichen 

Kastens des nordlichen Turmes des Tores. 

Drei Abrollungen eines Siegels auf einem KrugverschluB. 
H. der Abrollung 1,4 cm. 

T. Beran, M D O G 89, 1957, 43f. Abb. 35. 36; ders. Moort

gat-Festschrift 34f. Nr. 21 Taf. 8,5. 

300. Taf. X X X V I - 621/t - L/18, b/6, auf dem Boden der Gasse 

der Schicht N W H . 8 a. 

Hamatit. 

H. 2,18 cm; Dm. 1,25 cm. 

T. Beran, Moortgat-Festschrift 35 f. Nr. 22, Taf. 8,4; W . 

Schirmer, BoHa. VI 57 Nr. 230. 

48 Zeichnung nach Kanis Ib Taf. 1. 
49 Otten a.O. 44f. 
50 Vgl. Ozgiic, Kanis Ib 51 "Chronologically (this seal) can be attribu

ted to the time of Hammurabi and Samsu-Iluna«. 
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III. Althethitische Zeit bzw. beginnendes neues Reich 

(15. Jh. beginnendes 14. Jh. v.Chr.) 

a) Hethitisch 

Nicht schichtbestimmt ist das Rollsiegel Nr. 301. Es zeigt 

zwei Gotter, zwischen ihnen einen Lautenspieler. Letzterer 

halt das Instrument mit der Linken vor der Brust, mit der 

Rechten den Hals, von dem ein Band herabfallt51. Die Got

ter, erkennbar an ihrer hethitischen Spitzmiitze bzw. an 

ihrem syrisierenden, mit Hornern versehenen Spitzhelm, 

tanzen zu seiner Musik. Sie haben die Arme erhoben. Der 

vordere halt in der linken Hand zwei gerade, in der rechten 

ein gebogenes Klangholz52. Wie der Lautenspieler hat er 

im Tanz das eine Bein erhoben. Der zweite Gott halt eine 

Axt und einen Lituus hoch. Der Spitzhelm, beispielsweise 

in Alalakh VII belegt53, ist dort auch noch in der Schicht IV 

nachweisbar54. Er kommt, wie erwahnt, auch auf den Sie

geln der Tyskiewicz-Gruppe (Abb. 24a-c) vor. Hier er

scheint u.a. ein thronender Gott mit erhobenen Krummsta-

ben und einer Doppelaxt (Abb. 24a), bei dem es sich u m 

den gleichen handeln konnte, der auf unserem Rollsiegel, 

aber auch auf den Stempeln Abb. 30bi und 2, wiedergege

ben ist, w o ihm, getrennt durch ein Ornamentband, ein 

Lautenspieler gegeniibersitzt54". Die Darstellung von 

Nr. 301 steht der Thematik der Stempel der ausgehenden 

althethitischen bzw. der friihen GroBreichzeit nahe; ohne 

weiteres konnte man sie sich im AuBenring eines Siegels 

wie beispielsweise Nr. 154 oder Abb. 31b geschnitten vor-

stellen. Dieses letztere Stiick bietet u.a. Gotter mit verwand-

ten Helmen und auch einen Gott mit einem ahnlich kurzen 

Lituus, wie ihn der Gott von Nr. 301 halt. Die Legende 

nennt einen Tudhalija, wobei nicht vollig auszuschlieBen 

ist, daB es sich dabei u m den ersten Konig des hethitischen 

GroBreichs, Tudhalija II., handelt54b. So scheint ein Zeitan

satz in das 15. Jh. v. Chr. am wahrscheinlichsten, steht das 

Siegel der althethitischen Glyptik doch schon etwas fern 

und ist andererseits kaum der Glyptik der jungeren GroB

reichszeit vergleichbar. Moglicherweise stammt es aus dem 

Siidosten Anatoliens; sicher wurde es nicht am Hof in Hat

tusa geschnitten. 

Es wurde auf Sarikale gefunden. Wird zwar die Oberstadt 

allgemein in das 13. Jh. v.Chr. datiert, so ist dabei doch 

nicht sicher, ob die dort gelegenen Burgen nicht schon 

friiher zu Vorwerken ausgebaut worden waren. Moglicher

weise bietet der Zylinder Nr. 301 einen Hinweis darauf. 

Die antike Siegelabrollung Nr. 302 zeigt eine thronende 

weibliche Gottheit in langem Gewand. Sie tragt offensicht

lich die bekannte groBe scheibenformige Kopfbedeckung55, 

die hier in Seitenansicht wiedergegeben ist. Sie hat den 

A r m griiBend erhoben. Hinter ihr befindet sich ein riesiger 

Altar mit glockenformigem Unterteil, kurzem Schaft und 

breiter Altarplatte, auf der drei Opferbrote (?) zu liegen 

scheinen. Der Gottin zu FiiBen steht eine Flasche, vor ihr 

ein Altar, wie wir ihn von vielen hethitischen Darstellungen 

her kennen56. V o n der anderen Seite nahert sich diesem 

ein Gott in kurzem »Schwalbenschwanzrock« (vgl. 

Abb. 39)57, der einen Bogen geschultert hat und in der an

deren gesenkten Hand anscheinend ein LibationsgefaB halt. 

Ihm folgt ein weiterer, nur sehr schlecht erhaltener Gott, 

erkenntlich als solcher noch an seiner spitzen Miitze. Hier 

anzuschlieBen diirfte der Beter sein, der in der Abrollung 

ganz links griiBend die Hand erhebt. Spuren oberhalb der 

Darstellung diirften von Abrollungen desselben Siegels 

stammen, das, wie Vergleiche mit der althethitischen Relief-

Keramik und Glyptik (Abb. 39) ergeben, der althethitischen 

Zeit, und zwar wohl der ausgehenden Phase, etwa dem 

15. Jh. v. Chr., entstammen diirfte. 

301. Taf. XXXVII - 75/136 - Sarikale, Oberflache. 

Schwarzgrauer Stein. 

H. 2,05 cm; Dm. 0,9 cm. 

302. Taf. XXXVII - 78/35 - K-L/6-7, in 60 cm Tiefe aus Brand

schutt. 

Abrollung auf rotlichbraunem Ton. 

H. der Siegelabrollung 1,15 cm. 

51 Die altesten Belege fiir die Laute finden sich auf Rollsiegeln det 

Akkad-Zeit: R.M. Boehmer, Die Entwicklung der Glyptik wahrend der 

Akkad-Zeit (1965) Nr. 497. 507. — Vgl. ferner die zusammenfassenden 

Artikel iiber die Laute: Das Auftreten der Laute und die Bergvolker Vor-

derasiens, von S.A. Rashid, Hundert Jahre Berliner Gesellschaft fiir An

thropologic, Ethnologie und Urgeschichte, Teil II (1970) 207ff.; ders., 

Umdatierung einiger Terrakottareliefs mit Lautendarstellung, BaM 6, 

1973, 87ff.; D. Collon - A.D. Kilmer, The British Museum Yearbook 4, 

1980, 13ff. und neuerdings das Werk von S.A. Rashid, Musikgeschichte 

in Bildern II 2, Mesopotamien (1984) sowie R. Eichmann, BaM 19, 1988. 
52 Vgl. z.B. die gebogenen Klangholzer auf den friihdynastischen Sie

geln: C.L. Woolley, Ur Excavations II (1934) Taf. 1983 Nr. 21 und L. Le-

grain, Ur Excavations III (1936) Nr. 169. 384 und das akkadzeitliche Bei-

spiel bei Boehmer a.O. Nr. 390. 
53 Collon, Alalakh, Nr. 32. 44. 
54 Ebenda Nr. 209. 213. 
54a R M B , in E. Neu - C. Raster, Festschrift fiir H. Otten zum 75. Geb. 

(1988). 
54b H G G : Oder liegt ein Personenname Tudhalija-y.-z}t' vor, in dem 

der Berg Tudhalija das theophore Element ist? 
55 Vgl. Bittel, Hethiter Abb. 170. 172. 173. 
56 R.M. Boehmer, BoHa. XIII, Abb. 7 A zweiter Fries rechts, vierter 

Fries rechts, 31 ff. Nr. 32. 
57 Vgl. ferner ebenda Nr. 16. 17. 
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Protomitannisch - Syrohethitisch 

b) Protomitannisch 

Aus der Fiillung der phrygischen Burgmauer von Biiyiik

kale kommt die Siegelabrollung Nr. 303 auf einer Tonbulle 

mit Schnurlochern, ist also nicht schichtbestimmt. Erhalten 

von der Darstellung ist noch ein Thronender, der in der 

vorgestreckten Hand einen Baum halt, dessen Zweige ku-

gelformig stilisiert sind. Vor ihm noch der Rest eines Beters 

(?) oder eines Altars (?), hinter ihm ein Gott (?) in langem 

Gewand, der einen mit einer Kugel bekronten Stab halt. 

Daneben ein Stiermensch (?) en face und ein weiterer, nach 

rechts auf den Thronenden zuschreitender Gott (?). Die 

reichliche Verwendung des sog. Kugelbohrers58, der Baum 

mit unmittelbar am Stamm anliegenden Kugeln, die steifen 

Figuren geben, wie H G G bereits 1942, SBo II p. 37 gesehen 

hat, deutlich zu erkennen, daB wir hier ein Stiick der ausge

henden altbabylonischen Zeit aus dem Bereich der spateren 

Kirkuk-Glyptik vor uns haben, ein protomitannisches 

Stiick etwa aus der Zeit Ammisaduqas59. 

303. Taf. XXXVII - 552/f - BK r/17, Fiillung der phrygischen 

Burgmauer. 

Abrollung auf Tonbulle mit Schnurlochern. 

H. der Abrollung noch 1,0 cm. 

H G G , SBo II p. 37 Nr. 234; Beran, Moortgat-Festschrift 32 

Nr. 9. 

c) Syrohethitisch 

Am Rande einer in assyrischer Sprache beschriebenen 

Tontafel, deren AuBeres an mittelassyrische Urkunden und 

deren Schrifttypus auBer an diese auch an Nuzi-Texte erin

nert60, befindet sich die schlecht erhaltene Abrollung 

Nr. 304. Sie zeigt einen Stier mit zum Angriff gesenktem, 

nicht erhaltenen Kopf, betontem Widerrist und zwischen 

die Hinterbeine fallendem Schwanz, davor den Rest eines 

Lowen. Die Haltung des Stieres ist von syrischen Siegeln 

bekannt61 und auch auf siidostanatolischen Siegeln wie 

Nr. 146 und 147 zu finden. Die dargestellte Szene — Stier 

in Kampfhaltung gegen einen Lowen - ist auch in der aus

gehenden althethitischen Glyptik beliebt, vgl. Abb. 3862. 

Im schlecht erhaltenen Text wird das Kasiari-Gebirge, d.h. 

der Tur Abdin erwahnt und die GruBformel » D e m Lande 

Hatti Heil!« verwendet63. Nach allem diirfte es sich hier 

u m einen ungefahr in das 15. Jh. v.Chr., in die ausgehende 

althethitische Zeit zu datierenden Beleg handeln, der aus 

dem syrisch-hethitischen Grenzgebiet im Siidosten des Rei

ches stammt. 

304. Taf. XXXVII - 613/f - BK q-r/16-17, unter der Vorder-

front der phrygischen Burgmauer. 

Abrollung am Rand einer Tontafel. 

H. der Abrollung 0,9 cm. 
H G G , SBo II p. 36C Nr. 233; Beran, Moortgat-Festschrift 

32; H.M. Kiimmel, KBo XXVIII (1985) Nr. 82. 

58 Vgl. R. Eichmann, BaM 16, 1985, 95; R.M. Boehmer, AfO 33, im 
Druck. 

59 Vgl. z.B. Moortgat, VAR Nr. 500. 501. 504; Porada, CANES 1 
Nr. 1013.1014.1016.1017; Lamia al Gailani Werr, Chronological Table of 
Old Babylonian Seal Impressions, Bulletin of the Institute of Archaeo
logy 17, 1980, 82 Nr. 50 Mitte; PKG XIV Taf. 268 l-o. 

60 HGG, SBo II p. 36. 
61 Vgl. z.B. Kanis Ib Taf. 15 d. 
62 Beran, BoHa V Nr. 126. 129. 130. 
63 HGG, SBo II p. 37. 
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IV. Alteres und Jiingeres Neues Reich 
(14./13. Jh. v.Chr.) 

a) Hethitisch 

( R M B : Nr. 305-307; H G G : Nr. 308.309) 

Der hethitischen Stempelglyptik des 13. Jahrhunderts 

nahe steht das Rollsiegel Nr. 305 durch das Motiv der drei-

blattrigen Bliite64. Dieses findet sich mehrfach auf dem Sie

gel. Die Bildflache ist durch ein senkrecht angeordnetes 

Zweig- oder Sparrenmuster, das viermal wiederkehrt, in 

vier Felder aufgeteilt. Dabei laufen die Sparren zweimal 

aufwarts und zweimal abwarts. Das Siegel diirfte im siid-

ostanatolischen oder nordsyrischen EinfluBbereich der He

thiter geschnitten worden sein. 

AnschlieBen laBt sich das entfernt verwandte, stark ver

schliffene Siegel Nr. 306, das u.a. pflanzliche Motive, die 

dreiblattrige Bliite und Heilsdreiecke zeigt. 

Das hethitische Rollsiegel643 Nr. 307, ebenfalls ein Stiick 

aus dem 13. Jh., ist von T. Beran bereits eingehend gewiir-

digt worden65: »Es ist eines der ganz wenigen hethitischen 

Rollsiegel der GroBreichszeit. Leider ist es stark abgenutzt 

und durch Brand so beschadigt, daB sich nicht mehr alle 

Einzelheiten ausmachen lassen. Zu erkennen ist links ein 

Gott in Schrittstellung nach rechts, bartig, bekleidet mit 

einem kurzen, gegiirteten Leibrock, auf dem Kopf die spitz -

konische Gottermiitze. Eine Hand streckt er im GruBgestus 

nach vorn, die andere halt er hinter seinem Kopf erhoben. 

Von einer zweiten, ebenfalls nach rechts gewandten Figur 

sind nur noch der in der Mitte geteilte Schurz und die 

vorgestreckten Hande zu erkennen. Der Kopf ist vollkom-

men zerstort. Zwischen beiden Figuren stehen Reste einer 

Hieroglypheninschrift. Nur eine zweimal wiederholte 

Punktrosette und eine in einen Kreis eingezeichnete Stern-

rosette, die viermal zu sehen ist, lassen sich ausmachen. 

Sowohl dieses letzte Zeichen, wie auch die Figur des Gottes 

sind wiederzufinden auf einem kalottenformigen Stempel

siegel, das in Ciradere, einem Ruinenort in nachster Umge

bung von Bogazkoy, gefunden wurde (Abb. 5ia)«. Die 

Sternscheiben verbinden das Stiick mit der spaten, mogli

cherweise iiber den Zusammenbruch des Hethiter-Reiches 

hinwegreichenden Stempelglyptik, so daB ein Ansatz in die 

2. Halfte des 13. Jahrhunderts am wahrscheinlichsten er

scheint. 

H G G gibt fur Nr. 308 die folgende Beschreibung: »Sech-

zehn Bullen mit Teilabdriicken eines und desselben Siegel-

zylinders. Der Zylinder ist jeweils auf der Basis der kegel-

oder tropfenformigen Bullen einmal abgedriickt, nicht ge-

rollt; jeder Abdruck bildet eine Rinne und enthalt nur einen 

Teil der Zylinderflache. Die Abdriicke auf den vierzehn 

zusammen gefundenen Bullen ergeben ein fast vollstandiges 

Bild des Rollsiegels. Anscheinend wurde das Siegel unter 

standigem Weiterdrehen so oft abgedriickt, bis seine ganze 

Flache erfaBt war. 

Links ein Gott mit Bogen, Schwert und Speer iiber einem 

gefliigelten Mischwesen, das der Kopfform nach wohl ein 

Greif ist. Das Stehen auf oder iiber dem Tier ist Anzeichen 

der Gottlichkeit, obwohl die Figur nur die runde Kappe, 

nicht die hohe Gottermiitze tragt; ein Horn vorn an der 

Kappe ist vorhanden. In der ausgestreckten linken Hand 

halt der Gott auBer dem Speer noch etwas, was wie ein 

langgestreckter Hase aussieht. Diese Deutung ist nicht ganz 

sicher; das Halten am Vorderlauf ist naturwidrig. Kann 

das Gebilde ein Schild sein? 

Nach rechts zu folgen zwei antithetische Gruppen, die 

in ihrer Anordnung weitgehend ubereinstimmen. In jeder 

ist ein Tier in Angriffshaltung dargestellt: links ein Lowe, 

rechts ein Stier. Unter jedem der Tiere ein Doppeladler. 

Die ebenfalls antithetisch iiber dem Kopf des Lowen und 

dem Riicken des Stieres angebrachten Hieroglyphen kom-

men am ehesten als Namensschreibung infrage. Oben ein 

hakenformiges Zeichen, das ich in dieser Form nicht kenne 

(iiberlanges kd, L 434, oder L 26, Auge und Nase, Hawkins 

FR O N S , obwohl kein Auge gezeichnet ist?). Das Zeichen 

darunter, das ich in Bogazkoy V 60, versuchsweise mit 

L 212 oder 214 verglich, weil es in einem Abdruck abgestuft 

aussieht, sieht in einem anderen mehr wie L 323 aus. Beides 

waren Ideogramme. D a auch das obere Zeichen unklar ist, 

ergibt sich fiir eine Lesung des Namens nichts. Die Tiere, 

Lowe und Stier, sind hier wahrscheinlich nicht Teile der 

Namensschreibung, nicht nur, weil zwei Namen mit dem 

gleichen ersten Element aber verschiedenen Tieren (oder 

Silben) als zweitem an sich unwahrscheinlich sind, sondern 

auch wegen der Stellung des Zeichens L 254 zwischen Kopf 

und Schwanz des Lowen, w o es dem Lowenbild im Lesen 

vorausgeht. Denn L 254 ist ein Titel. Es war als solcher 

von dem Siegel des Tabrammi aus Ugarit bekannt, w o es 

dem akkadischen LVsa refi ekallim » sa-resi-Beamtet des Pala-

stes« entspricht66. Jetzt ist es auch in Emar belegt, wo 

64 Vgl. z.B. Nr. 218. 
64a Vgl. zu weiteren hethitischen Rollsiegeln G. Beckmann, ASt3i, 

1981, 131 mit weiterfiihrenden Literaturangaben; E. Porada — H.G. Giiter

bock, A f O 28, 1981/1982,46-49. 71 f. Nr. 25; E. Uzunoglu, in: J.V. Canby 

et al. (Herausgeber), Ancient Anatolia, Essays in Honot of Machteld J. 

Mellink (1986), 77ff. 
65 M D O G 91, 1958, 52f. 
66 Ugaritica III 149 Abb. 76f.; Text in P R U IV 238. Die Amtsbezeich-

nung sa rest erscheint in hethitischen Texten als Ideogramm LU.SAG. Das 

akkadische Wort wurde als saris mit der Bedeutung » Eunuch« ins Hebrai-

sche entlehnt, und die Frage, ob auch bei den Babyloniern, Assyrern oder 

Hethiten Kastraten gemeint sind, ist viel diskutiert worden; s. von Soden, 

A H W 974, 9, und Friedrich, H W 283 mit 1. und 2. Erganzungsheft 

S.V.LU.SAG. 
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Hethitisch 

es dem Ideogramm "iL = akkad. nagiru »Herold« ent

spricht67. 

Mit anderen Worten, das Zeichen L 254 wurde fur zwei 

in den Keilschrifttexten durch verschiedene Ideogramme 

ausgedriickte Amter benutzt, was doch wohl auf deren an-

nahernd gleichwertigen Rang hindeutet. Bei dem rechten 

Namen steht L 254 wahrscheinlich hinter der Gruppe als 

oberstes Zeichen der senkrechten Reihe, mit der die Abrol

lung abschlieBt. 

Weitere Zeichen: Uber dem Kopf des Stiers ein Vogel 

und ein Ring. O b dieser mit dem Vogel verbunden ist, 

ist nicht klar. In der Mitte, zwischen den Tieren, eine senk

rechte Reihe von Zeichen (Symbolen). Zuoberst die Volute 

GROSS, darunter ein langliches Zeichen, das ein GefaB sein 

kann (vgl. oben zu Nr. 246) und ein weiteres, das wie eine 

niedrige, bauchige Flasche aussieht. Darunter zeichnete ich 

in Bogazkoy V einen unregelmaBigen Stern, aber nach man-

chen Photographien sieht das Gebilde eher wie ein Trape

zoid aus, etwa wieder L 254? Zuunterst ein Gebilde, das 

ein Pflanzenmotiv oder auch eine Form von L E B E N sein 

konnte. Weitere, unklare Fuller sind iiber die Flache ver-

teilt.« 

Ein Gott mit Bogen erscheint des ofteren auf bikonvexen 

Stempeln des 13. Jh. v.Chr. Die Hieroglyphen sind dort 

locker im Feld angeordnet, wie es auch auf unserem Stiick 

der Fall ist. Einer Datierung der Abdriicke Nr. 308 in das 

13. Jh. widerspricht nichts. 

Abb. 79a. Abdruck eines hethitischen Rollsiegels aus Ugarit. o.M. — 
b. Abdruck eines hethitischen Rollsiegels aus Tarsus. M. 1:1. 

Der Gebrauch dieses Zylinders als Stempel und nicht 

als Rollsiegel liegt vermutlich darin begriindet, daB in Ana

tolien durch die Zeiten hin ausschlieBlich das Stempelsiegel 

benutzt wurde, man also Stempeln und nicht Abrollen ge-

wohnt war. Weitere Belege fiir als Stempel verwendete 

Rollsiegel sind in Abdriicken aus Ugarit und Tarsus 

(Abb. 79)68 und in der gesiegelten Tonbulle Nr. 309, die 

ebenfalls in das 13. Jh. v.Chr. zu datieren sind, vorhanden. 

Letztere stammt aus Schutt der jiingsten hethitischen 

Schicht (USt. 1 a) und ist von H G G wie folgt behandelt 

worden: »Konische Bulle mit Teilabdruck - nicht Abrol

lung - eines Siegelzylinders. A n der oberen Kante Rest 

eines Randstreifens mit abwechselnd Sternen und Dreiek-

ken; der untere Rand ist nicht mit abgedriickt. Rechts ein 

Gott nach links in Profilansicht in langem Gewand mit 

verzierter Borte, Schwertgriff mit halbmondformigem 

Griffende; die FiiBe sind nicht in dem abgedriickten Teil. 

Die linke Hand halt einen Stab oder Speer, die rechte ist 

erhoben; iiber ihr das Dreieck HEIL. Links eine Hierogly-

pheninschrift, deren Zeichen nach rechts »blicken«, die also 

wohl zu einer nicht mit abgedriickten, dem Gott gegeniiber-

stehenden Figur gehort. M a n erkennt das Profil a, das ge-

wohnlich am Wortanfang steht; hier steht aber na (L 35) 

iiber ihm und etwas nach links zu. Unter dem na ein liegen-

des Rechteck, das nicht mit Sicherheit identifizierbar ist 

(etwa ni?), darunter wohl Reste des Zeichens SONNE(?) 

(L 191), ganz unten anscheinend wieder na, obwohl die 

Form etwas von der des obersten Zeichens abweicht. L 254, 

der oben unter Nr. 308 besprochene Titel, steht rechts ne

ben S O N N E und unter a. Die Inhaber dieser zwei Rollsiegel 

hatten also den gleichen Titel. Eine Lesung des Namens 

mochte ich nicht wagen.« 

305. Taf. XXXVII - 76/69 - J/20, auf Mauer des Hauses 32. 
Serpentin. 
H. 1,48 cm; Dm. 0,9 cm. 

306. Taf. XXXVII - 1335/z - Tempel I, Magazin 45, obere 
Schutterde. 
Roter Stein. 
H. 2,1 cm; Dm. 1,3 cm. 

307. Taf. XXXVII - 56/p - J/20, i/7, Mitte, dicht unter der Ober
flache. 
Serpentin. 
H. 2,5 cm; Dm. 1,08 cm. 
T. Beran, M D O G 91, 1958, 52f. Abb. 52; ders. Ist. Mitt. 
9/10, 1959/60, 132 Taf. 88,3. 

308. Taf. XXXVIII - 62/006, 389/z - 402/z, 689/z: a = 40o/z, b = 
401/z, c = 402/z, d=393/z, e = 62/oo6, f= 389/z, g=392/z, 
h = 394/z, i = 390/z, k = 391/z, 1= 396/z, m = 398/z, n = 395/z, 
o=397/z, p=339/z, q = 689/z. - Tempel I, Magazin 32, 
oberer Schutt bzw. aus Schutt an NO-Seite des Tempels I 
(689/z). 
Tonbullen mit Teilabdriicken eines und desselben Rollsie
gels. 
H. der Abdriicke bei 2,2 cm, genaue Hohe des Zylinders 
nirgends abgedriickt. 
H.G. Giiterbock, Bogazkoy V 60 Abb.-Nr. 22. 

309. Taf. X X X I X - 130/0 - J/20, i/ib, in ca. 1,5 m Tiefe aus 
Schutt der Schicht 1 a. 
Tonbulle mit Abdruck eines Rollsiegels. 
H. des Abdruckes, 2,35 cm. 
T. Beran, M D O G 89, 1957, 45 f. Abb. 39; ders. Moortgat-
Festschrift 31 Nr. 5 Taf. 6,45. 

b) Kirkuk- u.a. importierte Siegel 

Ein Brief eines Konigs von Hanigalbat an den hethi

tischen GroBkonig tragt zwei unvollstandige Abrollungen 

eines Siegels, die in der Zeichnung Nr. 310 von C.C. Stein 

zusammengezogen sind. Ein Palmettbaum wird hier von 

zwei ins Knie gesunkenen Capriden flankiert, daruber zwei 

kleine liegende Ziegen, hinter denen je ein adlerfuBiger Da

m o n steht, deren Oberkorper wie auch der Wipfel des Bau-

mes nicht erhalten sind. Links neben dieser Szene ist gerade 

67 Laroche, Akkadica 22 (1981) 14. Fiir nagiru s. A H W 711 und CAD, 
N, 115 ff., wonach es auch Bezeichnung eines hohen Beamten war. In 
hethitischen Texten wird das andere Ideogramm, L0NIMGIR, verwendet 
(Giiterbock, Festschr. Otten 74). 

68 Abb. 89a: E. Masson, Syria 52, 1975, 227 Nr. 16; 233 Abb. 2; 236 
Abb. 16. - Abb. 89b: Tarsus II Taf. 407,42 links; vgl. ferner ebenda 
Taf. 403,42 a—c. 
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Alteres und Jiingeres Neues Reich 

noch der Unterkorper einer auf einem Lowen stehenden 

Gottheit im Schlitzrock auszumachen, die ein Sichelschwert 

halt, moglicherweise die kriegerische Istar. Vor ihr steht 

eine - nach der Ausrichtung der FiiBe - anscheinend en 

face gezeigte nackte Gestalt mit einem angewinkelten und 

einem griiBend ausgestreckten Arm. Ihr Kopf ist nicht er

halten. Hinter der Istar (?) noch der Rest eines offenbar 

gefliigelten Damons, von dem ein Bein (oberhalb des 

Schwanzes des einen, den Baum flankierenden Capriden) 

und die Fliigelspitzen erhalten sind. 

Das Charakteristika des »Mitannian Elaborate Style«69 

aufweisende Siegel gehort aufgrund der Datierung der Ton

tafel durch H G G vermutlich in die erste Halfte des 13. Jahr

hunderts70. 

Das Fragment eines Frittesiegels zeigt noch die Spitze 

eines Baumes, der in der fiir die mitannische, sogn. Kirkuk-

Glyptik typischen Weise geschnittenen Aste mit kugelrun-

dem AbschluB zeigt (Nr. 311), vgl. Abb. 8071. 

Abb. 80. Abrollung eines mitanni-zeitlichen Rollsiegels aus Kisch. M. 1:1. 

Gleichfalls im Kirkuk-Stil gehalten war das fast vollig 

abgeriebene Frittesiegel Nr. 312. Erkennen lassen sich noch 

die Halse zweier Capriden, deren Horner von Kopf zu Kopf 

fiihrten. 

Der rechte Kopf ist dabei noch gerade auszumachen. Die 

Leiber der Tiere verschmelzen vorn miteinander, nur die 

Hinterbeine, nicht die vorderen wurden ausgefiihrt. Von 

einem senkrechten Kasten mit geometrischen Mustern ist 

nur noch wenig auszumachen72. 

Das fluchtig geschnittene Siegel laBt bei Brust und Hin-

terviertel des Tieres die Verwendung des sog. Kugelboh-

rers73 erkennen. So handelt es sich bei beiden Stiicken nicht 

u m hethitische Arbeiten, sondern u m importierte Siegel aus 

dem ehemals mitannischen Bereich. Da derartige Zylinder 

bis in das 12. Jh. v.Chr. zu belegen sind74, bleibt es offen, 

wann sie in der GroBreichszeit nach Hattusa gelangt sind, 

wohingegen die Abrollung des friihen mitannischen Zylin

ders Nr. 303 eher zur althethitischen Zeit nach Hattusa ge-

kommen sein wird. Das Siegel mit ornamentalem Dekor 

Nr. 313 hat T. Beran der hethitischen GroBreichszeit zuge-

wiesen75. Dreiecksbander fassen oben und unten zwei Rei-

hen von Schragstrichen ein; die Dreiecksreihen erinnern 

an die Einfassungen kassitischer Siegel. Beran erwagt lokale 

Herkunft und auch, ob es sich bei dem Stiick nicht eher 

u m eine Schmuckperle handelt, was wir wegen seiner Dicke 

und auch der geringen Fernwirkung des Dekors nicht an-

nehmen. 

Die Darstellung des Siegels Nr. 314 ist in groben Kerb

schnitten angelegt und besteht aus drei hintereinander 

schreitenden Strichmannchen. Das dritte zeigt reicheren 

Kopfschmuck und mag ein Gott sein. Es hat, wie das erste, 

beide Arme erhoben, das mittlere nur einen. Vor dem ersten 

ein u m 900 gedrehtes Tier mit vier Beinen und gekriimmtem 

Riicken. 

Die Zuweisung dieses Stiickes bereitete bis vor kurzem 

Schwierigkeiten, doch hat sich jetzt Vergleichsmaterial in 

spatbronzezeitlichem Zusammenhang in Lidar gefunden. 

H. Hauptmann danke ich fiir die Erlaubnis, die Siegel 

Abb. 81 a und b aus Serpentin bzw. rotem Jaspis veroffent-

lichen zu diirfen. Beide Stiicke zeigen in ahnlicher Kerb-

schnittmanier ausgefuhrte Gestalten. Auch sie haben die 

Arme erhoben (Abb. 81 a.b)76 bzw. einen gesenkt 

(Abb. 81 b). Die Wiedergabe der Hande ist auf alien Stiicken 

im Prinzip verwandt. Abb. 81 a zeigt ferner neben der Per

son ein u m 900 gedrehtes Tier. Eine hohe Pflanze laBt sich 

gerade noch erkennen, ob links von ihr ein weiteres, u m 

90° gedrehtes Tier dargestellt sein sollte, bleibt infolge der 

schlechten Qualitat der Ausfiihrung offen. Im iibrigen 

schwer Deutbares, darunter jedoch keine Hieroglyphen. In 

Abb. 81 b stehen sich zwei Strichmannchen gegeniiber. 

Zwischen ihnen befindet sich ein Dolch (?), in ihrem Riik-

ken lassen sich auf dem verschliffenen Stiick noch Beine, 

Riicken und Hals eines u m 90° gedrehten Tieres ausmachen. 

Durch die Fundlage der Siegel aus Lidar konnen wir unser 

Stiick aus Bogazkoy in die GroBreichszeit einordnen; mit 

einiger Wahrscheinlichkeit gelangte es aus dem Siidosten 

des Reiches nach Hattusa. Verwandtes gibt es auch aus 

Alaca Hoyiik (Abb. 81c)77 sowie Alalakh (Abb. 8id)78 so

wie anderenorts bis Palastina und Zypern79. 

Wahrend der Drucklegung erscheint der umfassende Arti-

kel von St. Mazzoni, Continuity and Development in the 

Syrian and the Cypriote C o m m o n Glyptic Styles, in M. 

Kelly-Bucellati (Herausgeberin), Insight through Images, 

Studies in Honor of Edith Porada, Bibliotheca Mesopota

mica 21 (1986) 171 ff. mit zahlreichen Belegen. Unsere 

Nr. 314 und Abb. 81 sind dort nachzutragen. Stilistisch ste

hen die von uns gebrachten Siegel Stefania Mazzonis 

Gruppe (»class«) F nahe (»figures with one or both arms 

raised, alternating with plants, swords, and animals«, a.O. 

p. 174): dabei Nr. 314 besonders F 10 aus Tell el Ajjul, 

09 Vgl. z.B. Porada, C A N E S 1 Nr. 1029ff. 
70 Der Brief (jetzt auch K B o 28. 65) muB vor der endgultigen Erobe-

r u ng Hanigalbats durch Salmanassar I. (1274-45) geschrieben sein. 
71 Vgl. z.B. Oxford Nr. 939. 940. 941. 

Vgl. z.B. C.F.A. Schaeffer-Forrer, Corpus des cylindres-sceaux de 

Ras Shamra - Ugarit et d'Enkomi-Alasia (1983) 102 Nr. R.S. 9.150 (Uga

rit); B.Parker, Iraq 11, 1949, 16 Taf. VI, 44 (Beth Shan); M.Gibson, 

Sumer 39, 1983, 180 Abb. 14 (Nippur). 
73 Vgl. Anm. 58. 
74 R.M. Boehmer, B a M 12, 1981, 75 Nr. 27; ders. in R.M. Boehmer-

H.-W. Dimmer, Tell Imlihiye, Tell Zubeidi, Tell Abbas, Baghdader For-

schungen 7 (1985) 73 Nr. 713. 
75 Moortgat-Festschrift 3if. Nr. 11. 
76 Inv. Nr. LI 85/152 (L. 3,91 cm; D m . 1,65 cm) und LI 85/154 

(L. 2,85 cm; D m . 1,5 cm). 
77 E. Chantre, Mission en Cappadoce, 1893-1894 (1898) 159; L. Dela

porte, Catalogue du Musee Guimet. Cylindres orientaux (1909) Nr. 128. 
78 D. Collon, The Alalakh Cylinder Seals (1982) Nr. 97. 

D. Collon, ebenda nof. fiihrt in ihrer ausfiihrlichen Bearbeitung 

weitere Belege aus Byblos, Tell Beit Mirsim, Megiddo, Lachisch sowie 

Meskene (Emar) und Zypern an. - Vgl. ferner aus Zypern C.F.-A. Schaef

fer-Forrer, Corpus I des cylindres-sceaux de Ras Shamra Ugarit et d'En

komi-Alasia (1983) 65 Chypre A 16. 
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Kirkuk- und andere importierte Siegel 
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^4M>. f/. Abrollungen von Siegeln des 14./13. Jahrhunderts v. Chr. aus Lidar Hoyiik (a. b), Alaca Hoyiik (c) und Alalakh (d). 

F 11 aus Megiddo und F 12 aus Lachisch sowie unsere 

Abb. 81 a besonders F 8 ebenfalls aus Tell el Ajjul und F 15 

aus Ugarit. Fiir die Gruppe F erwagt Frau Mazzoni 

a.O. 179, daB sie ein wenig alter als die anderen Gruppen 

sein konnte: »They all spread within the end of the 14th 

century and more probably the 13 th century, with the ex

ception of class F, which could be somewhat older than 

the other classes«. Alle Gruppen »constitute a Cypriote 

version of the correspondent schematic Late Bronze Syrian, 

mostly Ugaritic, seals« (a.O. 179). 

Demnach lassen sich sowohl die Stiicke aus Lidar als 

auch die aus Bogazkoy und Alaca Hoyiik als kyprisch klassi-

fizieren. Fiir Nr. 314 hat T. Beran bereits vor mehr als 

30 Jahren kyprische Herkunft erwogen, wahrend er unsere 

Abb. 81 c fiir wesentlich alter hielt (Bogazkoy III 53). Die 

Lidar-Siegel diirften durch Handel an ihren Fundort gelangt 

sein. Dieses ist auch fiir die Stiicke aus Bogazkoy (Nr. 314) 

und Alaca Hoyiik (Abb. 81c) nicht auszuschlieBen, daruber 

hinaus bleibt die Moglichkeit offen, daB sie von einem he

thitischen Kriegszug aus Syrien mitgebracht worden sind. 

Das Rollsiegel Nr. 315 ist nicht vollstandig erhalten. Es 

zeigt zwei heute kopflose Gestalten im langen Wickelge-

wand, das an das auf mykenischen Siegeln erinnert80. Die 

vordere streckt die Hande vor. Sie folgt einem Hirsch; 

zwischen diesem und ihr ist ein Fisch in den Stein geschnit

ten, der hinsichtlich des durch zwei oder drei Kerben ange-

gebenen Maules und der entsprechenden, direkt hinter dem 

Kopf ausgefiihrten Flossen den Fischen von Nr. 316 nahe-

kommt. Vor dem Hirsch ist ein waagerecht und fluchtig 

ausgefiihrtes Hieroglyphenzeichen zu sehen, wohl ein miB-

verstandenes »/'«81. Eine weitere, heute kopflose Figur im 

langen Wickelrock packt einen in die Knie brechenden 

Greifen am Hinterviertel. Vor ihm finden sich das Dreieck 

fiir »Heil«, ein auf dem Kopf stehendes Lebenszeichen und, 

daruber, eine Pflanze (?). Zwei nach rechts einrollende Vo

luten hangen neben dieser von oben herab; zu was sie einst-

mals gehorten, bleibt wegen des hier vorhandenen Bruches 

offen. 

Die Hieroglyphe fiir »/« ist uns u.a. gut bekannt von 

Abb. 82. Abrollung eines provinzhethitischen Rollsiegels. Aleppo. M. 1:1. 

der Siegelabrollung des Ini-Tessup von Karkemisch82. Sind 

dort die Zeichen sauber geschnitten, so sind die von Nr. 3 15 

fluchtig ausgefiihrt. Hieroglyphen zeigt auch ein anderes, 

aus dem hethitischen Bereich in Nordsyrien stammendes 

Siegel, das heute in Aleppo aufbewahrt wird. Dieses weist 

gleich unserem Stiick einen Hirsch auf, dem ein Gott folgt 

(Abb. 82)83. Auch unser Stiick wird aus dem eben erwahn

ten Gebiet kommen. 

Nr. 316 zeigt eine Reihe von fiinf Fischen, die u m 900 

gedreht in die Bildflache geschnitten sind. Details stehen, 

wie erwahnt, dem in fliichtigen Kerben ausgefiihrten Fisch 

von Nr. 3 15 nahe. Fischreihen kommen, nach langer Zeit 

wieder, im mitannischen Bereich — u.a. in Alalakh - vor, 

dort allerdings nicht in der hier gezeigten Weise84. Doch 

erinnern die groBen, runden Augen der Fische noch an 

die Wiedergaben von Augen auf Kirkuksiegeln85, so daB 

solche von daher und moglicherweise auch von der Thema-

tik Pate gestanden haben diirften, nicht aber seitens der 

vollig ungewohnlichen Komposition. In Hinblick auf 

80 Vgl. H. Seyrig, Syria 32, 1955, 29ft. 
81 Laroche, H H Nr. 209. 
82 Ugaritica III 2off. 121 ff. Abb. 27. 28. 32. 33. 34. 35. 
83 Ebenda 96 Abb. 115. 116. 
84 z.B. Oxford Nr. 949—952, davon Nr. 950 aus Alalakh; Collon, Ala

lakh Nr. 232; Boehmer, BaM 12, 1981, 75 Nr. 28. 
85 Vgl. z.B. Anm. 71. - Im Hinblick auf die zum Rand hin senkrechte 

Ausfiihrung der Fische laBt sich ein fischleibiges, auf seinem Schwanz 

stehendes Mischwesen auf einem urartaischen Rollsiegel vergleichen, das 

heute im Museum von Gaziantep (Inv. Nr. 74.2.117) aufbewahrt wird: 

eine rein iiuBerliche Verwandtschaft. (C. Isik, A M I 18, 1985, 81 ff. Abb. 6 

Taf. 33,2.). 

109 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



Alteres und Jiingeres Neues Reich 

Nr. 315 diirfte die Herkunftsgegend dieses Unikats im 

hethitischen Bereich von Nordsyrien oder aber in der Agais 

zu suchen sein. 

310. Taf. XXXIX - 2539/c - BK, Archiv-Gebaude A, Raum 6, 

im Tontafelschutt, zwei nicht vollstandig erhaltene Abrol

lungen auf der Riickseite bzw. dem anschlieBenden Rand 

einer Tontafel. 

H. der Abrollung noch 2,8 cm. 

H G G , M D O G 72, igff. und 49f. Abb. 9.1; ders., Bogazkoy 

I Taf. 28,5; ders., SBo II 37L Nr. 235 ; H.M. Kummel, K B o 

XXVIII (1985) Nr. 66. 

311. Taf. X X X I X - 68/307 - Sudareal, Schutt. 

Hellblaue Fritte. 

H. noch 0,85 cm; Dm. 0,8 cm. 

312. Taf. X X X I X - 71/232 - J/20, XII/8, Obere Schuttlage. 

WeiBe Fritte. 

H. 2,05 cm; Dm. 0,9 cm. 

V. Nicht naher zu datierende Siegelabrollung aus dem 2. Jt. v.Chr. 

Um eine gesiegelte Scherbe eines groBeren GefaBes frem-

der Ware handelt es sich bei Nr. 3 17. Die Abrollung ver-

lauft dabei etwa senkrecht zu den Drehspuren auf der In-

nenseite der GefaBwandung. Die ganze Siegelflache ist mit 

brettartig flachen, unregelmaBigen Dekorelementen iiber-

sat, von denen einige an Hieroglyphenzeichen, Tierproto

men oder Vegetabilisches erinnern. Das Bemiihen, die 

ganze Siegelflache mit Darstellungen und Einzelmotiven 

auszufullen - allerdings in halbwegs geregelter Form — ist 

313. Taf. X X X I X - 151/p - J/20, k/7, aus Schutt ca. 2 m unter 
der Oberflache (Schicht 1 b oder 2). 

Radiolarit. 

H. 2,02 cm; Dm. 1,07 cm. 

T. Beran, Moortgat-Festschrift 31 f. Nr. 11 Taf. 6,6. 

314. Taf. X X X I X - 165/n - B K s/12, Oberflachenschutt. 

Serpentin. 

H. 1,74 cm; Dm. 1,1 cm. 

T. Beran, Bogazkoy III 53 Taf. 32,50; ders., Moortgat-Fest

schrift 3 2f. Nr. 10 Taf. 6,7. 

315. Taf. X L - 73/40 - J/20, I/3, aus Steinschutt iiber Schicht 1. 

Rotlichschwarzer Stein. 

H. noch 1,7 cm; Dm. 1,3 cm. 

316. Taf. X L - 73/405 - I/19, II/8, Schutt iiber Schicht 1. 

Gelblichroter Ton. 

H. 1,; cm; Dm. 0,8 cm. 

in der hethitischen Glyptik des 13. Jhs. v. Chr. zu bemerken. 

Von daher gesehen mag die Abrollung Nr. 317 aus diesem 

Zeitraum stammen. 

317. Taf. XL - 359/s - L/18, alter Grabungsschutt vom Haus 
am Hang. 

Abrollung auf einer Scherbe eines groBeren GefaBes fremder 

Ware (graubrauner, stark gemagerter Ton mit braunrotem, 

streifig poliertem Uberzug). 

H. der Abrollung 1,75 cm. 
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VI. Phrygische Zeit 

U m zwei neuassyrische Rollsiegel des 8. Jhs. v.Chr. han

delt es sich bei Nr. 318 und 319. Sie stammen in etwa aus 

der Mitte oder 2. Halfte dieses Zeitraumes86. 

Nr. 318 zeigt einen Beter vor der Istar im Strahlenkranz 

und dem Mondgott Sin. Alle erheben griiBend eine Hand. 

Die Gotter tragen polosartige Hornerkronen, die mit Stern 

bzw. Mondsichel bekront sind. Kocher und Bogen iiberra-

gen ihre Schultern. Istar ist zusatzlich noch mit einem 

Schwert bewaffnet. 

Der Mondgott halt einen Dolch in der Hand, dessen 

Knauf mit einer weiteren, hier flachen Mondsichel bekront 

ist. Vor den Gottern befinden sich zusatzlich ein Stern und 

eine Mondsichel. Ferner sind hinter Sin die Fliigelsonne 

des Sonnengottes Samas und darunter, auf Sockel gesetzt, 

der Griffel des Nabu und die Hacke des Marduk abgebildet. 

Nr. 319 ist stark abgenutzt. Die Darstellung laBt noch 

erkennen: Ein Thronender im Falbelgewand der Gotter 

empfangt einen Beter. Zwischen ihnen ein Altartisch, dar-

iiber ein Gott in der Fliigelsonne. Ferner, hinter dem Thro

nenden, ein Diener, Mondsichel und Stern. 

Ein drittes mit der Herkunftsangabe Bogazkoy veroffent-

lichtes neuassyrisches Siegel stammt nicht von dort, son

dern aus Ali§ar87. 

318. Taf. XL — 228/i - BK p/10, in einer Spalte der siidlichen 

AuBenmauer des groBen Baukomplexes der Schicht I. 

Durchscheinender, braunlich-rosafarbener Achat. 

H. 3,2 cm; Dm. 1,65 cm. 

H. Otto, M D O G 78, 1940, 5 if. 65 Abb. 17,1; T. Beran, 

Moortgat-Festschrift 27 ff. Nr. 1 Taf. 6,1. 

319. Taf. X L - 108/s - M/18, im Zusammenhang mit der Schicht 

NWH 1. 
Roter, grau geaderter, nicht sehr harter Stein. 

H. 3,41 cm; Dm. 1,52 cm. 

T. Beran, Moortgat-Festschrift 29 f. Nr. 2 Taf. 6,2. 

86 Vgl. R.M. Boehmer in PKG XIV, Taf. 273 b-i. 275 a. 
87 Irrtum von T. Beran in Moortgat-Festschrift: Das dort p. 30 Nr. 3 

Taf. 6,3 behandelte Siegel stammt aus Alisar: OIP 29, 423 Abb. 479 61193. 
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VII. Achaemenidische Zeit 

Vermutlich als Beigabe einer Bestattung88 diente zuletzt 

das Rollsiegel Nr. 320. Es zeigt den persischen Konig als 

Bezwinger von zwei Lowen, die ihn von den Seiten her 

anfallen. Eine Palme schlieBt die Szene ab. Das Siegel ist 

nicht im hofischen oder Reichs-Stil der Achaemeniden ge

schnitten, sondern gewiB in der Provinz von einem Stein-

schneider, der solche Vorbilder kannte, ungelenk in eigener 

Manier nachgeschnitten worden. H. Hauptmann hat dazu 

bereits folgendes ausgefiihrt89: 

»Die grob geschnittene Darstellung vermittelt in dem 

> koniglichen Helden<, der zwei aufrecht stehende Lowen 

bezwingt, das gelaufigste Thema der achaemenidischen 

Glyptik90. Die Szene ist symmetrisch angelegt: die durch 

die Zackenkrone als > Konig < ausgewiesene Mittelfigur hat 

den Kopf zur Seite gewandt und packt hier mit der Rechten 

den auf den Hinterbeinen stehenden Lowen, wahrend er 

den zu seiner Linken stehenden zweiten Lowen am Hals 

wiirgt. In der Regel geben achaemenidische Siegel diese 

Szene in einem bestimmten Schema wieder: wahrend der 

am Horn gepackte oder an der Kehle gewiirgte Lowe dem 

Konig den Kopf zuwendet91, kehrt sich der am Vorderbein 

festgehaltene Lowe von ihm ab92. Das Siegel aus Yazihkaya 

iiberliefert ihn dagegen in der Hinwendung auf seinen Be

zwinger. Eine ahnliche formale Veranderung zeigt die Dar

stellung eines weiteren aus Kleinasien stammenden Sie

gels93. Handwerklich ist die Ausfiihrung der Tiere94 und 

der flankierenden friichtetragenden Dattelpalme95. Die 

Kleidung des Konigs ist grober als iiblich gezeichnet96. 

Das Fiillmotiv des mehrblattrigen Zweiges, der zwischen 

linkem Lowen und > Konig < aufwachst, ist nur seiten be

legt97. Auch die Einfassung der Szene durch je eine horizon-

tale Doppellinie ist fiir die achaemenidische Glyptik nicht 

charakteristisch. Nur bei einzelnen Beispielen ist eine Hori-

zontallinie als Begrenzung vorhanden98, die manchmal in 

Form einer Schrag- oder Kreuzschraffur oder eines Lotos-

Palmettenbandes ausgefiihrt ist99. Die Abweichungen von 

den strengen Formeln der achaemenidischen Glyptik, die 

grob geschnitzte Darstellung und nicht zuletzt die Verwen-

dung von Bein an Stelle der iiblichen Materialien Stein oder 

Glas kennzeichnen das Siegel als provinzielle Variante. Es 

ist das erste Siegel achaemenidischen Stils aus Bogazkoy100, 

das die Gruppe der in Kleinasien gefundenen achaemeni

dischen Stiicke, die Rollsiegel aus Toprakkale, Gordion101 

und die Siegelabdriicke von Daskyleion102 u m ein weiteres 

Beispiel bereichert.« 

Wahrend ein groBer Teil der aus Kleinasien bekannt ge-

wordenen achaemenidenzeitlichen Siegel (oder Siegelab

driicke bzw. -abrollungen) im hofischen oder Reichsstil ge-

halten und von daher vermutlich im iranischen Kerngebiet 

Abb. 83. Abrollung eines achaemeniden-zeithchen Rollsiegels aus Achat. 

Phrygien, ca. 5. Jh. v.Chr. M. ca. 1:1. 

gefertigt worden ist, sind daneben auch provinzielle Nach-

bildungen zu belegen. 

Heute verschollen ist ein Siegel aus Achat, das einst zur 

Sammlung E. Herzfeld gehorte. E. Herzfeld vermerkte zu 

88 Vgl. H. Hauptmann in BoHa IX 234 Nr. 204 Abb. 146. 
89 Ebenda. 
90 »A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel (1940) Abb. 756. 762. -

Freundliche Hinweise werden Frau Dr. Calmeyer-Seidl verdankt. -« 
91 »Ebenda Abb. 756-762; E. Porada in Collaboration with B. Bucha

nan, The Collection of the Pierpont Morgan Library, Corpus of Ancient 

Near Eastern Seals in North American Collections I (1948) Taf. 123, 

819-821; E.F. Schmidt, Persepolis II, OIP 69 (1957) Taf. 3 Nr. 2; Oxford 

Nr. 67;. 676. 679; M.L. Vollenweider, Cat. raisonne des sceaux cylindres 

et intailles. Mus. Geneve I (1967) Nr. 90; J. Boardman, Iran 8, 1970, 33ff. 

Nr. 113. 114; P. Amiet, Glyptique Susienne, M D P 43 (1972) Nr. 2208. 

22U.« 
92 »W.H. Ward, The Seal Cylinders of Western Asia (1910) Abb. 1117. 

1124; L. Legrain, The Culture of the Babylonians, PBS XIV (1925) 

Taf. 33,661.662; Schmidt a.O. Taf. 4 Nr. 4.5; Oxford Nr. 674; AJA 68, 

1964, 281 Taf. 84,3; Amiet a.O. Nr. 2206. 2207. 2210. In gleicher Weise 

wendet das Untier den Kopf ab, wenn es von seinem Bezwinger am Hinter-

bein hochgehoben wird: Moortgat a.O. 759. 762; Porada — Buchanan 

a.O. Abb. 824. 825.« 
93 »Vollenweider a.O. 89.* 
94 »Vgl. die ahnlich stilisierte Mahne bei Lowen und Greifen: Moortgat 

a.O. Nr. 760; Schmidt, a.O. Taf. ; Nr. 9; Oxford Nr. 68o.« 
95 »Die Palmen in der achaemenidischen Glyptik geben z.T. in gleicher 

Weise die senkrecht hochwachsenden Triebe und die hangenden ausge-

wachsenen alten Blatter wieder: Schmidt a.O. Taf. 4,5.6; 8,24; Balkan, 

Anatolia, 4, 1959, Taf. 23 a.b. Die in der Regel viel feiner ausgefiihrten 

Palmen tragen zumeist zwei Dattelrispen: Moortgat a.O. Nr. 762; H.H. 

v.d. Osten, Newell, OIP 22 Nr. 449. 450; Schmidt a.O. Taf. 4,6; 5,8; 

8.24.« 
96 »Im Gegensatz zum Yazilikaya-Siegel reicht die Weste gewohnlich 

iibet den Giirtel des Faltenrocks: Vgl. Moortgat Nr. 756-762; Balkan, 

a.O. Taf. 23. 24b; Oxford Nr. 672. 673. 676. 680. 682.« 
97 »P. Amiet, Cahiers de Byrsa 7, 1957, Taf. 19, III; Boardman, Iran 8, 

1970, Taf. 4 Nr. 97.« 
98 »Porada - Buchanan, a.O. Abb. 818; H.H. v.d. Osten, Newell 

Nr. 45 2.« 
99 »Porada - Buchanan, a.O. Abb. 832; Ward, The Seal Cylinders of 

Western Asia (1910) Abb. 1117; Archaeology 19, 1966, 196 Abb.« 
100 »T. Beran in: Festschrift Moortgat (1964) 42ff.« 
101 »R.S. Young, A J A 68, 1964, Taf. 84,8.9; Archaeology 19, 1966, 

196 mit Abb.; Moortgat, a.O. Nr. 77i.« 
102 »M. Mellink, A J A 59, 1955, 235 mit Taf. 70,2; E. Akurgal, Anato

lia 1, 1956, 20ff. Taf. 12; ders., Die Kunst Altanatoliens, 1961, Abb. 121-

123; Balkan a.O. i23ff.« 
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Abb. 84. Abrollung eines achaemenide 

zeitlichen Rollsiegels aus Glas. 

Gordion, ca. 5. Jh. v.Chr. M. 1:1. 

3PP 
Abb. 8;. Abdruck eines achaemeniden-
zeitlichen Stempelsiegels aus Glas. 

Kleinasien, ca. 5. Jh. v. Chr. M. 2 :1 und 1 

Abb. 86. Abdruck einea achaemeniden-zeitlichen 

Stempelsiegels aus Glas. 

Kleinasien, ca. 5. Jh. v. Chr. M. 2 :1 und 1:1. 

Abb. 87. Abrollung eines achaemenidischen 

Rollsiegels aus Chalcedon, Handel, 

ca. 5. Jh. v.Chr. M. 1:1. 

Abb. 88. Abrollung eines achaemeniden-

zeitlichen Rollsiegels aus Karneol. 

Gordion, ca. 6-/5. Jh. v. Chr. M. 1:1. 

diesem Stiick ausdriicklich: »nicht aus Persepolis« 

(Abb. 83)103. V o n diesem Stiick liegt nur eine ungelenke, 

skizzenhafte Umzeichnung vor104. Gezeigt wird der konig-

liche Held als Lowenbezwinger105. Allerdings ist die K o m 

position der Gruppe nicht in der nahezu klassischen Weise 

spiegelbildlich angeordnet, sondern in unorthodoxer Ma-

nier reiBt der Held den einen Lowen am Hinterbein, den 

anderen am Vorderbein empor. D e m letzteren fehlen das 

zweite Hinter- und das zweite Vorderbein, dem ersteren 

die andere Vorderpranke, wie sie auf Siegeln des Reichssti-

les die Regel sind (vgl. z.B. Abb. 87)106. Daneben ein Sym

bol107: eine doppelte »Mondstandarte«. DaB dieses provin

zielle Siegel aus Kleinasien und keinem anderen Bereich 

des Achaemenidenreiches stammt, geht eindeutig aus der 

neben die bildliche Szene gesetzten Inschrift hervor, die 

zunachst fiir phrygisch - Lesung von Johannes Friedrich 

» 1. M A N E . 2. O M E N « 1 0 8 — gehalten, dann aber als lydisch er-

klart wurde109. 

Auch bei Abb. 84 handelt es sich u m ein in Kleinasien 

gefundenes Rollsiegel. Es wurde, wie Abb. 88, bereits oben 

erwahnt (vgl. Anm. 101), aber nicht auf seine Herkunft 

untersucht. Es stammt aus Gordion und zeigt den konig

lichen Helden im Kampf mit zwei Lowen, die er am Kopf 

packt. Nach oben erwahnter Regel fiir die achaemenidische 

Glyptik miiBten die Tiere dem Bezwinger ihren Kopf zu-

wenden; das Gegenteil ist der Fall. Das gleiche gilt fiir 

zwei Stempelsiegel aus der in Kleinasien110 zusammengetra-

1 3 O. Haas, Die phrygischen Sprachdenkmaler. Academie Bulgare des 

Sciences, Linguistique balkanique X (1966) I76f. 
104 Haas a.O; das Siegel auch abgebildet bei J. Friedrich, Kadmos 4, 

1966, 1;4ff. Abb. 1; J. Boardman, Iran 8, 1970, 21.39. Abb. 2 Nr. 7. 
105 Zur Deutung der Gestalt zuletzt P. Calmeyer, Iraq 45, 1983, 138f. 
106 Nach VAR Nr. 762. 
107 Vgl. J. Boardman a.O. 22ff. mit Abb. 3 Nr. 24. 
108 J. Friedrich a.O. 154. - Die Inschrift erstmalig erwahnt von 

J. Friedrich, Phrygia (Sprache), Pauly-Wissowa-Krolls Realenzyklopadie 

des klassischen Altertums 20 (1941) Sp. 869. 
109 J. Boardman a.O. 39 Nr. 7 (»in a letter Professor Friedrich agrees 

to my suggestion that it is Lydian«). 
110 Zu weiteren, vor allem lydisch-achaemenidischen Stempelsiegeln ist 

die hier schon mehrfach zitierte grundlegende Arbeit von J. Boatdman, 

Pyramidal Stamp Seals in the Persian Empire, Iran 8, 1970, 19 zu verglei-

chen. 
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Abb. 89. Achaemeniden-zeitliches Stempelsiegel aus 

Bergkristall mit silberner Kappe und Biigel. Sardes, 

ca. 6./}. Jh. v.Chr. 1 Ansicht, 2 Unterseite. M. 1:1 und 2:1. 

Abb. 90. Achaemeniden-zeitliches Goldblech. Sardes, 

ca. 5. Jh. .v. Chr. M. 1:1 und 2:1. 

Abb. 91. Abrollung eines achaemeniden-zeitlichen 

Rollsiegels aus Chalcedon. Handel, ca. 5. Jh. v. Chr. M. 1 :1 und 2:1. 

genen Sammlung Aulock (Abb. 85.86)111. Ferner sind die 

einzelnen Figuren auf dem Stiick aus Gordion und den 

beiden Stempeln in mehr oder minder heftiger, zackiger 

Bewegung ausgefiihrt und nicht in der nahezu senkrechten, 

eher ruhig wirkenden Pose wiedergegeben, wie sie auf den 

iiblichen achaemenidischen Siegeln zu finden ist (Abb. 87). 

Sicher handelt es sich bei diesen aus Glas hergestellten Stiik-

ken u m provinzielle, kleinasiatische Stempel, wobei das Sie

gel Abb. 84 in Gordion selbst hergestellt worden sein mag. 

Abb. 88 wurde ebenfalls in Gordion gefunden112. Die 

Ausbildung der u.a. an achaemenidischen Funden aus Sar

des (Abb. 89.90)113, aber auch dem Handel (Abb. 91)114 zu 

belegenden Kronen mit tief herabgezogenen »Kanneluren«, 

die Blattkrone oder »geriefelte Tiara«, wird, wie H. v. Gall 

nachgewiesen hat, in Persepolis nur von Gardisten, nicht 

aber, wie auf dem Siegel aus Gordion, von Gottern und 

gottlichen Wesen getragen, »wahrend in den westlichen 

Provinzen diese Unterscheidung offenbar nicht beachtet 

wurde «115. Die ungelenk ausgefiihrten, schlecht proportio-

nierten Figuren geben einen weiteren Hinweis auf die pro

vinzielle Herkunft dieses Siegels, das sich vermutlich ein 

persischer Edler in Kleinasien, moglicherweise in Gordion 

selbst, schneiden lieB. Provinziell muB, nebenbei bemerkt, 

hier nicht immer — wie allerdings bei den meisten der ange-

fiihrten Stiicke der Fall — nur ausreichende oder mangel-

hafte Qualitat bedeuten: Abb. 91 bildet dafiir einen Beleg. 

320. Taf. X L - 18/y - Yazihkaya, Felsspalte 3, im Durchgang 

zu Kammer A in Storung zusammen mit Skelettresten (Be-

stattung 3). 

Knochen. 

H. 3,2 cm; Dm. 1,15-1,3 cm. 

H. Hauptmann in: BoHa IX 234f. 239 Nr. 204 Abb. 146. 

'" H.H. von der Osten, Altorientalische Siegelsteine der Sammlung 

Hans Silvius von Aulock (1957) Nr. 200.201. 
1,2 R.S. Young A J A 68, 1964, Taf. 84,8; A. Parrot, Assur (1961) 

Abb. 256; D. Collon, First Impressions (1987) 9of. Nr. 424: Inschrift ara-

maisch Siegel (des) bny, Sohn (des) Ztw, ( +Titel?). 
113 C. Densmore Curtis, Sardis XIII, Jewelry and Gold Work (1925) 

13 Nr. 8 Taf. 1,8 (gezeichnet nach H.Th. Bossert, Altanatolien [1942] 

Nr. 175); 43 Nr. 114 Taf. 10,11; 11,5. 
114 Nach VAR Nr. 768. 
1,5 H. v. Gall, BaM 19, 1988, Anm. 61 zu Abb. 7a. 
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Gestempelte Keramik 

R.M. BOEHMER 

Die groBte Zahl der in Keramik gedriickten Stempel ent

spricht in ihren Mustern jenen, die U. Seidl eingehend be-

arbeitet hat1. Es werden daher im folgenden nur wenige 

neue Stiicke vorgelegt. Als moglichen Originalstempel vgl. 

Nr. 102. 

Ein Wirbelmuster (Nr. 321) erscheint oft auf Abdriicken 

v o m Karahoyiik und ist deshalb vermutlich ins 

18. Jh. v.Chr. zu datieren2. 

Nr. 322, v o m Dessin her bekannt3, ist wegen seines Fund-

ortes wichtig. Diese Scherbe kommt namlich aus einem 

Zusammenhang, der Unterstadt 3-zeitlich zu datieren ist. 

Sie bildet daher den bisher altesten Beleg aus Bogazkoy 

fiir einen Stempel mit einem »aus Punkten und Strichen 

bestehenden Zeichen«4. 

Althethitisch diirfte der Stempel Nr. 323 sein, dessen Au

Benring zwei verschiedene Ornamentstreifen zeigt, wie es 

zu jener Periode beliebt ist. Hier ist die Schmuckzone mit 

der Halfte eines mehrzackigen Sternes5 — mit Punkten in 

den Zwickeln — und einem zweigartigen Muster versehen. 

Aus der gleichen Periode konnte der nicht schichtbe-

stimmte Stempel Nr. 324 wegen seiner groBen hierogly-

phenhaften Zeichen kommen. Diese Datierung scheint auch 

fiir die fragmentarischen Abdriicke Nr. 325 mit einem ver-

derbten Spiralband im AuBenring6 und Nr. 326 mit u m 

den Mittelpunkt gelegten zweifachen Punktkreisen, bei de

nen ein doppeltes Spiralband Pate gestanden haben konnte 

- auch Abb. 32 ist hier zu vergleichen -, Geltung zu besit-

zen7. Auch der Stempel Nr. 327 A.B mit einem Sonnenzei-

chen in der Mitte diirfte althethitisch sein, wofiir auch die 

Fundlage der Scherben - in Schutt unter Haus 18 - spricht. 

Das Sonnenzeichen ist hier kreuzformig ausgefiihrt mit Vo

luten an den Enden, die in die Zwickel zuriickgreifen. Darin 

kommt das Zeichen jenem unserer Abb. 38 sehr nahe8. Den 

AuBenring schmiickt ein Sparrenmuster - etwas versetzt 

-, das an den Stellen, die in der Verlangerung der Kreuzbal-

ken des Sonnenzeichens liegen, den volutenformigen Ab-

schluB dieser noch einmal wiederholen. Zwei mit diesem 

Stempel gesiegelte Scherben liegen vor, der eine mit einem 

weiBlichgelben, der andere mit einem braunlichen Uberzug 

(327 B). 

Nicht naher datieren laBt sich das verderbte Signe royal 

auf dem Stempelabdruck Nr. 328. Alter als Nr. 327 wird 

er allerdings nicht sein, eher jiinger. Hier ist das Zeichen 

in einer Weise abgewandelt, die im Prinzip schon bekannt 

ist: u m einen Mittelpunkt gruppiert, schmiegen sich die 

S-Schleifen an eine zwischen ihnen stehende Senkrechte, 

den Rest eines Kreuzbalkens. Bisher waren nur Stiicke mit 

einer Drei- bzw. Sechsteilung bekannt9, bei Nr. 328 ist das 

Bildfeld viergeteilt. 

Neu sind schlieBlich auch das vielspeichige Rad (oder 

die vielstrahlige Rosette bzw. Stern) ohne Punkte in den 

Zwickeln Nr. 329.33010. 

321. Taf. XLI - 76/164 - J/20, I/i. Ust. 1 oder alter. 

Scherbe: Gelblichroter, auBen rot uberzogener, gut geglatte-

ter Ton. 

Siegel: Dm. (rek.) bei 5 cm. 

322. Taf. XLI - 73/439 - J/19, XII/i, aus althethitischem Schutt 

auf althethitischer Doppelmauer, USt. Schicht 3. 

Scherbe: Im Kern grauer, an der Oberflache rotlich bis braun 

gebrannter Ton mit tongrundigem Uberzug. 

Siegel: L. 3,3 cm; Br. 1,5 cm. 

323. Taf. XLI - 71/168 - J/20, XII/i, iiber Mauer des Hauses. 

Scherbe: Im Kern grauer, an der Oberflache ockerfarbener 

Ton mit rotem Uberzug, der den Stempel ausspart. 

Siegel: Dm. 3,3 cm. 

324. Taf. XLI - 76/8 - J/20, I/3, Oberflachenschutt. 

Fragment eines GefaBhenkels: roter Ton mit gelblichweiBem 
Uberzug. 

Siegel: Dm. 2,4 cm. 

325. Taf. XLII - 76/305 - J/20, IV/i, Oberflachenschutt. 

Scherbe: Grauer Ton. 

Siegel: Dm. (rek.) bei 5 cm. 

326. Taf. XLII - 71/323 - J/19, Schutt oberhalb Haus 3. 
Scherbe: Ockerfarbener Ton. 

Siegel: Dm. 3,0 cm. 
327 A.B. Taf. XLII - 73, Keramik N-n (Nr. 327 A)/M-6 

(Nr. 327 B) J/20, II/3, Haus 18 in Schutt, der u.a. althethiti

sche Scherben enthielt. 
Scherbe: A. Kern grau, Oberflache rotlich mit weiBlichgel-

bem Uberzug. 
B. Gleiche Ware wie A, doch mit braunlichem, poliertem 

Uberzug versehen. 

Siegel: Dm. 4,35 cm. 

328. Taf. XLII - 73/285 - J/19, I/9 N O , Oberflachenschutt. 

Scherbe: Brauner bis grauer, hart gebrannter Ton. 

Siegel: Dm. 5,5 cm. 

1 BoHa. VIII. 
2 Karahoyiik Abb. 254. 255. (256-258). 
3 BoHa. VIII 5 2ff. 73 f. A 226-240. 
4 Ebenda 52. 
5 Vgl. ebenda 24 Abb. 5 A. 5 5 aus der althethitischen Schicht B K 

IVc(?). 
6 Vgl. zu BoHa. V Nt. 87: BoHa. VIII 27.70 A 68b. A 71; Alisar OIP. 

29 Fig. 254d279. 
7 Vgl. z.B. BoHa. V Nr. 92; BoHa. VIII 27.70 A 67 ( = BoHa. V 

Nr. 8;) A 68b. 
8 T. Beran zu dem Zeichen von Abb. 38 in JKF 2, Festschrift fiir 

H.Th. Bossert, 1965, 69. 
9 BoHa. VIII 22. 68 A 40-42. 
10 Vgl. ebenda 26.69 A 65. 66; OIP 29 Abb. 257 dz^-j. 
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329. Taf. XLII - 73, Keramik 1-8 - I/20, Schutteinfiillung vor 330. Taf. XLII - 71/177 - J/20, Schutt iiber Mauer von R: 

den Stadtmauermagazinen, viel karum-zeitliches Material 2 des Hauses 13. 

und auch althethitische Scherben enthaltend (vgl. Nr. 27). Scherbe: Ockerfarbener Ton. 

Scherbe: Kern rotlich, Innenseite rotlich, AuBenseite rot- Siegel: Dm. (rek.) bei 5,7 cm. 

lichbraun und poliert. 

Siegel: Dm. 5,3 cm. 
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78 Abrollung des Siegels des Kaufmanns Daja aus Kanis 91 

lb 102 

a. Abdruck eines hethitischen Rollsiegels aus Uga

rit. - b. Abdruck eines hethitischen Rollsiegels aus 

T a r s u s •••• ••••• 107 
Abrollung eines mitanni-zeitlichen Rollsiegels aus 

Kisch 108 

Abrollungen von Siegeln des 14./13. Jahrhunderts 

v.Chr. aus Lidar Hoyiik (a.b), Alaca Hoyiik (c) und 

Alalakh (d) I O O 

Abrollung eines provinzhethitischen Rollsiegels. 

Aleppo I O O 

Abrollung eines achaemeniden-zeitlichen Rollsiegels 

aus Achat. Phrygien, ca. 5. Jh. v.Chr i I 2 

Abrollung eines achaemeniden-zeitlichen Rollsiegels 

aus Glas. Gordion, ca. 5. Jh.v. Chr n j 

Abdruck eines achaemeniden-zeitlichen Stempelsie

gels aus Glas. Kleinasien, ca. 5. Jh. v.Chr n 3 

Abdruck eines achaemeniden-zeitlichen Stempelsie

gels aus Glas. Kleinasien, ca. 5. Jh. v.Chr U 3 

Abrollung eines achaemenidischen Rollsiegels aus 

Chalcedon, Handel, ca. 5. Jh. v. Chr 113 

Abrollung eines achaemeniden-zeitlichen Rollsiegels 

aus Karneol. Gordion, ca. 6./;. Jh. v.Chr 113 

Achaemeniden-zeitliches Stempelsiegel aus Bergkri-

stall mit silberner Kappe und Biigel. Sardes, ca. 6.1 

5. Jh. v. Chr 114 

Achaemeniden-zeitliches Goldblech. Sardes, ca. 

5. Jh. v.Chr II4 

Abrollung eines achaemeniden-zeitlichen Rollsiegels 

aus Chalcedon. Handel, ca. 5. Jh. v.Chr 114 
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I Nr. 1-15. Friihe bis mittlere Bronzezeit und Zeit des 

Karum Hattus. Schraffur-, Kreuz- und Sternmuster. 

II Nr. 16-27. Zeit des Karum Hattus. Stern- und Spiral-

bandmuster, Adler, Doppeladler und Adlerdamon. 

Ill Nr. 28-40. Zeit des Karum Hattus. Greifen, Greif 

oder Lowe, Lowe, Schildkrote, Hasen (?), Hirsche 

und Schafe. 

IV Nr. 41—46. Zeit des Karum Hattus. Rind, nicht naher 

bestimmbare Saugetiere, Doppeladler, Adlerwirbel, 

Pflanzenfresser, Tierkampfszenen. 

V Nr. 47—56. Zeit des Karum Hattus. Tierkampfsze

nen, Adler schlagt Tiere. 

VI Nr. 57-63. Zeit des Karum Hattus. Adler schlagt 

Tiere, Doppeladler schlagt Tiere, Greif schlagt Tiere. 

VII Nr. 64-73. Zeit des Karum Hattus. Greif schlagt 

Tiere, Lowe schlagt Tiere. 

VIII Nr. 74-87. Zeit des Karum HattuS. Trinkszene und 

Rohlinge. 
IX Nr. 88-102. Zeit des Karum HattuS. Fragmente, Rin-

derhuf, FuB, Ente, Kegelstumpf, Skaraboid, Rund

stempel mit Griffose. 
X Nr. 103-109. Althethitische Zeit. Tierprotomen und 

Hieroglyphen, Zierbandstreifen und Hieroglyphen. 

XI Nr. 110-118. Althethitische Zeit. Zierbandstreifen 

und Hieroglyphen. 
XII Nr. 119-130. Althethitische Zeit. Zierbandstreifen 

und Hieroglyphen. 

XIII Nr. 131-134. Althethitische Zeit. Zierbandelemente, 

Figiirliches und z.T. Hieroglyphen. 

XIV Nr. 135-144. Althethitische Zeit. Rein ornamentale 

Muster, GuBform, Ring, Signe Royal. 
X V Nr. 145-148. Althethitische Zeit. Bildliche Darstel

lungen. 
XVI Nr. 149-154. Ausgehende althethitische Zeit/begin-

nendes Neues Reich, 15./beginnendes 14. Jh. v.Chr. 

Abdriicke von Stempeln mit flacher Siegelflache. 

XVII Nr. 155. 156. Alteres Neues Reich, 14. Jh. v.Chr. 

Wiirfelhammer, scheibenformiges Siegel. 

XVIII Nr. 157-166. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v. Chr. Flache Siegel und Abdriicke. 

XIX Nr. 167-176. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v. Chr. Flache und leicht gewolbte Abdriicke. 

X X Nr. 177-184. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Leicht gewolbte Abdriicke und bikonvexe 

Siegel. 
XXI Nr. 185-191. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von 

solchen. 
XXII Nr. 192-196. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von 

solchen. 
XXIII Nr. 197-204. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von 

solchen. 
XXIV Nr. 205-210. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von 

solchen. 

X X V Nr. 211-214. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. und jiinger. Bikonvexe Siegel und konkave 

Abdriicke von solchen sowie Scheibe mit Mittelbuk-

kel. 

X X V I Nr. 215-219. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Abdruck eines flachen Siegels mit Mittelbuk-

kel, Prisma, Tonkegel, hemispharoide Siegel mit 

Doppeladler. 

XXVII Nr. 220-227. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Doppeladler, Ornamente und Bliiten. Hemi

spharoides, Scheiben und parabelformiges Siegel so

wie Kegelknaufstempel. 

XXVIII Nr. 228-235. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 
v.Chr. Ornamente, Bliiten und Tiere (Scheiben, para

belformiges Siegel, hemispharoides Siegel). Abdruck 

eines rechteckigen Siegels. 

X X I X Nr. 236-245. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Unfertige Siegel (bikonvexe Siegel, Kegel-
knauf, DreifuB). Abdriicke von Prinzensiegeln. 

X X X Nr. 246. 247. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. 

v.Chr. Abdruck und Abrollungen von Siegelringen 

(Prinzenring). 
X X X I Nr. 248-250 A. Althethitische Zeit und Jiingeres 

Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Abrollungen eines 

Siegelringes, Siegelring und Abdruck eines Konigs

siegels. 
XXXII Nr. 250B-256. Althethitische Zeit und Jiingeres 

Neues Reich. Abdriicke von Konigssiegeln. 

XXXIII Nr. 257-265. Jiingeres Neues Reich, 13. Jh. v.Chr. 

Konigssiegel. 
X X X I V Nr. 266-278. Siegel phrygischer Zeit. 
X X X V Nr. 279-289. Akkad-Zeit und Zeit des Karum Hat

tus. Roll/Stempelsiegel, Rollsiegel und Siegelabrol-

lungen. 
X X X V I Nr. 290-300. Zeit des Karum Hattus. Rollsiegel und 

Siegelabrollungen. 

XXXVII Nr. 301-307. Althethitische Zeit bis Jiingeres Neues 

Reich. Rollsiegel und Siegelabrollungen. 

XXXVIII Nr. 308. Jiingeres Neues Reich. 16 Abdriicke eines 

hethitischen Rollsiegels. 
X X X I X Nr. 309-314. Jiingeres Neues Reich. Abdruck eines 

hethitischen Rollsiegels, Kirkuk- u.a. fremde Siegel. 

X L Nr. 315-320. Jiingeres Neues Reich. Fremde Rollsie

gel. Nicht naher zu datierende Abrollung aus dem 

2. Jh. v.Chr. Phryger- und achaemeniden-zeitliche 

Rollsiegel. 
XLI Nr. 321-324. Gestempelte Keramik. Karum-zeitlich: 

Wirbelmuster. Althethitisch: Punkt/Strichmuster, 

Sternmuster und Hieroglyphen. 
XLII Nr. 325-330. Gestempelte Keramik. Althethitisch: 

Spiralmuster, Punktmuster und Sonnenzeichen. 

Ohne nahere Datierung: Variante des Signe Royal 

und vielspeichiges Rad (oder Rosette bzw. Stern). 
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H.G. GUTERBOCK 

Es erschien uns niitzlich, die oben fiir die N a m e n auf den einzel-

nen Siegeln vorgeschlagenen Lesungen einmal zusammenzustel-

len, u m uns selbst einen Uberblick zu verschaffen. Es ist leicht 

zu sehen, daB die Zahl der sicher gelesenen N a m e n immer noch 

bedauerlich gering ist. Eine erschreckend groBe Anzahl von »Le

sungen« ergibt Kombinationen von Silben, die als Eigennamen 

nicht iiberzeugend wirken. Das mag mein Fehler sein, indem ich 

Zeichen falsch identifiziert oder Lesungen anderer Forscher iiber-

sehen habe. Ich hoffe, daB andere solche Fehler korrigieren wer

den. Ein paar gut klingende Lesungen, andererseits, sind etwas 

gewagt. 

Im zweiten Teil der Liste stelle ich diejenigen »Nebenzeichen« 

(SBo II p.41) zusammen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit zur 

Kennzeichnung einer Person nach Stellung, Beruf oder auch Ge-

schlecht dienen (oft ungenau als »Titel« bezeichnet), sowie einige 

der relativ klaren »Symbole«. Dabei werden aber die haufigen, 

in ihrer Bedeutung noch unklaren Fullzeichen nicht beriicksich-

tigt. Die Konzentration gewisser Nebenzeichen in verschiedenen 

Perioden diirfte von Interesse sein. 

Prinzipiell beruht das Verzeichnis nur auf den Inschriften der 

hier (mit N u m m e r ) veroffentlichten Siegel (mit einer Ausnahme). 

Folgende Abkiirzungen wurden verwendet: erg. = erganzt; 

(f.) = Frauenname; (k) = nur in Keilschrift; r. = rechts; 1. = links 

(im Abdruck); (Umr.) = in der L'mrahmung. 

1. Personennamen: 

mu-li(-ni?) 

mur(si) xli-na-wi(?) 

oder mursili-na W E I N ( ? ) 

mu-L 416-na (mu-ti-na oder m u -

wa-na?) 

Muwatalli II. 

na?-la( + ra/i?) 

pa-x 

pa-sa4(?) 

pi-ni-wa 

Pirinkir/Pirwa (?)-ziti 

Puduhepa 

pu-pu-li 

sa-la(?) 

sa4-pa(?) 

sa-su(?) 
si?-za/i-Z/77(zi) 

su-x-ni 

Suppilulijama II. 

Tahurwaili (k.) 

Tarhun-i-ja(P) oder Tarhu-nani(P) 

Tarkasna-wa (?) (Tarkasna-(mu) wa ?) 

ta-su 

ta-ta(?) 

ta-ti 

ta5/ti4-L4i6-mi (ti4-ta4-mi? 

oder ti4-wa-mi?) 

204 
170 

208 

255 
209 

171 
175 r. 

206 
J93 
257, ̂ 58 
199 

207 B 

17; r. 

128, 210 

157 
172 

261 

252 
242 

263, 264 

126 

127 
148 

194 A 

a-ki-ki-wi oder a-ki-ki WEIN? 

Arma-nani 

Arma-pi-ja 

Arma-wa + ra/i 

Arma-za/i 

ar?-ni-li-za/i 

Arnuwanda I. (k.) 

a-x 

ha-pu--ni--ja 

Hattusili (ha x li) 

Hattusili III. 

hi-sa5-ta4/ti 

hii-tu-pi 

i(a)-(m)u (Ea-muwa?) 

i(a)-(m)u-ni (Ea-(m)uni?) 

i(a)-Z/77(zi) (Ea-ziti?) 

i(a)-zi[-ti?i (Ea-ziti?) 

oder i(a)-sa-za/i? 

ka-la-ja(-a?) (f.) 

ka/ka-ni-sa-tu 

ka-su 

ka-wa 

ka-x 
ku-Vogel (f.) 

Kumija(?)-ziti 

ku-ni-pi-ja 

K u (wa) lana-ziti 

la-hi 

lu-pa-ki 

ma-la -ZITI (zi) 

ma-la '-x oder ma-ZITI1- (zi) 

122 

246 

187 

176 

M7 
239, 240 

253 

131 

205 

Abb. 25 c mit A n m . 

2?6> 257 
129 

188 

217 

189a 

165 
177 

195 B 

191, 192 

i74 
200 

i59 
178 

215 

195 A 

265 1. 

185, 186 

214 

M5 
M5 

64 

Tudhalija (altere) (k.) 

Tudhalija IV. 

tu-wa-za/i 

u-li-pi-za/i + ra/i 

u-ma-ja (f.) 

Ura-walwa ( G R O S S - L O W E ) 

u-zu(? oder zu-u(wa)?) 

za/i-L398 (oder L 323?) (f.) 

zu-a-la 

zu-u(wa) 

zuwa-ni--ja 

zu-zu-li 

G 54 Vogel (allein) 

G 54 Vogel-Z/r/(zi) 

G 54 Vogel+ ra/i-ta 

G i2i-ka-Z/77(zi) 

L 19-x 

L65? 

L 79 FRAu-na 

L 103 Geweih + ra/i (Inara?) 

254 
259, 260 (k.), 

167 
175 1. 
194 B 

244 

154 
243 
249 
117 (154?) 
196 
181, 197, 198 

162, 180 

163 

'79 
183 

M 1 

105 ?, 118?, 1 

130 

123 

L 103 Geweih-Sauska-ti (Reihenfolge?)24i 

L 199 WETTERGOTT-KONIG 

L 228 LAND?-pi—sa(?) 

L 270-Tesup-pa 

L276? 

L 323 

L458 

x-na 

x-y-na (f.) 

x-y-wa 

111 

110 

255 
118?, 169? 

193, 2I5 
116 

120 

200 r. 

184 
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[x] -na 

[x] -sa-ti-Sarrumma 

[...] -la-za/i 

150 

265 r. 

173 

m[i + ra] -a 

Rosette (L 189) 

LEBEN (L 369) 

HEIL (L 370) 

2. Landesname: 

263, 264 

3. Symbole und Titel, etc. 

MANN (L 386) 

FRAU (L 79) 

KONIG (L 17) 

GROSS-KONIG (L I 8) 

74, 143, i48(?), 160 

(Umr.), 216, 250, 252 

106, 107, 111, 116—118, 

120, 123-128, 130, 148, 

150, 153, 154, 160 (Umr.), 

161, 162, 169, 179, 180, 

244, 250, 3o6(?); (2i8ff. 

s.p. 70 ff.) 

IO4(?), 107, 110, 111, 

116-118, 120, i2i(?), 123, 

124, 126-128, 130, 148, 

150, 152-155, 160 (Umr.), 

161—163, 165, 167, 169, 

176-181, 183, 184, 185 B, 

186, 187, 189/?, 191, 

194 A, B, 195 A, B, 

196—199, 202- 204, 205 A, 

206 A, 208- 210, 214, 242, 

250, 251, 25 3 (k.: SIG 5) 

183, 185 B, 186, 194 A, 

195 A, 196, 197 B, 198, 

204 A, B, 205 A, B, 206 A, 

207 A, 208, 209 A, B, 211, 

217 

ii9(?), 178, 182, 194 B, 

195 B, 200 r. 

263, 264, 265 ? 

254 (frgm.), 255-257, 259 

(erg.), 260—262 

GROSS-KONIGIN (L 16) 

KONIG-SOHN (L 46) 

KONIG-TOCHTER (L 46) 

»TABARNA« (L 277) 

GOTT-HAUS (L 249) 

GROSS + HAUS + SOHN (L 2 5 o) 

•GROSS-HERR (L 363-390) 

GROSs-Z/TY-pi (L363-312-66) 

GROSS-X-y 

SCHREIBER (L 326) 

GROSS-SCHREIBER (G 105,4) 

SCHREIBER-2 (G 105,2, L 385) 

[SCHREIBER] -2-la 

SCHREIBER-3 

ARMEE-SCHREIBER (L 269-326) 

WAGENLENKER (L 289) 

WAGENLENKER-HAUS (L 289—247) 

Kanne (L 354) 

WEIN(?) (L 157?, 160?) 

L 135,2 

L 144 

L 15 2 

L 155 » Granatapfel« 

L 254 

L 277 

L 406,4 

L 440 

L441 

L 482 

L482(?)-399 

257, 258 
239~ 24 2, 244(?), 245 

(265?) 

243 
259, 260, 262 

185 

240 

188 

191, 192 

246 

IO4(?), 111, 117, 118 

121, 123, 124, 126, 

151, 154, 163, 165, 

'7 2, !75~i77. l8'i 
187, 193, 199, 200, 

203, 214 

239, 241 erg. 

189 a, 217, 246 

157 erg. 

163, 215, 247 

247 

183 B, 186, 194 A, 2c 

179 
162, 180 

122, 170, Abb. 24 b 3 

246 

120 

i*7 

168 

184 

202 

7A 

(?) 

153 
155, 158 Umr., 180, 189 

197 A, 216 (vgl. Axt au 

185 A ) 

162, 178, 179, 180 

306 

259> 

196 

240 

148, 

265 

260, 262 

185 B, 244 

204 A, B, 209 
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Konkordanzen 

KONKORDANZ DER INVENTAR-, KATALOG- UND TEXTABBILDUNGSNUMMERN 

Inv. Nr. Kat. Nr. Text-Abb. 

Nr. 

2539/c 

I2l/d 

198/d 

373/d 

278/f 

5 52/f 

6,3/f 

623/f 

790/f 

883/f 

888/f 

1022/f 

*°64/g 

!222/g 

34/h 

108/h 

146/h 

147/h 

149/h 

15./h 

•5 3/h 

165/h 

22l/h 

259/h 

307/h 

3I7/h 

3IO 

277 

267 

303 

304 

250 A 

•39 

182 

27i 

M9 
282 

233 
23i 

7° 
250 B 

249 

41 

290 

253 

52 a 

47 b 

48 a 

47 a 

3° g 

47 c 

47 d 

318 

54/k 

88/k 

58/I 

116/1 

150/I 

2022/I 

2000/m 

165/n 

302/n 

340/n 

341/n 

342/n 

4/0 

61/0 

130/0 

191/0 

301/0 

326/0 

327/o 

329/0 

272 

225 

276 

224 

273 
239 

196 

3'4 

268 

128 

257B 

257 A 

171 

266 

309 

288 

286 

287 

285 

289 

Inv. Nr. 

37i/o 

373/o 

374/o 

375/o 

384/0 

5 6/p 

I35/P 
136/p 

J37/P 

138/p 

'39/P 
140/p I 

140/p II 

141/p 

142/p 

I43/P 

I44/P 

H5/P 
H9/P 
150/p 

>n/p 
U3/P 

"54/p 

156/p 

158/p 

.63/p 

254/P 
255/P 

320/p 

347/P 

348/p 

349/P 

301/q 

3°9/q 
310/q 

3"/q 
312/q 

313/q 

315/q 

316/q 

209/r 

224/r 

101/s 
102/s 

103/s 

104/s 

106/s 

107/s 

108/s 

109/s 

301/s 

Kat. Nr. 

299 

227 

130 

95 

3°7 

•79 
260 

259 
164 

162 

.67 

40 

189 

177 
180 

158 

3M 

165 B 

170 

169 

256 

113 

291 

296 

129 

165 A 

223 

208 

245 

187 

228 

265 

2 3 2 

274 

66 

2 

M 

99 
181 

•78 

3'9 

226 

156 

Text-Abb. 

Nr. 

31b 

57 

19 

36 

18 

31 a 

38 

25 

Inv. Nr. 

302/s 

303/s 

304/s 

3 5 9/s 

362/s 

369/s 

370/s 

374/s 

375/s 

381/s 

398/s 

601/t 

602/t 

603/t 

604/t 

60 5/t 

606/t 

609/t 

610/t 

611/t 

612/t 

619/t 

621/t 

628/t 

1312/u 

68/x 

Kat. Nr. Text-Abb. 

Nr. 

104 

100 

97 

3i7 

89 

192 

109 

3 
1 5 5 

251 

i? 2 

94 

26 

47 

133 

210 + 211 

2*7 

126 

146 

275 

73 

300 

98 

250 c 

>3/y 

18/y 

26/y 

219/z 

318/z 

324/z 

334/z 

33 5/z 

336/z 

3 37/z 

35i/z 

3 52/z 

384/z 

385/z 

386/z 

387/z 

388/z 

389/z 

390/z 

391/z 

392/z 

393/z 

394/z 

395/z 

31 a 

320 

209 

293 

198 A 

258 

257 C 

199 

254 A 

254 B 

174 
243 
J95 

264 A 

264 B 

264 C 

263 

308(f) 

308 (1) 

308 (k) 

3°8 (g) 

308 (d) 

308 (h) 

308 (n) 
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Konkordanzen 

Inv. Nr. 

396/z 

397/z 

398/2 

399/z 

400/z 

401/2 

402/z 

404/z 

4 0 5 /-/. 

406/z 

407/z 

40 8/z 

521/2 

543/2 

661/2 

662/z 

689/z 

726/2 

1004/z 

1178/2 

1188/z 

1263/z 

1288/z 

1289/z 

1311/2 

1312/z 

i3 34/z 

1335/z 

1390/z 

62/001 

62/002 

62/003 

62/004 

62/005 

62/006 

62/007 

62/050 

62/124 

68/21 

68/68 

68/93 
68/142 

68/151 

68/153 

68/156 

68/158 

68/294 

68/307 

68/319 

68/321 

68/338 

68/403 

68/441 

68/446 

69/200 

69/375 

69/928 

69/994 

69/1005 

69/1026 

69/1029 

69/1117 

69/1121 

Kat. Nr. Text-Abb. 

Nr. 

308 (1) 

308 (0) 

308 (m) 

308 (p) 

308 (a) 

308 (b) 

308 (c) 

191+247 

198 B 

246 

248 

173 
235 

214 

255 
200—203 

308 (q) 

261 

264 D 

21 

125 

194 

M 7 
2 3 6 ^ 

55 
186 

295 
306 

270 

53 
184 

18 

13 

5i 

308 (e) 

127 

283 

142 

i7 2 

244 

175 +215 

14 

IOI 

2 1 2 

4 

H3 
207 

3" 
262 

77 
2 1 8 

81 

279 

92 

2 5 2 

168 

176 

206 

7 
90 

76 

114 

93 1 

Kat. Nr. Text-Abb. 

Nr. 

69/1138 

69/1254 

70/4 

70/5 

70/6 

7°/7 
70/8 

7°/15 

7°/'7 

70/20 

70/28 

70/203 

70/204 

70/205 

70/209 

70/210 

71/28 

71/29 

71/69 

7i/i37 

71/168 

7i/i77 

71/208 

71/230 

71/231 

71/232 

7i/233 

71/234 

7I/2-35 

71/^51 

71/256 

71/271 

71/272 

71/323 

7i/358 

7i/359 

71/383 
71/388 

71/410 

67 
141 

35 

119 

110+ 111 

121 

241 

29 
112 

49 
236 a 

44 
106 

59 
185 

96 

123 

134 

91 

2 2 0 

323 

33° 

46 
12 

3 1 2 

294 

43 
221 

78 

122 

75 

58 

326 

57 

54 

28 

39 
151 

7*/l 48 

73/36 

73/40 

73/43 

73/48 

73/52 

73/56 

73/72 

73/74 

73/96 

73/170 

73/210 

73/215 

73/238 

73/264 

73/285 

73/3 = 5 

73/321 

73/330 

73/331 

73/342 

73/343 

73/366 

73/384 

188 

3H 
2 0 4 

36 
60 

144 

87 
61 

222 

148 

64 
105 

292 

5 
328 

298 

62 obere Halfte 

116 

131 

'9 
88 

213 

229 

Inv. Nr. 

73/397 
73/403 

73/405 

73/417 

73/439 

73/444 

73/450 

73/454 

73/457 

73/483 
73/I-8 
73/M-6 

73/N-n 

74/9 
74/21 

74/24 

75/i3 

75/20 

75/35 

75/42 

75/46 

75/78 

75/128 

75/136 

75/169 

75/219 

75/229 

75/236 

75/243 

75/335 

75/35o 

75/366 

75/398 

75/405 

75/4i8 

75/435 

75/48i 

75/497 

75/503 

75/517 

75/523 

75/535 

75/536 

76/8 

76/22 

76/23 

76/69 

76/73 
76/92 

76/123 

76/148 

76/166 

76/172 

76/184 

76/205 

76/208 

76/209 

76/211 

76/247 

76/277 

76/280 

76/291 

76/300 

76/305 

Kat. Nr. Text-Abb 

Nr. 

150 

52 

316 

45 

322 

62 untere Halfte 
190 

234 

2 4 0 

1 

327 
325 B 

325 A 

107 

}8 

33 

42 

6 

86 

83 
71 

149 

79 
301 

50 

124 

117+ 118 

85 

237 

" 5 

68 

32 

103 

30 

63 
242 

80 

108 

65 
120 

84 

102 

M 5 

324 

193 

7 2 

3°5 
24 

34 

'45 

138 

284 

137 

321 

269 

278 

10 

205 

238 

27 

17 

56 
82 

325 

127 



Konkordanzen 

Inv. Nr. Kat. Nr. 

76/317 

76/326 

76/343 

76/344 

76/360 

76/370 

76/419 

76/431 

77/32 

77/39 

77/121 

77/550 

77/351 

230 

216 

154 

132 

74 

147 

37 
16 

160 

183 

140 

31 

23 

Text-Abb. 

Nr. 

Inv. Nr. Kat. Nr. 

77/418 

77/438 

77/443 

77/468 

77/492 

77/493 

77/509 

77/51° 

77/546 

78/4 

78/7 

78/10 

78/12 

8 

280 

22 

9 
161 

153 

25 
69 

297 

136 

219 

J97 
2 0 

Text-Abb. 

Nr. 

Inv. Nr. 

78/34 

78/35 
78/38 

85/302 

Kat. Nr. Text-Abb. 

Nr. 

,63 

302 

166 

Istanbul Arkeoloji Miizeleri, 

Altorientalische Abt. 

12460 17 

Musee Guimet (heute Louvre) 

281 

KONKORDANZ ZU BERAN, BoHa. V 

Inv. Nr. Kat. Nr. 

1 i/a 

185/a 

209/a 

2/b 

835/b 

5/c 
412/c 

715/c 

1152/c 

2192/c 

2264/c 

2569/c 

2582/c 

3253/c 

4/d 
178/d 

190/d 

218/d 

226/d 

277/d 

319/d 

373/d 

375/d 

376/d 

378/d 

379/d 

479/d 

9/e 

238/e 

240/e 

274/e 

303/e 

304/e 

367/e 

410/e 

36/f 

37/f 

108/f 

77 
149 

135 

73 
144 b 

37 
184 

102 

17 

243 
21 

34 

54 

3 

140 

241 

41 

160 

236 b 

190 

249 
236 c 

165 

223 

111 + 112 

106 

148 

151a 

235 b 

251 c 

1 

236 a 

146 a 

49 
152 b 

245 
234 b 

221 

Inv. Nr. 

150/f 

151/f 

152/f 

i5 4/f 

i77/f 
216/f 

230/f 

27 5/f 

286/f 

416/f 

421/f 

423/f 

424/f 

425/f 

426/f 

428/f 

430/f 

43i/f 

432/f 

433/f 

435/f 

43 7/f 

438/f 

439/f 

441/f 

440/f 

446/f 

447/f 

448/f 

449/f 

45i/f 

454/f 

461/f 

464/f 

48j/f 

486/f 

487/f 

488/f 

497/f 

506/f 

508/f 

509/f 

545/f 

Kat. Nr. 

130 

236 f 

228 b 

26 

242 

43 
209 

143 b 

89 
80 

45 
194 

203 + 1 9 6 

204 

170 

182 

217 
2 2 2 

225 

226 

233 
176 

2 0 2 

253 
208 

164 

206 

210 

214 b 

151 c 

151b 

IOO 

107 

251 d 

236 e 

227 a 

218 a 

250 b 

110 

213 b 

200 b 

M5 c 

'95 

Inv. Nr. Kat. Nr. 

546/f 

547/f 

548/f 

553/f 

592/f 

608/f 

621/f 

622/f 

625/f 

634/f 

689/f 

690/f 

691/f 

692/f 

693/f 

694/f 

695/f 

697/f 

699/f 

700/f 

701/f 

702/f 

703/f 

705/f 

706/f 

707/f 

722/f 

724/f 

730/f 

751/f 

787/f 

788/f 

814/f 

815/f 

859/f 

860/f 

864/f 

865/f 

866/f 

867/f 

868/f 

869/f 

871/f 

187 

200 a 

146 b 

118 

123 

213 a 

144 a 

211 

251b 

109 

114 

228 d 

189 

191 

201 b 

201 a 

169 

213 c 

224 

227 b 

231 

232 

205 

215 

155 a 

234 a 

103 

127 

13' 

64 
152 c 

161 

251a 

250 a 

234 c 

240 b 

216 

168 

172 

178 

175 
174 b 

177 

Inv. Nr. Kat. Nr. 

873/f 

875/f 

876/f 

877/f 

883/f 

9° 5/f 

906/f 

914/f 

9M/f 

9'7/f 
918/f 

1003/f 

1004/f 

1010/f 

IOI i/f 

101 2/f 

1013/f 

1014/f 

1015/f 

1016/f 

1017/f 

1018/f 

1019/f 

I020/f 

1029/f 

1030/f 

I04j/f 

1088/f 

45/g 

46/g 

106/g 

21'/g 

220/g 

2062/g 

2064/g 

2097/g 

28/h 

32/h 

39/'h 

42/h 

7°/h 

158 

163 

212 

154 
90 

'39 
150 

171 

228 c 

252 b 

248 

186 

113 + 133 + 
J93 
2 2 0 

228 a 

173 
219 

168 b 

201 c 

201 d 

155 b 

156 

157 
121 

105 

48 
104 

235 a 

166 

214 a 

120 

244 

82 

143 a 

66 

IOI 

74 
16 

132 

119 

'37 

128 



Konkordanzen 

Inv. Nr. 

148/h 

150/h 

,65/h 

3'7/h 

360/h 

36/1 

382/i 

400/i 

523/1 

528/1 

86/k 

87/k 

89/k 

144/k 

205/k 

18/I 

19/I 

20/I 

65/I 
ioo/l 

107/I 

152/I 

60/m 

104/m 

181/m 

Kat. 

32 

3' 
143 c 

M3 
13 

185 

M4 
57 

J79 
15 

62 

23 
83 a 

56 
8 a 

180 

246 

238 
10 

5i 

70 

7 

93 
14 

12 

Inv. Nr. 

182/m 

184/m 

191/m 

192/m 

203/m 

31/n 

5 9/n 

86/n 

113/n 

150/n 

194/n 

199/n 

205/n 

21 i/n 

235/n 

241/n 

267/n 

268/n 

288/n 

302/n 

33i/n 

341/n 

342/n 

347/n 

385/n 

1/0 

5/o 

Kat. Nr. 

24 

63 
122 

88 

75 

197 
234 d 

229 c 

5 
126 

229 a 

183 

250 c 

252 c 

,67 

237 
199 

229 b 

181 

58 

55 
230 b 

230 a 

198 

92 

65+83 b 

91 

Inv. Nr. 

6/0 

7/o 

i3'/o 

132/0 

l33/o 

213/0 

214/0 

217/0 

218/0 

219/0 

269/0 

270/0 

272/0 

376/0 

384/0 

437/o 

438/o 

490/0 

491/0 

501/0 

504/0 

35/P 

36/p 

38/p 

39/P 

132/p 

1 36/p 

I37/P 

Kat. Nr. 

129 

78 
67 
97 
28 

61 

50 

72 

39 
40 

30 

35 
76 

53 
136 

38 
68 

239 
69 

4 

9 

8 b 

85 

59 
33 

79 
247 
192 b 

Inv. Nr. 

'39/P 

140/p 

15 5/P 
156/p 

•5 7/P 

I59/P 
160/p 

163/p 

2 5 4/P 

25 5/P 

2 56/p 

2 5 7/P 

258/p 

259/P 
300/p 

301/p 

302/p 

303/P 

304/p 

302/q 

303/q 

304/q 

305/q 

314/q 
316/q 

318/q 

3 5o/q 

363/q 

Kat. Nr. 

240 a 

124+99 

142 

94 
27 

47 
96 
188 

116 

84 
11 

•9 
25 

36 
22 

46 
71 

29 

60 

6 
20 

S2 

87 
98 

I25 
18 

42 

95 

129 



Photonachweis 

Die Buchstaben bzw. Jahreszahlen beziehen sich auf die einzelnen 

Kampagnen. 

Grunewald, B. 1968-1972 

Hartmann, T. 1974-1976 

Krien-Kummrow, G. 1977. 1978 
Kriiger, C. u.v. x-z (1962. 1963. 1965—1967) 

Riister, C. 

Riister, P. 

Schrickel, K. 

Steyer, P. 

Timme, E. 

Weber, M. 

'973 
w (1964) 

d-i (1934-1939) 

o-t (1956-1961) 

a-c. n (1931-1933- 1955) 

m (1954) 

Abbildungsnachweis 

Soweit Zeichnungen nicht aus den bereits zitierten Publikationen 

iibernommen wurden, stammen sie von: 

Nr. 281 b; Text-Abb.: 2; 6-8; 10; 24 a 1; 

30 b 1; 30 f; 44; 45 a; 72; 73. 

Text-Abb. :3oa;37b;4ob.e; 

Borchardt, Iris: 

Corboz, Francoise: 

HGG: 

Haase, Claus: 

.45;5i;53 
80. 
Nr. 157A/BC; 158 b; 159 b; 160 b 

161 d; 162 b; 163 b; 164 b; 165 A/B 

167 b; 168 b; 168 d; 169 b; 170 b; 171 b 

172b; 173 b; 174 b; 175 b; 176 b; 177 b 

178 b; 179 b; 180 b; 181 b; 182 b; 185 A/ 

Be; i86A/Bc; 187 b; 188 b; 189 ab 

189 /3b; 190 b; 191b; 192 b; 193 b 

194A/BC; 195 A/Be; 196 b; 197A/BC 

198 A/Be; 199 b; 200 b; 201b; 202 b 

203 b; 204 Ac,Bb; 205 A/Be; 206 A/Be 

208 c; 209A/Bb/c; 210 c; 2iiA/Bc 

215b; 216 A—Dc; 2i7d; 235 b; 235 c 

239 b; 240 b; 241 b; 242 b; 243 b; 244 b 

245 b; 246 f; 247 d; 248 e; 249 c 

250 Ab; 251b; 253 b; 254 A/B; 255 b 

256b;257b;258b;259b;26i b;262b 

263 b; 264 b; 265 b; 303 b; 304 b 

308 r.s; 309 b; Text-Abb.: 30 e; 30 g 
47 a-d; 48 a.b. 

Nr. 9 g; iog; 13d; i6d; 21b; 24c; 

27 d; 3od; 31 d; 32d; 33 d; 34 d; 35 c; 

37d; 38b; 38d;43e; jod; 53c; 56 d; 

61 d; 63 d; 65 d; 68 d; 71 d; 72 d; 74 d 

79; 86d; 95; 103 d; 105 d; 106 c; 107 c 

n o b ; m b; 112 b; 114b; 116c; 117b 

118b; 119b; 120 b; 121 b; 122b; 123c 

124 c; 125 b; 126 b; 127b; 128b; 129 b 

130 b; 131 d; 132 b; 140 b; 143 d; 143 f 

145 d; 147 d; 148 k-n; 149 b; 150 b 

151b; 153b; I54d; 155b; 183 Ac 

183 Be; 184 A/B; 207 A/Be; 212 A/Bb. 

213 A/Bb; 214A/BC; 219A/BC; 230 A/ 

Be; 249 d—f; 266 b.c; 267 c; 267 d; 268 e; 

269 f; 272 d; 273 e; 284 c; 295 b; 305 b; 

306 d; 308 r.s; 321 b; 324 b; 325 b; Text-

Abb. : 39; 58; 59; 60 a; 65-70; 78. 

Junghannss, Christine: Text-Abb. :25a;25b;76a;8ic; 85-87; 

89-91. 

Nr. 277 a-d; Text-Abb. 55 b. 

Nr. 12 d; 17b; 29 d; 30g; 46 d; 115 c 

143 e; Text-Abb.: 1; 4; 5; 21 a; 2432 

24 b2; 25 c; 27 d-o; 28 c; 29; 31a; 32 

36; 37a; 4oa.c.d; 46 c; 50a; 51b; 54 

60 b.c; 61 b; 71 ; 75 a; 79 a; 84; 88. 

Nr. 44; 44A/CC; 49 d; 218; 218 Ac; 

218 Be. 

Nr. 252 b. 

Nr. 231 a.d; 310 c. 

Text- Abb.: 2.4 ay, 24 bi; 24 b3; 26; 35; 

38; 41 ; 42; 50b; 52b; 74 b; 82 a.b. 

Krause, Karl: 

Maschin, Corinna 

Rohe-Hansen, Peter: 

Riister, Peter: 

Stein, Claus C.: 

Wrede, Nadja: 

130 



Tafeln 

Die MaBstabangaben sind annahernde 
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TAFEL I 

^3' 
-'J&t* ~«a5;. m I 

b * 

v,' 

- % & 

!fe 

j 

N r . 1-15. Friihe bis mittlere Bronzezeit (Nr. 1-3) u n d Zeit des K a r u m Hattus. Schraffur-, Kreuz- u n d Sternmuster. M . 1:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL II 

.,"**. 

•cm 

•v. 

**<3a$ 

Nr. 16-27. Zeit des Karum Hattus. Stern- und Spiralbandmuster, Adler, Doppeladler und Adlerdamon. M. 1:1, ausgenommen Abdriicke 

von Nr. 25 und 27 (M. 2:1). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL III 

Nr. 28-40. Zeit des Karum Hattus. Greifen (Nr. 28-31), Greif oder Lowe (Nr. 31a), Lowe (Nr. 32), Schildkrote (Nr. 33), Hasen (?) 

(Nr. 34-36), Hirsche (Nr. 37. 38) und Schafe (Nr. 39. 40). M. 1:1, ausgenommen Nr. 28c. 36b. 37d. 40. (M. 2:1).' 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL IV 

Nr. 41-46. Zeit des Karum Hattus. Rind (Nr. 41), nicht naher bestimmbare Saugetiere (Nr. 42. 43), Doppeladler, Adlerwirbel, Pflanzen

fresser (Nr. 44), Tierkampfszenen (Nr. 45. 46). M. 1: 1 und 2: 1 (Nr. 41a; 43d; 44A-Ca. b; 45 c; 46b). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTIONNOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL V 

Nr. 47-56. Zeit des Karum Hattus. Tierkampfszenen (Nr. 47. 48), Adler schlagt Tiere. M. 1:1 und 2:1 (Nr. 47b. c; 48c; 49c; 50c; 

51c; 52c; 53d; 54c; 55c). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL VI 

W.L /. 
xC 

Nr. 57-63. Zeit des Karum Hattus. Adler schlagt Tiere (Nr. 57-60), Doppeladler schlagt Tiere (Nr. 61), Greif schlagt Tiere. M. 1:1 

und 2:1 (Nr. 57c. 58 c. 59b. 60b. 61 b. 62 b. 63 c). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL VII 

Nr. 64-73. Zeit des Karum Hattus. Greif schlagt Tiere (Nr. 64-67), Lowe schlagt Tiere. M. 1:1 und 2:1 (Nr. 64c. 65 b. 66c. 67b. 

68c. 69c. 71 b. 72c. 73). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL VIII 

Nr. 74-87. Zeit des Karum Hattus. Trinkszene (Nr. 74) und Rohlinge. M. 1:1, ausgenommen Nr. 74c (M. 3:1) und d (M. 2:1). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



\ 
5 

100 

Nr. 88 102 

(N 
Zeit des Karum Hattus. Fragmente (Nr. 88-93), Rinderhuf (Nr. 94. 95), FuB (Nr. 96-98), Ente (Nr. 99), 

100), Skaraboid (Nr. 101), Rundstempel mit Griffose (Nr. 102). M. 1 : 1, ausgenommen 94f 95 g und 99a (M. 
Kegelstumpf 
2:1). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL X 

Nr. 103-109. Althethitische Zeit. Tierprotomen und Hieroglyphen (Nr. 103. 104), Zierbandstreifen und Hieroglyphen (105-109). M. 1:1 

und 2: 1 (Nr. 103b. c; 104 c. d; 105 b. c; 106 b; 107 b. c; 108 b; 109). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XI 

Nr. 110-118. Althethitische Zeit. Zierbandstreifen und Hieroglyphen. M. 1:1 und 2:1 (Nr. no. in. 114a. 115b. 116c. 117a. 118a. 

117/118 a). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XII 

Nr. 119-130. Althethitische Zeit. Zierbandstreifen und Hieroglyphen. M. 1:1 und 2:1 (Nr. 119. 120. 121. 122b. c; 123b. 

125. 126a. 127. 128. 129a. 130a). 

130 

c; 124b. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XIII 

Nr. 13 I-I 34. Althethitische Zeit. Zierbandelemente, Figiirliches und z. T. Hieroglyphen. M. 1 : 1 und 2: 1 (Nr. 131 a. b. d. 

132; 133b. c; 134b). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XIV 

135-144. Althethitische Zeit. Rein ornamentale Muster, GuBform (Nr. 141), Ring (Nr. 143), Signe Royal (Nr. 144). 

2:1 (Nr. 135b. c; 136c; 140a; 142c; 144b). 

M. 1:1 und 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XV 

Nr. 145-148. Althethitische Zeit. Bildliche Darstellungen. M. 1:1, 2:1 (Nr. 145 d. i47d. 148 k n) und 3:1 (Nr. 145 a. 146a. 147c. 

148 a-d). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XVI 

149-154- Ausgehende althethitische Zeit/beginnendes Neues Reich, 15./beginnendes 14. Jh. v.Chr. Abdriicke von Stempeln mit flacher 

Siegelflache. M. 1: 1 (Nr. 149b. 153b. 154c), 2:1 und 3:1 (Nr. 154a. b). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XVII 

mfe4s& 

Nr. 155. 156. Alteres Neues Reich, 14. Jh. v.Chr. Wiirfelhammer (Nr. 155), scheibenformiges Siegel (Nr. 156). M. 1 : 1 (Nr. 156a) und 

2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XVIII 

Nr. 157-166. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Flache Siegel und Abdriicke. M. 1:1 (Nr. 157AC. Be; 158b; 159a; 160a; i6ia-c; 

162b; 163 b; 164b; 165 A/B) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XIX 

Nr. 167-176. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Flache und leicht gewolbte (Nr. 175. 176) Abdriicke. M. 1 : 1 (Nr. 167b. 168c. 

169b. 170b. 171b. 172b. 173 b. 174b. 175 b. 176b) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



Nr. 177-184. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Leicht gewdlbte Abdriicke (Nr. 177-182) und bikonvexe Siegel. M. 1:1 (Nr. 177b. 

178b. 179a. 180b. 181b. 183. 184 und 184AB Bb) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXI 

189 p 

Nr. 185-191. jiingeres Neues Reich, ca. 13. |h. v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von solchen. M. 1:1 (Nr. 185 Ab. c; 

185 Bb. c; 186; i86Aa. c; i86Ba. c; 187b; 188b; i89Ctb; i89(3b; 190 b; 191b) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXII 

Nr. ,92-196. Jiingeres Neues Reich, ca. .3. Jh. v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von solchen. M. 1:. (Nr. .92b; 

193; 194AC Be; 195 Ac. Be; 196a) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXLU 

Nr. 197-204. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von solchen. M. 1:1 (Nr. 197 Ac. 
Be; 198 Ab u. ABc; 199b; 200-203; 204 Ab. c; 2048b) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXIV 

Nr. 205-210. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von solchen. M. 1: 1 (Nr. 205 ; 206Ac. 

Be; 207; 207Ab. c. Bb. c; 208a. c; 209; 210; 210c) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXV 

Nr 211-214. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. und jiinger (Nr. 212. 213). Bikonvexe Siegel und konkave Abdriicke von solchen 

sowie Scheibe mit Mittelbuckel (Nr. 214). M. 1 : 1 (Nr. 211 Ac. Be; 212; 213Ab. c. Bb. c; 214), 1,5:1 (Nr. 2i4Aa. b. c; Ba. b. c) 
und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXVI 

Nr. 2.5-2.9. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Abdruck eines flachen Siegels mit Mittelbuckel (Nr. 215), Prisma (Nr. 216), 

Tonkegel (Nr. 217). Hemispharoide Siegel (Nr. 218. 2,9 mit Doppeladler. M. 1:1 (Nr. 215b; 216; 216A-D b. c; 2.7a. "H; 218; 219; 

219 Ac. Be) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXVII 

Nr. 220-227. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Doppeladler, Ornamente und Bliiten. Hemispharoides (Nr. 220), Scheiben 

(Nr. 221. 224-227) und parabelformiges Siegel (Nr. 223) sowie Kegelknaufstempel (Nr. 222). M. 1 : 1 (Nr. 220Ab; 221; 221 Aa. Ba; 
222a. c; 223; 223 Aa. Ba; 224; 225 ; 225 Aa. Ba; 226; 226Aa. Ba; 227Aa. Ba) und 2: 1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXVIII 

'.""(cccccrcccctrerrr. 

•\-.' r*i>Qs/\.Xf\ 

Nr. 228-235. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Ornamente, Bliiten und Tiere (Scheiben, parabelformiges Siegel [Nr. 228], 

hemispharoides Siegel [Nr. 231]). Abdruck eines rechteckigen Siegels (Nr. 235). M. 1:1 und 2:1 (Nr. 228 Ab. Bb; 229Aa. Ba; 23oAb. 

Bb; 231b; 232Aa. Ba; 234Aa. Ba; 235a. b). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXIX 

236 a 

Nr. 236-245. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Unfertige Siegel (bikonvexe Siegel [Nr. 236a u. B], Kegelknauf [Nr. 237], 

DreifuB [Nr. 238]). Abdriicke von Prinzensiegeln (Nr. 239-245). M. 1:1 und 2:1 (Nr. 239a. 240a. 241a. 242a. 243a. 244a. 245a). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
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Nr. 246. 247. Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Abdriicke (Nr. 246b) und Abrollungen von Siegelringen (Nr. 246 Prinzenring 

M. 1:1 (Nr. 246g. 247c), 2:1 und 3:1 (Nr. 246a-e. 247a-c). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTIONNOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



Nr. 248-250A. Althethitische Zeit (Nr. 250A) und Jiingeres Neues Reich, ca. 13. Jh. v.Chr. Abrollungen eines Siegelringes (Nr. 248), 

Siegelring (Nr. 249) und Abdruck eines Konigssiegels. M. 1:1 (Nr. 248f. 249. 250 Ab), 1 : 1,5 (Nr. 25oAa), 2: 1 und 3 : 1 (Nr. 248a). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXII 

Nr. 250B-256. Althethitische Zeit (Nr. 250B-253) und Jiingeres Neues Reich. Abdriicke von Konigssiegeln. M. 1:1 (Nr. 251b. 252. 

253b. 254AB. 255 b. 256b), 1:1,5 (Nr. 250B. C) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXX1I1 

Nr. 257-265. Jiingeres Neues Reich, 13. Jh. v.Chr. Konigssiegel. M. 1 : 1 (Nr. 257b. 258b. 259b. 260b. 261b. 262b. 263b. 264 Ab. 
265 b) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXIV 

Nr. 266-278. Siegel phrygischer Zeit. M. 2:1 (Nt. 266a; 269c; 270c; 272c; 273c. d; 274d; 275c. d; 276c. d; 277a. c. d; 278d) 

und 1:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXV 

Nr. 279-289. Akkad-Zeit (Nr. 281) und Zeit des Karum Hattus. Roll/Stempelsiegel (Nr. 279. 280), Rollsiegel und Siegelabrollungen. 

M. 1 : 1 und 2:1 (Nr. 279b; 280b; 283a; 285a. b; 286a. b; 287a. b; 288a. b; 289a. b). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXVI 
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Nr. 290-300. Zeit des Karum Hattus. Rollsiegel und Siegelabrollungen. M. 1 : 1 und 2:1 (Nr. 292b. 294b. 295a. 296b. 297a-f. 298b. 

299a.). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXVII 

Nr. 301-307. Althethitische Zeit (Nr. 301. 302) bis beginnendes Neues Reich (Nr. 303. 304). Alteres und Jiingeres Neues Reich (Nr. 305 

307). Rollsiegel und Siegelabrollungen. M. 1:1 (Nr. 301b. 302b. 303 a. 304a. 305 b. 306a. 307a.) und 2:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXVIII 

Nr. 308. Jiingeres Neues Reich. 16 Abdriicke eines hethitischen Rollsiegels. M. 1:1 (Nr. 308r), 1,5 :1 (Nr. 3o8a-q) und 3:1 (Nr. 308s). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XXXIX 
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Nr. 309-314. Jiingeres Neues Reich. Abdruck eines hethitischen Rollsiegels (Nr. 309), Kirkuk- (Nr. 310-312) u.a. fremde Siegel (Nr. 313. 

3 14). M. 1 : 1 und 2: 1 (Nr. 309a). 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTIONNOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XL 

* 
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Nr. 315-320. Jiingeres Neues Reich. Fremde Rollsiegel (Nr. 315. 316). Nicht naher zu datierende Abrollung aus dem 2. Jt. v.Chr. 

(Nr. 317). Phryger-(Nr. 318. 3 19) und achaemeniden-zeitliche Rollsiegel (Nr. 320). M. 1:1 (Nr. 315a. 316a. 317a. 3 18-320) und 2: 1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XLI 

Nr. 321-324. Gestempelte Keramik. Karum-zeitlich: Wirbelmuster (Nr. 321). Althethitisch: Punkt/Strichmuster (Nr. 322), Sternmuster 

(Nr. 323) und Hieroglyphen (Nr. 324). M. 1:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION



TAFEL XLII 

Nr. 325-330. Gestempelte Keramik. Althethitisch: Spitalmuster (Nr. 325), Punktmuster (Nr. 326) und Sonnenzeichen (Nr. 327). Ohne 

nahere Datierung: Variante des Signe Royal (Nr. 328) und vielspeichiges Rad (oder Rosette bzw. Stern) (Nr. 329. 330). M. 1:1. 

NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION
NOT FOR 

REPRODUCTION

NOT FOR 

REPRODUCTION



Beilagen 





BEILAGE i 

BUYUKKALE BUYUKKALE -NW-HANG UNTERSTADT 

By2antinisch 
Gebaude in L/17 

Wasserleitung in K/19C) 

Kirchenapsis in K/ 21 -22 

Bauten der untersten Terrasse 

Wasserleitung in J-K/ 20-21 

Romische 
Kaisei-2 

Befestigung 

Hauser 

Graber und Grabsteine 
in K/18 und M/18 

Steinkistengraber Lornax Erdgrbber 
mil b2w ohne mil und 
Steinkreis, Steinkreis, Pithossarge 

Hauser in K/18 
Erd- und Ziegelplattengraber 

Hellenistisch -
Galatisch EinZelfunde 

(3 Jh-Augustus ) 
1 Hduser in L-M/11 Sleinkistengraber ohne Steinkn 

Pithosgrdber 

_. . . |Q Umbau der HQL 
Phrygisch 

'* Befestigung in 
met 

ca 650 I b Befestigung Pha 

2 Ein2elfunde 

II 

Befestigung und 
- Bebauung in K/15, 

er Hduser in L/17-18. 
K/15, K/ 17 

b Grubenhauser U Grubenhauser in L/18 

Bebauung J-K/18-19-

Bereich Sudareal und Grosser Tempel 

Kultbau in K/18 

nach 1000 

Suppiluliuma 1 

ArnuwandaHI. 

TudhaliyalV 

Hattusili m. 

Mursilil lUrhi-Tesupl 

Muwatalli 

Mursili I 

Suppiluliumal. 
ArnuwandaI 
Tudbaliyan 

Tahurwaili 

Hattusili I 

Anitta 

ch1200 

Schwemmschutt in L/17-18 

III monumentaler 
Ausbau, u.a 

Jiingeres Neues Neuanlage der 5 Haus am Hang 
Reich Burgbefestigung 

Alteres Neues 
Reich 

Bebauung in mehreren A|tbau und Pithoshau 
IVb Phasen, c in u 18 

Neubau der 
Pote 

ca 1400 
Bebauung in 

Altes Reich mehreren Pha 
(Althethitisch) IVC Poternenmauer, 
ca 1600 Graber 
( 1650MC) 

Poternenmauer in K/15, 

Gebaude in K/15 

•7 Hauser in L/ 17-18 

Graber in L/18 

-18. Jh. 

Karum2eitlich 

IVd 
Befestigung, 
dichte Bebauung 

Hduser in L/18, 

8a Pithosgebaude und 

Gefdssraum in M/18 

Sb Gebaude in L/18 

^C (Brandschicht ) 

1a Siedlung in I-K/19-21 Sudareal 

Stratum 2 
Siedlung in I-K/19-21 und 3 und 

2 Siedlung in I-K/19-21 

3 Bauten in J-K/20 

-< ( Brandschicht ) 

4 Hauser in I-K/19-21 

Va 

Ausgehende Fruh Bebauung in 2ahl -
Bron2e2eit V g reichen Phasen 

8 C-d Gebaude 

Hauser in L/11 

Funde in M/l. 

5 Gebaudereste 

Konkordanz der Schichten 





BEILAGE 2 

A l B C D E F 6 H O | P | Q | R [ S | T | U | V | W | X | Y | Z 

H A T T U S A 

A B C D E F G H M N O P Q R S T 

Hattusa in der jungeren GroBreichszeit 

NOT FOR 

REPRODUCTION





K 

BEILAGE 3 

21 

N 

PEL I 

21 

20 

19 

l-L/18-21 

Die althethitischen Hauser Nr. 48, 49, 50 sind im 

Plan nicht dargesteilt, da von Haus 46 uberlagert. 

Ebenso fehlt Haus 13 a, das unter dem Gebaude 13 

festgestellt wurde. Bei Haus 15 handelt es sich um 

ein althethitisches Bauwerk. 

50m 

=1 

UND UNTERSTADT 
HATTUSA 

DAREAL 

.JH. V.CHR. 
YON P NEVE 

PN/AA1977 

HAUS AM HANG 

18 

Tempel I, Sudareal und Unterstadt on Hattusa im 13. Jh. v.Chr. 

NOT FOR 

REPRODUCTION
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