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Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand auf Anregung von Herro Professor Dr. W.Orthmann. Auf Grund sei
ner Kenntnis der Dokumentation zur Grabung in Tell Atchana/Alalakh sollte die Neuaufnahme der Ke
ramik den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bilden.

Die fur diese Untersuchung notwendige Materialaufnahme konnte ich in folgenden Museen und In
stituten durchftihren:

In Antakya (Turkel) ermoglichte mir der Direktor des Hatay-Museums, Herr Y.Yenisoganci, den
Zugang zum Material. Herro Botschaftsrat F.Ulker (Turkische Botschaft, Bonn) und dem Ministerium
fur Kultur und Fremdenverkehr (Ankara) sei fur die Vermittlung der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
in der Tlirkei gedankt.

Herr Professor Dr. M.Cambitouglu (Kurartor des Nicholson-Museums, Sydney/Australien) erteilte
die Erlaubnis zur Aufnahme der im Nicholson-Museum autbewahrten Kerarnik der frtihen Schichten
Alalakhs. Umfassende Hilfe wli.hrend meiner Arbeit im Nicholson-Museum erhielt ich von Herro E.G.
D. Robinson (Assistent am Nicholson-Museum). Freundliche Untersttitzung gewahrte mir zudem Herr
Professor Dr. J.B.Hennessy (Dept.of Archaeology/University of Sydney).

Ihnen allen danke ich herzlich.
Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst habe ich fur die groBztigige Gewahrung eines Stipen

diums zu danken, mit dessen Hilfe diese Forschungsaufenthalte durchgeftihrt werden konnten.
Die Erlaubnis zur Kerarnikaufnahme irn Britischen Museum (London) gewll.hrte mir Herr T.C.Mit

chell (Direktor der Abteilung Western Asiatic Antiquities, Britisches Museum). Herr J.Tubb (Kurartor
des Bereiches Syrien/Palastina, Britisches Museum) half mir bei der Durchsicht und Zusarnmenstellung
des Materials.

1m Institute of Archaeology (London) stellte mir Herr P.Parr (Head of Department) die zur Grabung
in Tell Atchana erhaltene Dokumentation zur Einsicht zur Verfugung und ermoglichte es mir zudem,
die im Institut aufbewahrte Kerarnik aus Tell Atehana aufzunehmen.

In gleicher Weise gewahrte mir Herr Dr. R.Moorey eine umfassende Einsicht in die im Ashmolean
Museum (Oxford) aufbewahrte Dokumentation zu Tell Atehana und erteilte die Genehmigung fur die
Aufnahme der irn Ashmolean-Museum vorhandenen Keramik. Aus der Diskussion mit Herro Dr. R.
Moorey erhielt ich wertvolle Hinweise fur meine Arbeit.

Fiir die GroBztigigkeit und die umfassende Hilfe, die ich in allen drei Institutionen erhalten habe,
rnochte ich ganz herzlichen Dank sagen.

Die Erlaubnis zur Publikation des Materials erteilten fur die jeweilige Institution freundlicherweise
"By courtesy of the Visitors of the Ashmolean Museum" Herr Dr.R.Moorey, fur <las British Museum
Herr J.Tubb, fur <las Hatay-Museum <las Ministerium fur Kultur, Ankara, fur <las Institute of Archae
ology Herr Prof.Dr.D.Harris und fur <las Nicholson-Museum Herr Prof.Dr. M.Cambitouglu.

Frau Dr. M.H.Gates (University of North Carolina) verfolgte meine Arbeit mit groBem Interesse und
ermoglichte mir Einblick in noch unveroffentlichte Untersuchungen.

Herr Dr. R.H.Dornemann (Milwaukee Public Museum) verhalf mir ebenfalls zu unveroffentlichter
Literatur. Beiden gilt mein besonderer Dank.

Untersttitzung erhielt ich zudem durch Gesprache und Diskussionen mit Frau Dr. D.Collon (London),
Herro Professor Dr. M.A.Brandes (Freiburg), Herro Professor Dr. Ch.Strahm (Freiburg) und Herro Pro
fessor Dr. H.Steible (Freiburg), fiir deren Interesse ich mich herzlich bedanken mochte, Mein besonderer
Dank geht zudem an Herro Professor Dr. H.Steible fur die Moglichkeit, auch nach meinem Universitats
wechsel noch regelmaBig an seinen Seminaren der Altorientalischen Philologie teilnehmen zu konnen.

Der Universitat des Saarlandes bin ich fiir die Gewahrung eines Stipendiums, <las eine groBe Erleich
terung meiner Arbeit bedeutete, zu Dank verpflichtet.

Herro M.Leicht danke ich fur die Reinzeichnungen der Objekte beider Kataloge.
Fur die Aufnahme der Studie in die Reihe "Alter Orient und Altes Testament" sage ich den Herren

Professoren Dr.O.Loretz und Dr.M.Dietrich herzlichen Dank.
Herro Professor Dr. W.Orthmann danke ich herzlich fur die Anregung zu diesem Therna, fur zahl

reiche Hinweise zur Untersuchung, fur die groBztigige Uberlassung von Arbeitsgerat und personlichen
Unterlagen wie auch fur seine groBe Hilfe bei der Erstellung der Druckvorlage.

Saarbrticken, Mai 1990 M.Heinz
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Einleitung

a: Einfiihrung in das Thema und die Ziele der Untersuchung

Tell Atchana/Alalakh liegt im heute ttirkischen Teil der Amuq-Ebene stidlich des Amanusgebirges
in der Provinz Hatay.

1m Jahr 1935 beauftragte das Kuratorium des Britischen Museums in London Sir Leonard Woolley
mit der Untersuchung des Tell Atchana. Dort fanden in den Jahren 1937-1949 acht Ausgrabungskam
pagnen unter der Leitung Sir Leonard Woolleys statt.

Die Arbeit in Tell Atchana konzentrierte sich auf den Nord- und Nordwestteil des Hugels, flachen
deckende Untersuchungen ermoglichten eine teilweise Rekonstruktion des Besiedlungsbildes. Dabei
wurden insbesondere fur die Schichten VII und IV Palast-, Tempel- und Befestigungsanlagen freigelegt.
Parallel zu den Flachengrabungen vervollstandigten Tiefschnitte an verschiedenen Stellen des Htigels
den stratigraphischen AufschluB, wobei eine Aufeinanderfolge von 17 Besiedlungsschichten fur Tell
Atchana festgestellt wurde.

Die in den Schichten VII und IV entdeckten Archive ftihrten zur Darlegung der politischen
Geschichte Alalakhs sowie zur Erweitemng der historischen Kenntnisse tiber das Umland. Auch zu
Fragen der Chronologie erbrachte die Bearbeitung der Texte neue Erkenntnisse. Das Archiv der Schicht
VII lieB A1alakh als eine Vasallenstadt des einfluBreichen Ftirstentums Aleppo erkennen, dessen
Vormachtstellung und EinfluBbereich vor allem durch das Archiv von Mari deutlich geworden war.

Eine Erweiterung der Kenntnisse zum Siedlungsbild Aleppos in dieser Zeit durch archaologische
Untersuchungen ist wegen der ausgedehnten Oberbauung durch das modeme Aleppo ausgeschlossen.
Die in vorliegender Arbeit angestrebte Bestimmung der relativ- und absolutchronologischen
Zugehorigkeit der Schichten Alalakh XVII-VII und die damit verbundene Einbindung Alalakhs in die
kulturelle und historische Entwicklung der umliegenden Regionen hat durch ihre Ergebnisse EinfluB auf
das Bild, welches man sich von der zentralen Stadt Aleppo machen kann.

Urn lokale Entwicklungen in regionale Entwicklungen einzubinden, muB zunachst eine Basis fur diese
Korrelation geschaffen werden. Dies wird in vorliegender Arbeit mit der Untersuchung der Schichten
Alalakh XVII-VII und ihren Verbindungen zu den Befunden der Orte Ebla, Tell Habuba Kabira,
Hadidi, Mumbaqat, Tarsus, Ugarit wie auch mit der Region des Qoueiq angestrebt.

Ebla, das eine lange Besiedlungszeit aufweist, gehorte bis in die Mittelbronzezeit hinein zu den
bedeutendsten Stadten Nordsyriens. Seine Vormachtstellung ging vermutlich mit den Aufstieg der Stadt
Aleppo an diese tiber. Art und Umfang der freigelegten Befunde machen Ebla zu einem wichtigen
Vergleichsort fur die mittelbronzezeitliche Entwicklung Nordsyriens.

Zu einer erheblichen Erweiterung regionalgeschichtlicher Kenntnisse, insbesondere zur bronzezeit
lichen Entwicklung (FB-SB), ftihrten die seit den siebziger Jahren in groBem Umfang durchgeftihrten
Ausgrabungen im Bereich des nordsyrischen Euphrattales (Euphrat-Stauseegebiet). Die hier gewonnene
breite Materialbasis wird tiber die Fundorte Tell Habuba Kabira, Hadidi und Mumbaqat in die
vorliegende Arbeit einbezogen.

Die Geschichte der Amuq-Ebene und Kilikiens llillt zahlreiche Verbindungen erkennen, die vor allem
durch den Vergleich zwischen Alalakh und Tarsus zu dokumentieren sind.

In Ugarit sind anhand des keramischen Materials und weiterer Fundgattungen die Beziehungen zu
Palastina und Agypten in der Mittelbronzezeit deutlich zu belegen. Der Vergleich zwischen Alalakh
(und den weiteren Fundorten) und Ugarit ermoglicht es so, auch tiberregionale Verbindungen
herzustellen.

Das Ziel vorliegender Untersuchung lag somit darin, die relativ- und absolutchronologische
Einordnung der Schichten Alalakh XVII-VII zu ermitteln und anhand der Korrelation der Fundorte ein
Bild der kulturellen und historischen Entwicklung und der Verbindungen verschiedener Regionen
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu erstellen. Die dafur herangezogenen Vergleichsorte bilden
sowohl hinsichtlich ihrer geographische Verbreitung als auch hinsichtlich ihrer Besiedlungsdauer
(FB-SB) den dazu notwendigen breitgefaBten Rahmen.



2 Einleitung

b: Aufbau und Gliederung der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Teile gegliedert: . . '
- Teil I enthalt die Vorstellung und Analyse der Schichten Alalakh VII-XVII wie auch die

Beschreibung der Kerarnik, an die sich die Dokumentation des Materials mit Katalog A anschlieBt.
- In Teil II werden Befunde und Kerarnik der Vergleichsorte erortert.
- Der III. Teil umfaBt die Beschreibung der verglichenen Keramik sowie die Dokumentation del'

Vergleiche in KataIog B.
- Dem folgt in Teil IV die Korrelation del' Befunde alIer Vergleichsorte.

Die relativ- und absolutehronologische Datierung del' Schichten Alalakh VII-XVII werden in den
Teilen V und VI vorgenommen. Die Untersuchung schlieBt mit dem Kapitel Resurnee und Ausblick.

c: Methodik

Fur die Darstellung del' Befunde del' Schichten Alalakh XVII-VII konnte lediglich auf den 1955 er
schienenen Grabungsendbericht sowie auf die diversen Vorberichte L.Woolleys zuriickgegriffen, die Ori
ginalgrabungsdokumentation nicht eingesehen werden. Die Darstellung del' Befunde, nach Schichten (VII
bis XVII) getrennt, ist somit als Zusammenfassung del' o.g. Publikationen zu verstehen, die einerseits
den Kontext, aus dem die Keramik starnmt, aufzeigen und andererseits den Umfang del' pro Schicht
freigelegten Flache verdeutlichen soli. Eigene Analysen zur baulichen und stratigraphischen Situation
konnten nur in begrenztem Urnfang erfolgen, so in del' Interpretation del' Tiefschnitte und del' Schich
tenbezeichnungen L.Woolleys in diesem Bereich.

Kleinfunde wurden zusatzlich zur Keramik nicht erfaBt Die Darstellung del' Glyptik Alalakhs liegt
in zwei umfassenden Studien D.Collons VOl' (DiCollon, 1975 und 1982). Die Analyse del' in Schicht
VII aufgefundenen Texte gehort nicht zum engeren Thema del' vorliegenden Arbeit, die hauptsachlich
von den archaologischen Zeugnissen ausgeht. Ftir die Bearbeitung del' Texte ist auf die Publikation des
Archives durch DJ.Wiseman zu verweisen (DJ.Wiseman, 1953).

Die Neuaufnahme del' Keramik erfolgte mit dem Ziel einer moglichst umfassenden Dokumentation
del' GefaBformen und Waren fur die hier bearbeiteten Schichten.

Neben del' zeichnerischen Dokumentation umfaBt die Zusammenstellung aller Informationen die
Angaben zu Erhaltungszustand, Technik del' GefliBherstellung und del' weiteren GefaBbearbeitung.
Grundlage der Datensammlung bildete ein von Prof.Dr.W.Orthmann entwickelter EDV-Aufnahmebogen,
del' fur das Material des Tell Atchana urn einige Punkte zu reduzieren war. Diese Einschrankungen
betrafen im wesentlichen die Untersuchung zur Herstellungstechnik del' Objekte. So waren die
Bestimmung del' Magerung und des Brandes wie auch del' Tonfarbe im Kern wegen del' dazu
notwendigen Beschadigung des Objektes nicht durchzuftihren.

Die Neuaufnahme des Materials in den Museen Hatay (Antakya/Ttirkei), Nicholson (Syd
ney/Australien), Britisches Museum (London/GroBbritannien) und Ashmolean (Oxford/GroBbritannien)
sowie im Institute of Archaeology (London/GroBbritannien) fiihrte fur die einzelnen Schichten zu einer
unterschiedlich umfangreichen Materialbasis. Diesel' Umstand ist zu berucksichtigen, wenn im Verlauf
del' Untersuchung Aussagen zum Vorkommen bestimmter Formen und Waren in bestimmten Schichten
(z.B. die Form del' Vase erst ab Schicht VII; Schwarze Ware auffallend zahlreich in den Schichten IX
und VIII) getroffen werden. Quantitative Analysen des Materials del' hier behandelten Schichten sind
ausschlieBlich unter Berucksichtigung diesel' Materialbasis moglich,

Die Dokumentation des keramischen Inventars umfaBt einerseits einen beschreibenden Text,
andererseits die Zusammenstellung del' Objekte in KataIog A.

Die allgemeine Beschreibung del' Objekte erfolgt nach Schichten getrennt (siehe Teil I/3a). Die in
diesel' Beschreibung auftretende, aus einer Ziffernkombination bestehende Bezeichnung del' Objekte setzt
sich zusammen aus del' Tafelnummer, auf del' das betreffende Objekt abgebiIdet ist sowie aus del'
Nummer, die das jeweilige Objekt auf del' Tafel kennzeichnet (z.B. Objekt 2:6 =Tafel 2, dort Nummer
6). InnerhaIb del' Schicht erfolgt die Zusammenstellung del' Objekte nach folgenden Formengruppen und
in diesel' Reihenfolge:



1. Napfe/Becher
2. Schalen/Schusseln
3. TlJpfelKessel
4. Vasen
5. Flaschen/Kruge
6. Vorratsgefa6e
7. sonstige Fonnen

Einleitung

: offene GefaBe, deren Hohe etwa gleich dem Durchmesser ist;
: offene GefaBe, deren Hohe niedriger als der Durchmesser ist;
: geschlossene GefaBe ohne eigentlichen Hals;
: geschlossene GefaBe mit weitem Hals;
: geschlossene GefaBe mit engem Hals;

3

Grundlage dieser Einteilung bildet auch hier eine von Prof.Dr. W.Orthmann erstellte, fur vorliegende
Arbeit leicht abgeanderte Vorlage.

Die Defmitionen der einzelnen Gruppen sind als Anhaltspunkte zur Benennung der Objekte zu sehen.
Die Grenzen zwischen den einzelnen Gruppen sind z.T, nicht eindeutig zu ziehen. Die einer Gruppe
nicht zuzuordnenden Objekte werden am SchluB einer jeden Schicht aufgeftihrt, wobei unter den
bemalten Objekten zunachst die figurlichen und pflanzlichen, dann die geometrischen Motive vorgestellt
werden.

Der allgemeinen Beschreibung des keramischen Materials folgt eine Charakterisierung der Objekte,
die sich unter dem Gesichtspunkt der Zugehorigkeit zu einer Ware erfassen lieBen (Teil l/3b). Dabei
werden die Begriffe wie Schwarze Ware, Khabur-Ware usw. als gebrauchliche Sammelbegriffe tiber
nommen, ohne daB dies gleiche Kriterien fur die Defmition der jeweiligen Gruppe impliziert.

Katalog A enthalt in tabellarischer Fonn die technischen und bibliographischen Angaben zum Mate
rial. Diese tabellarische Erfassung ist der zeichnerischen Dokumentation vorangestellt. Beide Teile sind
intem nach Schichten gegliedert. Die technischen und bibliographischen Angaben werden in 6 Spalten
erfaBt, zu denen jeweils eine Kopfleiste die Tafelnummer, die Schicht und den MaBstab der darunter
genannten Objekte angibt. Die 6 Spalten enthalten im Einzelnen :

1. Die Abbildungsnummer des GefiiBes auf der in der Kopfleiste genannten Tafel;
2. Die Bestimmung der Farben der Objekte, auBen und innen (wenn vorhanden, auch die Farbe der

Bemalung, die in der Regel auf der AuBenseite des GefaBes angebracht war), erfolgte nach den An
gaben der Munsell Soil Color Chart. Die dortige Seitenkennzeichnung aus einer Kombination von
Ziffem und Buchstaben wurde durch die Nummemfolge 1-8 ersetzt.
1 - Munsell 10 R/ grau, rosa, braun;
2 - Munsell 2.5 YR/ hellgrau, rosa-orange, schwarz-grau, rotbraun;
3 - Munsell 5 YR/ weiBlich, orange-hellbraun, dunkelbraun;
4 - Munsell 7.5 YR/ weiBlich, orange-braun;
5 - Munsell 10 YR/ weiBlich, gelb, dunkelbraun;
6 - Munsell 2.5 Y/ weiBlich, gelb, grau-braun;
7 - Munsell 5 Y/ griinlich von hell bis dunkel;
8 - Munsell 7.5 Y/ grau-grun von hell bis dunkel;

Die unter »Farbe« eingesetzte dreistellige Ziffer bezeichnet also: 1. Seitenzahl der Munsell-Karle,
2. und 3. Koordinaten der Munsell-Karle. Objekte, deren Farbe auf Grund von Verschmutzungen
nicht eindeutig bestimmt werden konnte, sind mit einem ? gekennzeichet.

3. Unter der Rubrik »Oberflachenbebandlung« fmden sich neben der Benennung »streifenpoliert« drei
weitere Angaben:
rauh: sandig-komige Oberflache, nicht verstrichen;
glatt: Objektoberflache geglattet, verstrichen;
sehr glatt: die Objektoberflache wirkt poliert, ohne jedoch Glanz zu zeigen (matt);

4. Der Spalte 4 ist zu entnehmen, ob es sich bei dem jeweiligen Objekt urn eine handgemachtes (h)
oder scheibengedrehtes (sch) handelt.

5. In Spalte 5 werden die Angaben L.Woolleys zum Befund des Objektes erfaBt. Wie Katalog A zeigt,
sind in der Regel lediglich die Angaben zur Schicht, nicht jedoch die genaueren Fundumstande der
Objekte publiziert bzw. in der Fundkartei festgehalten worden.

6. Die letzte Spalte enthalt alle Angaben zu den Grabungs-- und Museumsnummem. Auf Angaben zu
vorliegenden Objekten im Grabungsendbericht wird verwiesen.
Zwischen den Eintragungen auf der Fundkartei des Museums Hatay, den Angaben auf den Objekten
seIber sowie den Angaben im Grabungsendbericht zur Schichtenzugehorigkeit einiger Objekte
ergaben sich Unstimmigkeiten, die in Spalte 6 mit einem ? markiert werden.
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Folgende, in Spalte 6 verwendete Abkurzungen stehen fur:
A / Ashmolean Museum;
ANT / Antakya, Ratay-Museum;
AlP / Atchana Pottery (Number);
BM / British Museum;
F / Institut of Archaeology, London;
N / Nicholson Museum;
W. / Woolley, C.L. 1955;
W.S. / Woolley 1955, Seite ;
W.Taf. / Woolley 1955, Tafel ;

1m Abbildungsteil des Kataloges sind die Tafeln (1-92) tiber die Schichten hinaus durchlaufend, die
Objekte jeder Schicht dagegen schichtenintern nummeriert (z.B, die Dokumentation zu Schicht VII
umfaBtdie Tafeln 1-16 und die Objekte 1-63, die Objekte der Schicht VIII sind auf den Tafel 17-32
unter den Nummem 1-170 erfaBt). Der Aufbau des Tafelteils entspricht ansonsten dem oben bereits
vorgestellten beschreibenden Text (Teil I/3a).

Objekte, die ohne Profilzeichnung abgebildet werden, waren entweder auf Schautafeln montiert oder
in rekonstruierte GefaBfonnen eingefiigt. Bei letzteren konnten die Randfonnen nicht tibernommen wer
den, da sie an den Originalfragmenten nicht erhalten waren.

Dem Tafelteil angefiigt sind zwei Tabellen, I und II. Tabelle I zeigt, nach Schichten geordnet
(VII-XVII), eine Ubersicht iiber die in L.Woolley 1955, in der Kartei des Hatay-Museums, Antakya
und in der eigenen Dokumentation genannten AlP-Nummern (Atchana Pottery). Die Korrelation der
von mir aufgenommenen Objekte und ihrer AlP-Nummern erlaubt in einigen Hillen die Re
Identiftkation der Typen L.Woolleys mit der eigenen Dokumentation (L.Woolley reduzierte den
urspriinglichen Katalog von iiber 350 Typen auf den publiziert vorliegenden Katalog mit 168 Typen.
Das Spektrum der in einen Typ zusammengefaBten Fonnen ist aus dem reduzierten Katalog nicht zu
ennitteln).

Die Tabelle zeigt iiberdies den unterschiedlichen Materialbestand an, der L.Woolley z.Zt, der Erstel
lung seiner Typologie vorgelegen hat bzw. der heute zur Materialaufnahme noch zuganglich ist.

Die Tabelle gliedert sich in 10 Spalten folgenden Inhalts:
1: fiihrt die Schichtenbezeichnung (Sch) in Alalakh an;
2-5-6: enthalten die Atchana-Keramik-Nummern, die in L.Woolley 1955 publiziert sind (Spalte 2),

die die Kartei des Hatay-Museums enthielt (Spalte 5) und die sich auf den neu aufgenom
menen GefaBen befanden (Spalte 6);

3-4: enthalten die bibliographischen Angaben in L.Woolley, unter denen die jeweiligen AlP
Nummern zu finden sind;

7: nennt die Typenbezeichnung in L.Woolley 1955 fur dasjeweils unter der ATP-Nummer er
faBte GefaB; in Einzelfallen liegen Typenzuweisungen aus der Kartei des Hatay-Museums
vor (z.B. Schicht XII, 47:113). Diese konnen von den Angaben in L.Woolley 1955
abweichen (z.B. Schicht XII, 47:115; Schicht VII, 39:256).

8: gibt die Tafelnummer an, auf der das jeweilige Objekt in vorliegendem Katalog A abgebil
det ist,

9: gibt die Objektnummer an, unter der das GefaB/Fragment auf der Tafel zu finden ist.
10: Unter der Rubrik - Bemerkungen - in Spalte 10 wird auf die Korrelation der Typenbenen

nungen L.Woolleys mit der eigenen Keramikdokumentation eingegangen. Dabei bedeutet:
x Die genannte Gefahform ist identisch mit der der eigenen Dokumentation.
? Die Identitat der genannten GefaBfonn mit der der eigenen Dokumentation ist fraglich.
- Es liegt keine Identitat zwischen den Angaben L.Woolleys und der eigenen Aufnahme

vor.
Tabelle II fuhrt, nach Museen und Instituten getrennt, die Inventarisierungsnummern der jeweiligen

Einrichtungen an. Die Institutionen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, innerhalb der ein
zelnen Institutionen ist das Material nach Schichten, innerhalb der Schichten nummerisch sortiert. Ta
fel- und Objektnummem der eigenen Dokumentation folgen jeweils der Nennung der Inventarisierungs
nummer.

Abweichend davon wird das Material des Institute of Archaeology nach Inventarisierungsnummern
und innerhalb dieser nach Schichten getrennt gegliedert.

Nach AbschluBder Keramikneuaufnahme und ihrer Dokumentation wurde der Keramikvergleich mit
den Vergleichsorten durchgefiihrt.



Einleitung 5

Die Aufnahme eines Objektes in den Vergleich erfolgte anhand der Ubereinstimmungen der GefaB
formen bzw. deren Details. Verzierungen, insbesondere die der bemalten Keramik, ergaben zusammen
mit der Ware weitere Vergleichskriterien. Angaben zur Herstellungstechnik, zur Tonfarbe und Oberfla
chenbehandlung worden zudem berucksichtigt,

Verglichen worden vollstandige GefaBe,Rand- und Bodenformen, auch Bauchscherben und Handha
ben, wenn diese Verzierungen aufwiesen. Formengleiche Objekte konnen unterschiedlichen Warengrup
pen angehoren,

Die Dokumentation der verglichenen Objekte umfa6t einen beschreibenden Text und die Zusammen
stellung der Vergleiche in Katalog B.

1m beschreibenden Text (Tell III) werden die Vergleichsobjekte beziiglich besonderer Details, even
tuell bestehender Unterschiede bei insgesamt vergleichbarer Form, ihrer Ware sowie ihres unterschied
lich hanfigen und/oder als charakteristisch angemerkten Vorkommens in den jeweiligen Vergleichsorten
kommentiert. Die Vorstellung der Vergleiche und ihre Beschreibung erfolgt nach Schichten, innerhalb
der Schichten nach Formengruppen getrennt.

Katalog B umfaBt tabellarisch die Daten zu den Vergleichsobjekten sowie die zeichnerische Doku
mentation. Der tabellarische Teil enthalt dabei zunachst jeweils eine Kopfleiste, in der die Tafelnummer
und Schicht des verglichenen Objektes aus Alalakh angegeben werden. Dem folgt die Nennung der Ob
jektnummer des GefaBes oder Fragmentes aus Alalakh. Die Angaben zu dem/den Vergleichsobjekt/en
emden sich in 6 Spalten mit folgendem Inhalt

1. In Spalte 1 findet sich die Abbildungsnummer des Vergleichsobjektes auf der in der Kopfleiste
genannten Tafel;

2. Der Fundort, aus dem das Vergleichsobjekt stammt, wird in Spalte 2 genannt;
3. Die bibliographischen Angaben zur Quelle, aus der die Informationen zu Fundort und Befund stam

men, enthalt Spalte 3;
4. Befund und Fundsituation des Vergleichsobjektes sind in Spalte 4 genannt;
5. Die Datierung, die die/der jeweilige Autorin/Autor fUr das Objekt und den Befund angeben, findet

sich in Spalte 5. Mit zwei .. sind dabei die Objekte markiert, fur deren Befund m.E. eine abwei
chende Datierung moglich erscheint (diese wird im Kontext der Befunddarstellung und des Kapitels
zur Korrelation dann weiter begriindet).

6. In der letzten Spalte sind, soweit publiziert, die Angaben zu Herstellungstechnik, Farbe, Ober
flachenbehandlung und Ware des GefaBes zusammengetragen.

Katalog B zeigt die Objekte Alalakhs und die jeweiligen Vergleiche in einer Katalog A entsprechen
den Anordnung. Dabei enthalt jede einzelne Tafel zunachst dasObjekt aus Alalakh (mit Objektnummer,
unter der dieses in Katalog A zu emden ist), darunter die dorchnummerierten Vergleichsobjekte. Jedes
Vergleichsobjekt erhalt iiber die Bezeichnung der Tafel, iiber seine Objektnummer und iiber den Fundort
eine Kennzeichnung (z.B. Tafel 17: dasVergleichsobjekt 2 aus Ebla erhalt die Bezeichnung Eb 17:2).

Soweit nicht anders angemerkt, sind alle abgebildeten Objekte im Ma6stab 1:2 wiedergegeben.
Zusammen mit der Dorchfiihrung des Keramikvergleiches worden die Befunde der Vergleichsorte

analysiert und deren Datierung iiberprtift
Diese Befunde sind in vorliegender Untersuchung nach Grabungsbereichen (Ebla, Tell Habuba Kabi

ra, Mumbaqat und Ugarit) oder Epochen ihrer Besiedlung (Hadidi, Tarsus) vorgestellt, Die unterschied
liche Prasentation folgt dabei den jeweiligen Vor- und/oder AbschluBberichten. Mit der Darlegung des
Befundes erfolgt die Nennung der aus diesem Kontext stammenden Vergleichsobjekte mit obengenann
ter Kennzeichnung und ihrer Datierung. Diesen wird dasVergleichsobjekt aus Alalakh, ebenfalls unter
Angabe der Kennummer und Schichtenzugehorigkeit gegenubergestellt, Der Analsye der Befunde folgt
eine Charakterisierung der Keramik fUr die Epoche, in die der Befund datiert.

Wo moglich, schlieBt sich der Analyse der Fundorte eine tabellarisch erfaBte Auflistung der Ver
gleiche und Korrelationen an, die in den Publikationen fur das Material herangezogen worden sind

Bei der Untersuchung der Befunde und der aus ihnen entnommenen Vergleichsobjekte und deren
chronologischer Zuordnung waren folgende Kriterien zu berucksichtigen:

Die Angaben zur Datierung der Befunde enthielten in der Regel die Nennung der von den jeweiligen
Autoren/innen herangezogenen Vergleichsobjekte und -orte sowie die zusatzlich zur Keramik fur die
Datierung berucksichtigten Belege (Glyptik, Texte, Architektur etc.). Formenvergleiche sowie Angaben
zur Datierung worden uberpruft.

Fehlten bei der Vorstellung des Befundes die Angaben zur Grundlage der Datierung, so wurde ver
sucht, diese anhand des Vergleiches mit der Keramik desselben Fundortes und/oder weiterer Vergleichs-
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orte nachzuvollziehen. Soweit diese zusatzlichen Vergleiehe tiber den Rahmen der hier behandelten Re
gionen hinausgehen (Zypern, Palastina-sieh~ die Vergleiche zu Ugarit), sind die Fonnenvergleiche im
Einzelnen uberpruft worden, fur deren Datierung wurde auf die Angaben der zusatzlich herangezo
genen Literatur zuruckgegriffen. Ergab sich eine m.E. von den Angaben des Berichtes zorn Vergleichs
ort abweiehende chronologische Zuordnung, so wird dies im AnschluB an die Besprechung des Befun
des erwahnt, im Kapitel Korrelation bei der Gegentiberstellung der Keramikinventare ausfuhrlicher dis
kutiert.

Nach AbschluB des Keramikvergleiches und der Uberprnfung der Befunde und ihrer chronologischen
Zuordnungen sollte geklart werden, inwieweit die fur die verschiedenen Fundorte verwendeten Termino
logien auch inhaltlich tibereinstimmten (Teil IV).

Dies geschah durch den Vergleich der Keramik der Fundorte Ebla, Tell Habuba Kabira, Hadidi,
Mumbaqat, Tarsus und Ugarit untereinander. Die Gegenuberstellung der Keramik sollte zeigen, in
wieweit gleiches Material auch gleichen Phasen der relativen Chronologie zugewiesen worden war. Er
laubte die vergleiehbare Keramik zunachst eine allgemeine Korrelation der Begriffe FB IV/ MB/ SB,
so erschwerte der zur Zeit noch recht unterschiedliche Publikationsstand der Keramik eine starkere
Differenzierung. Die Korrelation der phaseninternen Gliederung kann nieht nur auf den Materialvergleieh
zuruckgreifen, sondern moB auch die Position der einzelnen Abschnitte innerhalb des umfassenderen
Begriffes z.B, der Mittelbronzezeit berucksichtigen,

Wo tiber die »grobe« Einteilung Ende FB/ MB/ SB hinaus noch keine Feingliederung des Materials
vorlag, blieben diese Befunde von der detaillierten Korrelation ausgeschlossen.

Die Fundorte Tarsus und Ugarit zeigten ein von den tibrigen Fundorten abweichendes Keramikspek
trum. Die Korrelation stUtzt sich hier auf vereinzelte Parallelen sowie (vor allem in Tarsus) auf die
Parallelisierung des Einschnittes, den der Ubergang von der Fruhbronze- zur Mittelbronzezeit in der
Keramik erkennen lieB.

Die Untersuchung des keramischen Materials der einzelnen Entwieklungsstufen flihrte aueh zu
Umdatierungen einiger Befunde, d.h. zu chronologischen Zuordnungen, die nicht denen der von den
Autoren/ Autorinnen genannten Datierungen entsprachen. Diese Umdatierungen werden detailliert
begrundet und in vorliegender Untersuehung herangezogen.

Dem Kapitel zur Korrelation der Befunde schlieBt sich die Untersuchung zur relativen und absoluten
Chronologie der Schichten Alalakh VII-XVII an. Die relativchronologische Zuordnung steht dabei
zunachst im Vordergrund. Hier wurde das gesamte Spektrum der jeweils fur eine Schicht ennittelten
Vergleiehe tabellarisch erfaBt Jede Tabelle nennt neben der Schiehtenangabe und Nummer des Objektes
aus Alalakh das Vergleichsobjekt, dessen Fundort und die von den jeweiligen Autoren/innen vorgenom
mene Datierung. Aus dieser Tabelle ergibt sieh ein erstes Spektrum von Datierungen.

Wo die vorgegebene chronologische Zuordnung eines Objektes m.E. nieht eindeutig uberprufbar,
nicht zu bestatigen oder durch eine ggf. alternative Datierung zu ersetzen war, wurde eine solehe nicht
als Grundlage der »Neus-Datierung herangezogen. Unter folgenden Umstanden konnten Objekte nieht
als datierende Vergleiehe herangezogen werden:
- Fehlte die Nennung des Kontextes und der Datierungsrundlage, so blieb der Vergleieh unberuck

sichtigt (z.B. Ebla, S.74);
- lieB sich die Keramik aus gestorten Befunden nicht tiber vergleiehbares Material (desselben

Fundortes oder anderer) eindeutig datieren, blieb sie unberucksichtigt (Hadidi, S.79)(wo in gestorten
Befunden die eindeutige Datierung des erhaltenen Materials anhand weiterer Vergleiehe moglich
war, wurde diese tibemommen/Hadidi, »1972 tomb«, S.79);

- datierte ein Befund ausschlieBlich tiber den Vergleieh mit weiteren hier zum engeren Kreis gehoren
den Vergleiehsorten, so blieb die Datierung unberucksichtigt (Mumbaqat, Haus H, S.87);

- lagen unterschiedliche Datierungen fur einen Befund vor und erlaubte die publizierte Keramik keine
eindeutige Zuordnung, so wurde auch dieser Vergleich nieht in die Datierung einbezogen
(Mumbaqat, NO-Tor, S.87/88);

- wurde ein Befund anhand der Keramik durch den Autor/die Autorin einer bestimmten Phase zuge
rechnet und bestatigte m.E. die Keramik diese Zuordnung nicht, so wurde diese nieht ubemommen,
wenn zusatzliche Vergleiche nieht zu einer eindeutigen Datierung fUhrten (Mumbaqat, Kuppe, S.88;
Tell Habuba Kabira, 76ff);

- war ein Objekt nur mit Angabe des Niveauwertes aber ohne Angabe des Befundes publiziert, konnte
dessen Datierung nicht berucksichtigt werden (Tarsus S.95);

- Oberflachenfunde blieben von der Ubemahme ausgeschlossen (Qoueiq, Survey).
Der Text im AnschluB an die Tabelle bewertet die einzelnen Vergleiche und begrundet im einzelnen,

welche Objekte herangezogen werden und welche unberucksichtigt bleiben. Die Nennung erfolgt dabei
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in der Reihenfolge ihrer chronologischen Zuordnung.
Die zur Datierung heranzuziehenden Objekte sind in der ersten Tabelle mit einem * markiert und

(fiir jede Schicht gesondert) in einer weiteren Tabelle zusammengestellt Diese zweite Tabelle enthalt
somit <las Spektrum der Vergleiche und Datierungen, die in die Diskussion urn die »Neu«-Datierung
(Teile V und VI) einzubeziehen sind. Bei der »Neu«-Datierung einer jeden Schicht bildet die Interpre
tation dieser Tabelle einen ersten Ausgangspunkt Weitere Anhaltspunkte liefern Untersuchungen zur
Laufzeit von Formen und Waren sowie zu deren Auftreten als Charakteristika bestimmter chronologi
scher Abschnitte.

Die Diskussion alIer zur Verfugung stehender Informationen (einschlieBlichder tiber den Architek
turvergleich, den Vergleich weiterer Kleinfunde und die Interpretation der Bebauung in vorliegenden
Schichten ermittelten) fiihrt zur relativen Datierung der einzelnen Schichten.

Den AbschluB der relativchronologischen Zuordnung bildet eine Tabelle mit der Korrelation der
Schichten Alalakhs und denen der Vergleichsorte.

Inwieweit die »Neu«-Datierung und die darnit verbundenen Ergebnisse zu einer Einbindung in die
absolute Chronologie fuhren konnen, zeigt die abschlieBende Untersuchung.





Teil I : Alalakh

1 - Verlauf der Grabungen in Tell Atchana/Alalakh

1. Kampagne 1936 (nachstehend genannte Literatur siehe unter L.Woolley)

Literatur: JHS LVI (1936) 125ff.
AFO XI (1936/37) 175ff.
AJ XVII (1937a) Nr.l, Iff.

1m Rahmen der Ausgrabung des Tells al-Mina, an der Orontesmnndung gelegen, wurden in Tell At
chana im Verlauf von 10 Tagen erste Sondagen durchgefiihrt (1936:128; 1937a:4). In zwei Schnitten
(E und A) mit je 60m x 2m Ausdehnung und ca. 2m Tiefe begann man mit den Untersuchungen.
Schnitt E, im Nordwesten des Tells gelegen (Tafel 1), ergab neben den Resten eines Mauerfundamentes
Belege fur mykenische Keramik sowie einige Scherben »kretischen« Charakters (1936:129), ohne daB
architektonischer Befund und Keramik bereits in einem groberen baulichen Zusammenhang gesehen wer
den konnten.

Die Arbeit in Schnitt A (Tafel 1) im Stidosten des Sondagebereiches fiihrte zur teilweisen Freilegung
eines Raumes, der im Verlauf spaterer Kampagnen (AJ XVIII, 1938a:2) dem Hauserviertel der Planqua
drate A2O-H20 zugewiesen wurde. Auch hier fanden sich einige Exemplare mykenischer Keramik.

2. Kampagne 1937

Literatur: ILN Oktober (1937b) 604/605
AJ XVIII (1938a) Nr.l, S.lff.

Mit der zweiten Kampagne 1937 begann die erste umfangreichere Grabung in Tell Atchana (1938a:
Seite Iff). Neben den Arbeiten in den Schnitten B, C, D und F (Tafel 1), die Art und Umfang der zu
erwartenden Strukturen klaren sollten, wurden 1937 auch flachendeckende Untersuchungen durchgefiihrt
(1938a:2).

1m Bereich der Planquadrate A20 bis H20 (Tafel 1) konnten auf einer Hache von ca. 60 Quadratme
tern 4 aufeinanderfolgende Bauzustande festgestellt werden, im folgenden als die Schichten I-IV des
Wohnhauserviertels bezeichnet.

Am Nordostrand dieses Wohnhauserviertels ergab die Grabung ersten AufschluB tiber die Existenz
einer Stadtmauer. Deren Verlauf lieB sich auf einer Lange von ca. 40m klaren, Urn den Aufbau und
die Schichtenzugehorigkeit der Mauer sowie die Struktur der Befestigungsanlage an dieser Stelle zu un
tersuchen, wurde der Hangschnitt F (Tafel 1) angelegt (1938a:2). L.Woolley vermutete, daB in diesem
Bereich nur eine von mehreren Befestigungsanlagen, hier die der Akropolis, lag. Spuren einer weiteren,
auBeren Mauer waren im Nordosten des Hugels erkannt worden (1938a:14). Die Befestigungsanlage
bestand hier aus einem Wall mit mindestens zwei Bauzustanden, die L.Woolley tiber die in ihnen ent
haltene Keramik den Schichten VII (untere Anlage) und IV (obere Anlage)(1955:137) zuordnete. Gegen
Ende der Kampagne 1937 eroffnete man in den Planquadraten S-U:9-1O eine zweite Grabungsflache
(1938a:20), die neben neuen Belegen zur Verteidigungs- und Befestigungsanlage (fort-1938a:21) erst
mals Kenntnisse tiber den Palastbau in Tell Atchana erbrachte. In der zweiten Kampagne wurden tiber
dies erste Tontafeln in Tell Atchana gefunden (1937b:604).

3. Kampagne 1938

Literatur: AFO XII (1937/39) 397
Times 13.6. (1938b) 15ff.
Times 3.9. (1938c) llff.
ILN Nr.5187 (1938d) 503-505
Times 20.10. (1938e) IOff.
AJ XIX (1939a) Nr.l, S.1ff.

In der dritten Kampagne 1938 konzentrierten sich die Untersuchungen zunachst auf die Freilegung
des bereits ein Jahr zuvor entdeckten Palastes. Dabei differenzierte L.Woolley drei Bauphasen (1939a:
Tafel III), die er der Schicht IV zurechnete (1939a:1-8 und 28).
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I. VerlauC der Grabungen 11

Als bedeutendster Fund der dritten Kampagne erwies sich das im Palast entdeckte, ca. 300 Tontafeln
umfassende Archiv. Die Auswertung der Texte erlaubte die Identifikation des Tell Atchana mit dem
antiken Ort Alalakh (1939a:l).

Neben den Untersuchungen zum Palast der Schicht IV sollte in der dritten Kampagne AufschluB
iiber die altere Besiedlung des Tells (vor Schicht IV) gewonnenen werden. Eine Erweiterung der Gra
bungsflache im Nordwesten des Palastes ergab Belege fur eine Stadtmauer der Schichten V und VI in
Tell Atchana. Mit dem unter diesen Stadtmauerresten liegenden Stadttor (planquadrate V-W-X:6-7-8)
wurde Schicht VII erreicht (1939a:18ft)(Tafel 3).

Die Grabung im Wohnhauserviertel erweiterte man nach Nordwesten urn die Planquadrate F 17 bis
J 18 (l939a:2).

In einem neu eroffneten Bereich »site H« (planquadrate T-U-V:28-30) im Siidwesten des Tells fand
man mit den Bauresten der Schichten V und VI emeut Belege fur das Befestigungssystem des Tell At
chana (l939a:Tafel VI und S.2ft).

4. Kampagne 1939

Literatur: Times 2.8. (1939b) 13ft.
ILN 2.12. (1939d) 833ff.
ILN 9.12. (193ge) 867.
AJ XXVllI (1948) Nr.l+2, S.1ft.

1939 erweiterte L.Woolley die Grabungsflache zunachst im Bereich der Hauser emeut nach Nord
westen (planquadrate J-M:12-16). Hier stieB man unter Haus 39C (Schicht IV) auf die Mauerreste
der Hauser der Schichten V und VI. Diese iiberbauten das sudostliche Ende des im weiteren Verlauf
der Grabung freigelegten Palastes der Schicht VII (Tafel 2). Als wesentlicher Fund der Grabungsstelle
Palast/Schicht VII gilt auch hier (wie schon im Palast der Schicht IV) das Tontafelarchiv. Neben den
Arbeiten am Palast nahm man die Untersuchungen an einer weiteren Stelle, dem sogenannten Tempelbe
reich, auf. Die Publikation der Grabungsergebnisse dieses Bereiches erfolgte ausfuhrlich erst nach Ab
schluB der 5.Kampagne 1946.

5. Kampagne 1946

Literatur: MAN Nr.58 (1947a) 60ft.
AJ XXVllI (1948) Nr.l+2, S.1ff.
AJ XXX (l950b) Nr.l+2, S.1ff.

In der 5.Kampagne 1946 konzentrierte sich die Arbeit auf die Freilegung des in der 4. Kampagne
1939 entdeckten Tempelbereiches (1950b:2ft). Dabei wurden zunachst drei aufeinanderfolgende Tempel
bauten unterschieden, wobei Schicht I mehrere Bauphasen auf wies (planquadrate M-P:13-16). 1m sud
ostlichen Teil des sogenannten Yarimlim-Palastes der Schicht VII untersuchte man in den Planquadra
ten J-L: 13-15 die dem Palast vorausgehende Bebauung der Schichten VIII und IX (1950b:19ft).

6. Kampagne 1947

Literatur: AJA 51 (1947b) 425ft.
Times 4.8. (1947c) 5ff.
ILN 25.10. (1947d) 470ff.

1947 sollten im wesentlichen zwei Probleme geklart werden:
a) die Frage nach der friihesten Besiedlung des Tell Atchana,
b) die Frage nach Vorgangerbauten der Tempel I-III.

Urn die friihesten Schichten des Tell Atchana zu erreichen, legte man im sudostlichen Bereich des
Palastes der Schicht VII einen Tiefschnitt an, der von der bereits im Vorjahr gegrabenen Schicht IX
aus abgetieft wurde (planquadrat J/K-L:13-15)(1950b:20). L.Woolley wies die hier freigelegten Befun
de sieben weiteren Schichten zu. Mit Schicht XVI erreichte man den Grundwasserspiegel und stellte
die Untersuchung in diesem Bereich ein (1947b:425).



12 Teil I : A1alakh

An den Palast der Schicht VII schlo8 im Stidwesten ein Tempel an (planquadrate N-O-P:12-15)
(l947b:427; 1947d:470ff). 1m Bereich dieses Tempels wurde ein zweiter Tiefschnitt angelegt. Hier er
reichte man im Gegensatz zum Palasttiefschnitt 4,50 m unterhalb des Grundwasserspiegels den gewach
senen Boden. Die Klarung der Strukturen, die in dem zweiten Tiefschnitt freigelegt wurden, erfolgte
erst nach der 7.Kampagne.

7. Kampagne 1948

Literatur: AlA 54 (1950a) 63ft.

In der 7. Kampagne 1948 wurden vor allem die Untersuchungen im Bereich des Tempeltiefschnittes
fortgesetzl. Ziele der Untersuchungen waren die Klarung der Strukturen in diesem Bereich sowie deren
baulich-stratigraphischer Zusammenhang.

8. Kampagne 1949

Literatur: L.Woolley 1955

1949 fand die letzte Grabung in Tell Atchana stall. Eine Sondage im Nordwesten des Tells (plan
quadrate X-Z:8-9) gab abschlie8end Auskunft tiber die Befestigungsanlage in diesem Bereich fur die
Schichten I-VII (1955:153 und Abb.58, A).



p

TAFEL 2

a

9

.'1 .
<,

/
-. ............

< 1-. 10
. ~

<,

II

o

Plan des Pal 15
astes der Sch' /icht VII miIt Bauten der Schicht VI .im Siidosten

NOT FOR 

REPRODUCTION



14 Teil I : A1alakh

2 - Die Befunde der Schichten Tell AtchanalAlalakh VII-XVII

a: Die Bebauung der Schicht vn

Der Tell Atchana ist mit einem Koordinatennetz tiberzogen. Die Seitenlange der einzelnen Planqua
drate betragt 10 m. Innerhalbdieses Koordinatensystems sind die einzelnen Planquadrate mit Gro6buch
staben von Osten nach Westen (A-Z) und Ziffem von Norden nach Stiden (1-31) gekennzeichnet Die
Gesamtausdehnung des Hugels betragt 750m x 325m, gearbeitet wurde in der nordwestlichen Halfte
des Tells. Die Lage der hier besprochenen Grabungsstellen ist der Tafel 3 zu entnehmen.

1m folgenden werden die Schichten in der Reihenfolge ihrer Freilegung, also von vn bis XVII vor
gestellt,

a1. Der sogenannte Yarimlimpalast
a2. Der Tempel
a3. Das Tor
a4. Das sogenannte »fortress«
as. Der WalVSchnitt F
a6. Die Graber
a7. Der Mauerrest im Bereich des Palastes der Schicht IV
as. Der sogenannte »site H«

al. Der sogenannte Yarimlim-Palast

1m Verlauf der 4. Kampagne 1939 wurde die Grabungsflache im Bereich der Hauser nach Nord
westen ausgedehnt und in dem neuhinzugekommenen Bereich das Haus 39C freigelegt (1948:5) (Tafel
4). Es schlie6t an die Hauser 39A und 39B nach Westen hin an und gehort nach L.Woolley mit diesen
in die Bauschicht IV (L.Woolley, 1948:7; 1955:180ft). Unter dem Bereich des Hauses 39C (Schicht
IV) konnten Reste einer alteren Bebauung festgestellt werden (L.Woolley, 1955:173/5) (Tafel 2), die
hier ebenso wie in den SchichtenJ-Ill als Hauserviertel interpretiert wurden. Dieses tiberlagertwiede
rum eine Bebauungder nachstalteren Schicht VI, die nur in wenigen Mauerztigen erhalten war (L.WooI
ley, 1955:173/4; M.H.Gates, 1976:20; Tafel 2). Die Bauten dieser Schicht VI waren im Stidosten des
alteren sogenannten Yarimlim-Palastes errichtet worden, wo sie teilweise Mauem der Schicht VII wie
derbenutzten 1 (L.Woolley, 1955:174). Vber die Errichtung des Palastes und dessen Zerstorung durch
einen Brand wurde die Schicht VII defmiert

Der Palast besteht aus drei Trakten (Tafel 5) von unterschiedlichem Erhaltungszustand. Das Bauge
lande des Palastes fallt von Stidosten nach Nordwesten abo FUrdie Erbauung des Gebaudes wurde das
Gelande terrassiert 1m Grundri6 des Palastes ist eine leichte Abweichung der Baurichtung des dritten
Traktes nach Osten festzustellen. Laut L.Woolley soli die Baurichtung der ostlichen Au6enmauer des
Palastes am Verlauf einer in diesem Bereich belegten alteren Stadtmauer orientiert sein (L.Woolley,
1955:92). Eine Profilzeichnung, die Struktur und Aufbau dieser Hangbebauung in den Planquadraten
L H~II/J 13 verdeutlicht, wurde nicht erstellt 2.

Der tiefste, im Nordwesten gelegeneTrakt (officialquarter, L.Woolley, 1955:92)umfa6te die Raume
1-13 und wies den besten Erhaltungszustand auf. Die Interpretation der Raumfunktionen erfolgte zum
Teil tiberdie in ihnen gefundenen Objekte, teilweise tiber Installationensowie tiber die Lage der Raume
im Gesamtkomplex.

1 Die Schicbtenzilblung I-IV, im sogenannten Hauserviertel und seinen Befunden begrllndel, wird mit der Verbindung der Hauser 39 A-B-C und
dem Eintiefen von alteren Bauten im Bereicb des Hauses 39C in wiederum ahere Schicbten bis auf Schicbt VII erweitert (L.WooUey, 1955:174). Nacb
L.Woolley balle das Gelande des Palastes VII eine (unbestimmte) Zeit lang als Ruine bracbgelegen, bevor die jilngere Besiedhmg in diesem Bereicb
einsetzte, Der Brandscbutt des Palastes der Scbicbt VII wurde nacb L.WooUey, 1948:8 niveUiert. Den Nordwestbereicb des Palastes der Scbicbt VII
(planquadrate O-P:8-9) scbneiden die Mauem des jUngeren Palastes der Schicbt IV.

a Das SUdostende des Palastes lag auf der b6cbsten Stelle des HUgels; die zweite Terrasse war in den Hang des Tells eingetieft, der dritle Trakt mit
gropem Hof und »official quarter« stand auf einer niedrigen Plattform (low platform) am Ful3 des Tells (L.Woolley, 1948:8).
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2. Die Befunde 17

Hof 9 tibernahm zunachst eine Verteilerfunktion. Er offnete den Zugang zu den Ranmen 1-8, 11-13
und tiber <las Treppenhaus 10 zum mittleren Trakt. Ein Ziegelpodest und ein Basaltbecken bildeten die
einzigen Installationen des Hofes, dessen Wande mit unverzierten Basaltorthostaten von 40-7Ocm Hohe
versehen waren. Der Eingang zu Hof 9 wurde in einer spateren Phase zugesetzt und mit Orthostaten
verkleidet (die Ziegelfarbe der Mauem ist rot, die der Zusetzung gelb). Der neue Zugang zum Nord
westtrakt erfolgte tiber Raum 7 (theoretisch ist die Gleichzeitigkeit beider Zugange moglich, die Kon
struktion belegt nicht deren Nacheinander).

In Raum 7, dessen Wande ebenfaIls mit Orthostaten von ca. 65cm Hohe verldeidet waren, fand man
5 stark verbrannte Skelette. Der an Raum 7 angrenzende Raum 5A bildete mit Raum 5 eine Einheit.
Wahrend die Wfinde von 5A teilweise eine Holzverkleidung getragen haben soIlen, fanden sich in Raum
5 Reste von Wandmalerei, die Architektwbestandteile imitierte (L.WoolIey, 1955:92). Die Mauerunter
kanten waren in beiden Raumen groBtenteils mit Orthostaten verkleidet. Die Hohe des anstehenden
Mauerwerkes betrug zur Zeit der Freilegung noch 3,50m. Nach L.WoolIey bildete der Raumkomplex
5N5 <las Zentrum des Nordwest-Traktes (L.WoolIey, 1955:92).

Nordlich an Raum 5 schloB der stark zerstorte Raum 2 an, auf dessen FuBboden zwei verbrannte
Skelette aufgefunden wurden.

Raum 1 enthielt an den Wfinden Reste von Wandmalerei, ohne daB deren Muster oder Motive zu
rekonstruieren waren. Die Nordwestmauer des Raumes 1 wurde von den Mauem des Palastes der
Schicht IV geschnitten (L.WoolIey, 1955:93).

Raum 4, mit 2,75m hoch anstehendem Mauerwerk, wurde auf Grund der Installationen a1s Bad be
zeichnet, Raum 8 nahm eine Verteilerfunktion wahr. Die Wande der Raume 1,2,4 und 8 waren wie
derum zum Teil mit Orthostaten verkleidet.

Raum 6 diente als Eingangslobby zum Treppenhaus 3. Von einer oberen Etage war allerdings nichts
erhalten.

Die Raume 11-13, sudlich des Hofes gelegen, wurden als Magazine interpretiert. Uber die Treppe
in Raum 10 gelangte man in den Mitteltrakt des Palastes, eine weitere Zugangsmoglichkeit ist nicht be
legt, Der Mittelteil des Palastes umfaBte die Raume 14-18 und 22-24. Raum 14, ein Korridor, der im
dritten Trakt in den Raumkomplex 19-25-29 mundete, bot den Zugang zu den westlich gelegenen Ran
men. Die Nordostmauer des Korridors bildete gleichzeitig die AuBenmauer des Palastes und, nach L.
Woolley, Teil der inneren Stadtmauer. Raum 18, z.T. stark zerstort, wurde als Hof interpretiert (L.WooI
ley, 1955:95), tiber den Licht in die Raume 15 und 16 gelangt sein soIl. Von Raum 17 aus ftihrte eine
(zu einem spateren Zeitpunkt zugesetzte) Treppe in eine Gruft(?), in der 4 Skelette sowie einige Kera
mik- und Steingefli.Be aufgefunden worden waren (hierzu siehe L.Woolley, 1955:96ff; 97, Anm.3).

Die Raume 34 und 35 (L.Woolley, 1955:99) sind nach L.Woolley u.U. in Zusammenhang mit Raum
17 zu sehen, eine genaue Bestimmung von Funktion und Zugehorigkeit war aber auf Grund des
schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr moglich.

Der dritte Palasttrakt umfaBte aIle Raume sudostlich des Raumes 18. Der Zugang zu diesem Teil
des Palastes erfolgte tiber die Raume 14 und 18. Db weitere Zugange im stark zerstorten sudostlichen
Teil vorhanden waren, ist nicht mehr zu rekonstruieren.

Von besonderem Interesse sind die Raume 29 und 33, in welchen die Weiterbenutzung der Stadtmau
er VII, die gleichzeitig die Nordostmauer des Palastes bildete, nach der Zerstorung des Palastes belegt
war (Tafel 5).

In den Raumen 20 und 25-27 sind Umbauten und verschiedene FuBbodenniveaus fur die Schicht
VII festgestellt worden (Raum 20, zwei FuBbOden; Zusetzung des Durchganges Raum 25-27) (Tafel
5).

Die Raume 21, 22 und 23 waren sehr stark zerstort, die Mauem des Raumes 24 bis zu 80cm hoch
erhalten.

An zwei Stellen im Bereich des Palastes der Schicht VII ist die Weiterbenutzung dieser Strukturen
in jungeren Schichten belegt. In Planquadrat J 14 (Tafel 5) solI die auch a1s Stadtmauer fungierende
Nordostmauer des Palastes bis in Schicht V weiterbenutzt, der Durchgang Raum 29-33 zugesetzt wor
den sein. Die Schichtenzuweisung dieses Bauabschnittes zu Schicht V erfolgte tiber die hier aufgefun
dene Keramik (L.Woolley, 1955:105 und Seite 137). In Planquadrat K 12 (Tafel 5) solI die Stadtmauer
der Schicht IV direkt auf den Mauerresten der Schicht VII errichtet worden sein (L.Woolley, 1955:137;
S.lI, Abb.2).
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2. Die Befunde

a2. Der Tempel

19

Der Tempel der Schicht VII (Tafel 5) konnte auf einer Flache von ca. 20m x 20m, der zugehorige
Hof auf einer Flache von ca. 15m x 15m freigelegt werden. Die Zuweisung zur Schicht erfolgte zum
einen tiber die Auswertung und den Vergleich der im Tempel und im Palast gefundenen Tontafeln, zum
anderen durch die Interpretation des baulichen Zusammenhangs.

Die ostliche AuBenmauer des Tempelraumes 48/1 sowie des Tempelhofes stoBt an die Westmauer
des zweiten und dritten Traktes des Palastes der Schicht VII, sodaB zumindest eine Phase des gemein
samen Bestehens anzunehmen ist. Die Baurichtung des Tempels weicht leicht von der des Palastes der
Schicht VII abo Der Tempel wurde auf den nivellierten und zugesetzten Bauresten der Schicht VIII ge
grtindet. L.Woolley rekonstruierte tiber die Reste der Nordwest-, Nordost- und Siidostmauer den Ge
samtgrundriB des Tempels.

Die von L.Woolley vorgenommene Zuordnung der Raume 48/1--6 zum Tempel ist fraglich, eine Zu
gangsmoglichkeit vom Hof zum Trakt 48/3-4-5 zudem nicht belegt. FUr den Hof wurden zwei Kiesel
begehungsflachen nachgewiesen.

Die erhaltenen Mauerndes Tempelhauptraumes wiesen eine Breite von bis zu 4m auf; obwohl weder
Belege fUr eine Treppe noch fur eine obere Etage erhalten sind, rechnete L.Woolley auf Grund dieser
Mauerstarke mit einem weiteren Stockwerk. 1m Tempelhauptraum waren diverse Installationen erhalten,
zum einen ein gemauertes Podest (Altar), das dem Eingang gegeniiberlag, zum anderen Banke, die an
der Nordwest- und Siidostwand errichtet waren.

Der Bereich des Tempels der Schicht VII wurde nach dessen gewaltsamer Zerstorung nicht iiberbaut,
die Tempel der jtingeren Schichten errichtete man siidlich vom Tempelbereich der Schicht VII.

as. Das Tor

FUr Schicht VII ist in den Planquadraten V-W-X:6-7~ die Anlage eines Stadttores belegt, die
hier auf den Resten einer alteren Bebauung steht. Es handelt sich bei diesem urn den Typ des Zwei
oder Doppelkammertores (Tafeln 6 und 7).

Wahrend der Ostteil vollstandig freigelegt werden konnte, wurde der Westkomplex nur teilweise 00

tersucht. Das bis zu 1,50m hoch anstehende Lehrnziegelmauerwerk beider Tortrakte war groBtenteils
mit Kalksteinorthostaten verkleidet.

1m Ostteil des Tores legte man einen sogenannten Wachterraum frei, der von der Torpassage aus
tiber drei Stufen zu betreten war. FUr zwei weitere, ostlich anschlieBende Raume lieBen sich wooer Zu
gangsmoglichkeiten noch Funktion eindeutig bestimmen 3. Der Durchgang in der Siidostmauer desselben
Torteiles ftihrte durch einen Querraum auf eine Treppe, von der noch 10 Stufen anstanden. Eine obere
Etage, auf die diese Treppe geftihrt haben konnte, war auch hier nicht erhalten.

Der westliche Torkomplex konnte nur in seinen Umrissen geklart werden. Das Tor war nach L.
Woolley (1955:147) von auBen her iiber einen steil ansteigenden Zugang erreichbar und in die (bier
nicht freigelegte) Stadtmauer integriert. Wall und Tortyp gehoren zu den charakteristischen Befestigungs
anlagen der Mittelbronzezeit in Palastina und Syrien. Wie schon der Palast und Tempel der Schicht VII
lieB auch der Torbau Spuren einer Brandzerstorung erkennen.

Die stratigraphische Zuordnung des Tores

1938 sollte der Palast der Schicht IV untersucht und AufschluB iiber die altere Bebauung des Tells
gewonnen werden (L.Woolley, 1939a:19)(Tafel 7). Westlich des Palastes der Schicht IV, im Bereich
des sogenannten fort/fortress oder castle (L.Woolley, 1938a:2l; M.H.Gates, 1976:16) wurde zu diesem
Zweck ein Tiefschnitt angelegt. Unter der Bebauung des »fort« konnte fur Schicht Vein sehr schlecht
erhaltener Mauerrest freigelegt werden (L.Woolley, 1939a:19). Dieser grundete auf einer grauen Ziegel
masse, die L.Woolley als Rest der Stadtmauer der Schicht VI interpretierte (1939a:19). Die darunterlie
genden verbrannten Mauerreste, z.T. mit Kalksteinorthostaten bedeckt, bezeichnete L.Woolley als den
Torbau der Schicht VII. Das Tor wies jedoch keinerlei Funde auf, die eine Korrelation mit dem Palast
und Tempel der Schicht VII erlauben. Nach L.Woolley ist die Gleichzeitigkeit der Gebaude stratigra
phisch belegt (1955:91). Damit kann nur die jeweilige Abfolge der Bauten in ihren Bereichen gemeint
sein.

, B.Gregori, 1986:85f.
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22 Teil I : Alalakh

a4. Das sogenannte »fortress«

FUr Schicht VII nahm L.WooUey ein auf einer Lehmziegelplattform errichtetes castle/fort (entspre
chend dem der Schicht NN) an (1955:133), erhalten waren lediglich einzelne Mauerziige. An den
Westteil des Tores der Schicht VII (Tafel 6) grenzte eine nur schlecht erhaltene, sudostlich verlaufende
Mauer an. Diese fungierte nach L.WooUey als Stutzmauer der Terrasse (retaining wall of a terrace) und
war gleichzeitig die Umfassungsmauer des »castle« der Schicht Alalakh VII (L.WoolIey,1955:153) 4.

Die auBere Befestigungsmauer dieses »castle« stellte nach L.WoolIey der im Bereich Y-Z:8-9 verlau
fende Mauerzug (Tafel 3) dar. Auf einer Lange von 25m legte L.WoolIey hier eine 2m breite Mauer
frei, die ungefahr in der Mitte des Mauerrestes einen vorspringenden, dreifach abgestuften Turm von
ca. 1m erhaltener Hohe aufwies. Diese Mauer griindete auf den Resten einer alteren Bebauung. Eine
Anbindung an das Tor der Schicht VII lag nicht vor, eine Korrelation iiber Funde scheint nicht gege
ben. Die Zuweisung dieser Mauerreste zur Toranlage der Schicht VII erfolgte wohl eher iiber die an
den Bauten der Schichten IVN orientierten Interpretation der Gesamtanlage.

a5.Der WaJUSehnitt F

Irn Verlauf der 2.Kampagne 1937 untersuchte man den Aufbau der Befestigung im Hauserbereich.
Zu diesem Zweck wurde der Hangschnitt F angelegt (Tafel 1). FUr Schicht VII rekonstruierte L.WooI
ley eine aus Schutt aufgeworfene, eventuell zweistufige Wallanlage, die auf den Resten einer alteren
Anlage gegriindet war (L.WoolIey, 1955:136). Die Zuweisung der Anlage zur Schicht VII erfolgte aus
schlieBlich iiber die Interpretation der im Schutt erhaltenen Kerarnik. Die jungste hier belegte Ware ist
die der Schicht VIII. Der Wall solI jiinger sein a1s die jungste in ihm enthaltene Keramik, also junger
als Schicht VIII. Einen stratigraphisch-baulichen Zusammenhang mit weiteren Bauten der Schicht VII
gibt es nicht. Zwar kann die Kerarnik der Schicht VIII a1s die jiingste hier belegte Kerarnik u.U. als
terminus post quem interpretiert werden, die Datierung des Walles in die Schicht VII ist damit aber
noch nicht zwingend 5. Der am Rand des Tellabhanges aus Schutt aufgeworfene Wall war an seiner
schrag abfallenden AuBenseite mit Lehm (mud-plastered/l.Woolley, 1955:133; 137) verkleidet. Diese
Konstruktion gehort zu den charakteristischen Befestigungsanlagen Palastinas und Syriens zur Mittel
bronzezeit,

00. Die Griiber

Die Zuordnung der Graber zu den jeweiligen Schichten erfolgte iiber die in ihnen enthaltene Kern
mik. Wahrend zwei einfache Erdgraber im Bereich der Grabungsstelle H der Schicht VII eindeutig zu
geordnet werden konnten (ATG 38/22 und 48/1; L.WooUey, 1955:221), blieb die Zuweisung der Bestat
tungen ATG 37{l.3 und 24 in Planquadrat C 20 zu Schicht VI oder VII offen.

a7. Der Mauerrest im Bereicn des Palastes der Schich: IV

Im Bereich des Palastes der Schicht N, dort in Raurn 12, fiihrte L.WooUey einen Tiefschnitt zur
Untersuchung der alteren Bebauung durch (Tafel 3). Auf Grund des sehr kleinen Grabungsausschnittes
konnte fUrdie Schicht VII nur ein isoliert liegender Mauerzug freigelegt werden (L.WoolIey, 1955:110).
Die Fundamente dieser Mauer waren in eine altere Bebauung eingetieft worden. Anhand der hier aufge
fundenen Keramik wurde sie der Schicht VIII, die jungere Mauer der Schicht VII zugerechnet. Weitere
Belege fUr die Korrelation der Befunde werden nicht erwllhnt.

aB. Der sogenannte »sue H«

»Site H« ergab neben den oben genannten Grabern Mauerreste, die iiber die Kerarnik der Schicht
VII zugewiesen wurden. Eine Erlauterung des Befundes wird nicht gegeben (L.WooUey, 1955:142,
Anm.l) .

• Diese Interpretation des sehr fragmeotarisch erbalteneo Bauzustandes stll1zt sich auf den »castlee-Bau der Schichten IVIV. der in diesem Bereich
(I..Woolley, 1955:153) m grlijlerem Kontext untersucht werden konnte,

, Siebe auch P.Parr, 1968:28/29.



2. Die BefuDde 23

b: Die Tiefscbnitt&-Die Bebauuag der Schicbteo ~xvn

In der ersten Nachkriegskampagne 1946 worde die Grabung am Palast der Schicht VII wieder aufge
nommen und im stark zerstorten Siidostbereich die Schichten VIII und IX z.T, freigelegt. In der darauf
folgenden Kampagne 1947 konzentrierte man sich auf die Untersuchung der friihesten Schichten Ala
lakhs. Dazu setzte L.Woolley die Arbeit im Siidostbereich des PaIastes der Schicht VII fort. Ausgehend
von Schicht IX zahlte er 7 weitere, aufeinanderfolgende Bauzustande (X-XVn. Unterhalb der Bausub
stanz der Schicht XVI stand das Grundwasser an. Die Arbeit in diesem Bereich muBte eingesteUt wer
den.

1m Verlauf der Kampagne 1947 untersuchte L.WooUey zudem den Tempel der Schicht VII und be
gann gleichzeitig, die in diesem Bereich liegenden tieferen Schichten freizulegen. Dabei konnte er bis
in eine Tiefe von 4,50m unterhaIb des Wasserspiegels vordringen. Seine 1947 publizierte Interpretation
der Anlage in diesem Bereich (1947b:425ff) revidierte er im Grabungsendbericht 1955 vollig, Im Ge
gensatz zur Schicht VII, die teilweise groBflachig untersucht werden konnte, erfolgte die Freilegung der
Schichten VIII-XVII nor noch auf relativ kleiner Flache.

bl. Schichl VHf 6

a) Im sudostlichen Teil des PaIastes der Schicht VII legte man in den Planquadraten K-L:13-15 die
Reste der Schicht VIII bzw. VIII/IX frei. Zwei Gebaudeteile, A und B, waren in der Schicht VIII/IX
erhalten (L.WooUey, 1950b:20, Abb.9; 1955:31/2, Abb.l7). FUr Bau A, im Norden des Grabungsberei
ches gelegen, lieB sich ein Raum vollstandig freilegen, von drei weiteren Raumen erhielten sich Mauer
zuge (Tafel 8), wobei sich Reste von WandmaIerei fanden, ohne daB diese hinsichtlich Motiv und Mu
ster rekonstruiert werden konnte. Von Gebaude B im Siiden der Grabungsstelle lieB sich aus den vor
handenen Mauern ein Raum rekonstruieren, von weiteren Mauerziigen standen nor Reste an. Die Funk
tion der Bauten bleibt auf Grund des sehr fragmentarischen Erhaltungszustandes offen.

Eine Definition der Schicht VIII, wie sie etwa fur Schicht VII vorliegt, wird nicht gegeben. Schicht
VIII ist die nachsttiefere Bauschicht unter dem PaIast der Schicht VII. Dabei ist fur die vorliegende
Grabungsstelle darauf hinzuweisen, daB im Vorbericht AJ XXX, 1950b:19 die Schichten VIII und IX
zu einer Schicht zusammengefaBt worden. Nach L.Woolley lagen die baulichen Strukturen so eng zu
sammen, daB eine Trennung auch der Keramik und Kleinfunde nach Schichten nicht rnoglich war. Im
Grabungsendbericht 1955 (L.Woolley, 1955:32) ist die Bebauung der durch Schicht VIII stark gestorten
Schicht IX dokumentiert (L.WooUey, 1955:3lf und Abb.17), wahrend Schicht VIII nicht naher erlautert
wird.

b) Die Plattfonn des Tempels der Schicht VIII soU in ihrem GrundriB der der Schicht IX entspro
chen haben (L.Woolley, 1955:57). Bevor der Tempel der Schicht VIII errichtet worden war, hatte man
nach L.Woolley aile Mauero des frnheren Gebaudes beseitigt und die Plattform erhoht, Der eigentliche
Tempel der Schicht VIII war nor in wenigen fragmentarischen Mauerziigen erhaIten (L.Woolley, 1955:
57, Abb.27). Unter Raum 48/1 der Schicht VII standen die Mauern eines an den Tempel der Schicht
VIII anschlieBenden Raumes an, der Keramik enthalten hatte. Weiter sudostlich, unter den Raumen, urn
den Tempelhof der Schicht VII gelegen, sollen weitere Architekturreste der Schicht VIII freigelegt wor
den sein. Eine Rekonstruktion des Tempelgrundrisses und der Nebenraurne war nach den erhaltenen
Baoresten nicht moglich, Die Bebauung im Tempelbereich der Schicht VIII worde durch Brand zerstort,
Die Fundamente der Schicht VII schnitten nach L.WooUey in das Mauerwerk der Schicht VIllein
(1955:57). Zudem soU eine Mattenlage auf den Bauresten der Schicht VIII einen Schichtentrenner zwi
schen der alteren und der jungeren Bebauung bilden. Nach dem publizierten Plan fur den Tempel der
Schicht VIII (L.Woolley, 1955:57 und Abb.27) ist eine Beurteilung des Befundes nor bedingt moglich.

c) Der Schicht VIII werden 4 Graber zugerechnet. Drei Bestattungen lagen in den Planquadraten L
14, K 15 und K 14, das vierte Grab wurde ohne nahere Angaben zum Befund publiziert (L.Woolley,
1955:221).

Far jede Schicbt gilt: a) Palastbereicb; b) Tempelbereicb; c) Graber.
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2. Die Befunde

b2.Schicht IX

25

a) Zur Schicht IX im Bereich des Palastes-siehe Schicht VIII.
b) In Schicht IX lie8 sich im Bereich des Tempeltiefschnittes der Umbau der Plattform gegennber

Schicht X beobachten. Ein Tempelgrundri8 war hier nieht erhalten (L.WoolIey, 1955:56). Mattenlagen
solIen a1s Trenner zwischen den Schichten VIII und IX belegt sein. 1m Bereich des Raumes 48/1 konn
ten Mauerreste und Kerarnik der Schicht IX festgestelIt werden (1955:311). Die Baureste der Schichten
VIII/IX des Tempelbereiches sind nach L.WoolIey u.U. als zwei Bauphasen einer Schicht zu interpre
tieren (1955:34). Danach wllre der Bau der Schieht VIII in Schicht IX gegriindet und in VIII weiterbe
nutzt worden.

Aus beiden Tiefschnittbereichen ist Kerarnik fUr die Schichten VITI und IX belegt, Keramik der
Schicht VIII solI zudem aus der Sondage unter dem Palast der Schicht IV wie auch aus den der Schicht
VIII zugerechneten Grabern stammen.

FUr die Bebauung der beiden Tiefschnittbereiche ergibt sich folgendes Bild: 7

BAULICHER
BEFUND

PALASr
kleinraumige Bebauung
kleinraumige Bebauung

TEMPEL
Plattfonn, Mauerreste
Plattfonn

INTERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX

INTERPRETATION HIER

Schicht VII
Phase I Schicht VII
Phase I Schicht VII

Schicht VII
Phase I Schicht VII
Phase I Schicht VII

b3.Schicht X

a) Die Architektur der Schicht X in den Planquadraten K-L:I3-15 weicht in Struktur und Grund
rill vollig von den Bauresten der nachfolgenden Schichten abo 1m Gegensatz zu der kleinraumigen Be
bauung der Schichten VIII/IX stellt der vorliegende Bau mit seinen bis zu 2,90m breiten und bis zu
30cm hoch anstehenden Mauem einen Ausschnitt aus einem vermutlich gro8eren Gebaude dar (Tafel
9). Sieben Raume sowie ein zugehoriger Hof im Stidosten wurden teilweise freigelegt, Der Hof war
tiber Raum 4 des Gebaudes zu erreichen, die Zugange zu den tibrigen Raumen sind nicht belegt. Die
Raume wiesen z.T. mehrere Fu8bodenniveaus auf. 1m Hof sollen 6 Begehungsflachen zu unterscheiden
gewesen sein (L.WoolIey, 1955:27). In Raum 3 waren Umbauten zu erkennen (1955:28). L.WooIley
interpretierte die Raume 5 und 6 als Treppenhaus, Raum 4 a1s Korridor.

b) Wie in Schicht IX waren auch in Schicht X keine Belege fUrden Tempelbau selbst erhalten. Die
urn 4-5m nach Nordosten versetzte Terrasse entsprach in ihrem GrundrlB der Plattform der Schicht XI
(L.WoolIey, 1955:56). Auch hier solI eine Mattenlage als Trenner zwischen den Bauresten der Schichten
IX und X gedient haben. Mauerreste im Hofbereich und dort vereinzelt aufgefundene Kerarnik werden
der Schicht X zugerechnet.

Kerarnik der Schicht X stammt in erster Linie aus dem Hofbereich des im Palasttiefschnitt freigeleg
ten gro8eren Gebaudes (L.WooIley, 1955:27). Aus dem Bereich des Tempeltiefschnittes ist fUr Schicht
X nur wenig Keramik belegt (L.WoolIey, 1955:311).

BAULICHER
BEFUND

PALASTTIEFSCHNIT
gro8erer Gebaudetrakt

TEMPELTIEFSCHNITf
versetzte Plattfonn

INTERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht X

Schicht X

INTERPRETATION HIER

Schicht X

Schicht X

, Phase I Scbicht ... heitlt: bier wird entgegen der Interpretation L.Woolleys die Bebauung Dieht als eigenstandige Schicht angesprochen. Eine oder
mehrere ..schichten« in L.Woolleys Sinn werden bier a1s Phasen einer Scbicht interpretiert.
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2. Die Befunde

b4. Sehieht XI

27

a) Das Gebaude der Schicht XI konnte im Palasttiefschnitt in einem Bereich von ca. 13m x 17m
untersucht werden. Auf der relativ kleinen Grabungsflache (Tafel 10) wurde ein Ausschnitt aus einem
HausgrundriB freigelegt. Die bis zu 2,30m breiten Mauem waren nur in ihren Fundarnenten erhalten.
Die Baurichtung des Gebaudeausschnittes der Schicht XI entspricht der der Schicht X. Von Schicht X
aus waren mehrere Gruben in die Substanz der Schicht XI eingetieft worden.

b) Fiir Schicht XI lieB sich im Bereich des Tempeltiefschnittes wiederum eine Plattform (mit iden
tischem GrundriB wie die der Schicht X) nachweisen. Der Bau der alteren Schicht XII war zugesetzt
und im Nordosten urn ca. 6m, im Stidwesten urn ca. 1m (L.Woolley, 1955:54) erweitert worden.

Die Neuaufnahme der Keramik der Schicht XI ergab lediglich 3 vollstandig erhaltene GeflHk und
4 Gefa6fragmente. Aus dem Bereich des Tempeltiefschnittes wird keine Keramik vorgestellt, fUr den
Bereich des Palasttiefschnittes insgesarnt 4 Objekte erwahnt (L.Woolley, 1955:309).

BAULICHER
BEFUND

PALASITIEFSCHNlT
gro6erer Gebaudetrakt

TEMPELTIEFSCHNITf
Plattfonn

INTERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht XI

Schicht XI

INTERPRETATION IllER

Schicht XI

Phase / Schicht X

b5. Sehieht XU

a) In einem Grabungsbereich von ca, 13m x 22m legte L.Woolley Strukturen frei, die er als
Wohnriiume und Palast mit drei Bauphasen interpretierte. Wie schon bei Schicht VII basierte auch in
Schicht XII die Definition der Schicht auf der Nutzungsdauer des sogenannten Palastes. Die Phasen
gliederung a-b--c beruht auf den baulichen Veranderungen im Wohnraumbereich. Die Struktur des
Palastes (Mauerflucht und Saulenreihe) blieb identisch. Beginn und Ende der Schicht XII sind somit
tiber den Zeitraum der Erbauung und Zerstorung des Palastes defmiert 8.

Der »Wohnraumbereich« der jUngsten Phase XII a konnte nur anhand eines Mauerzuges im stidlichen
Bereich der Grabungsflache und eines teilweise freigelegten Raumes (Raum 10) im Nordwesten, Plan
quadrat K 14, festgestellt werden (L.Woolley, 1955:22) (Tafel 11). Nach L.Woolley waren in Schicht
XII a die alteren Bauten des Wohnraumbereiches bis auf diesen Raum 10 abgerissen worden (1955:23).

Der Palastbereich urnfaBte die Saulenreihe A-E, von Stidwesten nach Nordosten verlaufend. Saule
A solI erst in Phase XII a errichtet worden sein. Nordlich und parallel zu dieser Saulenreihe verlief die
ca. 2m breite sogenannte Palastfassadenmauer (L.Woolley, 1955:23).

Die Phase XII b zeigte im Wohnraumbereich eine »dichtere Bebauung«. Neben dem noch in XII
a existierenden Raum 10 legte man weitere kleinere Raume und Hofe frei, die die gesarnte Flache sud
lich der Saulenreihe einnahmen (Tafeln 11/12). Die Raume wiesen zum Tell mehrere FuBbOden auf.
Die Saulenreihe bestand nach L. Woolley in Phase XII b aus 4 Saulen (B-E), die Mauer der
Palastfassade wies keine Veranderungen auf. FUr die alteste Phase XIIe wurde im stidlichen
Wohnraumbereich ein zweiraumiger Komplex freigelegt (Tafel 12). Zwischen Saulenreihe (B-E) und
dieser Bebauung blieben ca, 3m unbebauter Flache. Von dem Palast der Phase XII c sind zwei
Mauerztige erhalten. Der erste, parallel zur Saulenreihe verlaufend, lieB an seinem Nordostende eine
Art Vorsprung erkennen (dieser Mauerzug ohne den Vorsprung entspricht dem in XII a und b belegten).
1m rechten Winkel traf auf diese Mauer der nordwestlich/ sudostlich verlaufende zweite Mauerzug. Die
Breite der Mauem betrug ca. 2m. Nordlich des ersten Mauerstuckes bildete der zugesetzte Raum 1 der
Schicht XIII eine Art Plattform (L.Woolley, 1955:17). Ein Zugang zu diesem ist in keiner Phase belegt,
die Plattform wurde in XII b und a erhoht.

Um die Bereiche zu differenzieren, hehalte ich die Tenninologie L Woolleys bei, ohne sie inhaltlich zu i1bernehmen.
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2. Die Befunde 31

b) In Schicht XII legte man einen gut erhaltenen TempelgrundriB frei (L.Woolley, 1955:47). Er stand
auf den eingeebneten Bauresten der Schichten XIII/XIV. Der Tempel bestand aus einem Haupt- und
einem Vorraum (Tafel 12), vor denen ein in drei Bereiche, A, B und C gegliederter Hof lag. An die
Stidwestmauer des Vorraumes E schloB eine zur Zeit der Freilegung noch 2m hoch anstehende Treppe
an, Zugang zu einer weiteren, nicht erhaltenen Etage. Hof und Tempelvorraum wiesen verschiedene In
stallationen auf. Die Innenmauern des Hofes sollen in einer zweiten Bauphasen in Schicht XII nieder
gerissen worden sein, sodaB ein einziger offener Bereich entstand.

Aus beiden Tiefschnittbereichen wird Keramik fur die Schicht XII vorgestellt. Die Bauten beider
Bereiche der Schicht XII sollen auf gleichem Niveau gestanden haben (L.Woolley, 1955:33).

BAULICHER
BEFUND

PALASTTIEFSCHNITT
mehrphasige Bebauung

TEMPELTIEFSCHNITT
Tempelgrundrill

INTERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht XII

Schicht XII

INTERPRETATION HIER

Schicht XII

Schicht XII

b6. Schicht XIIl

a) 1m Palasttiefschnitt sind fur Schicht XIII (Tafel 13) zwei Komplexe zu unterscheiden. Wie schon
in Schicht XIIc wurde auch in Schicht XIII der stidliche Teil der Grabungsflache von Wohnraumen ein
genommen. Nordlich davon und durch eine ca. 3m breite unbebaute Flache getrennt, befand sich ein
langlicher Raum (Raum I, in Schicht XIIc zugesetzt), dessen kalkverputztes Mauerwerk 1,40m hoch
anstand. Der Boden des Raumes war von einem Scherbenpflaster bedeckt. Die Bebauung der Schicht
XIII tibernimmt im stidlichen Teil die Strukturen der Schicht XIV (Tafel 13) (der nordliche Bereich
konnte fur Schicht XIV nicht mehr freigelegt werden).

b) Schicht XIII wird im Bereich des Tempeltiefschnittes mit Schicht XIV zusammengefaBt, d.h. der
Tempel der Schicht XIV soll in Schicht XIII weiterbenutzt worden sein (?).

Die Kerarnik der Schicht XIII stammt vor allem aus dem Bereich des Palasttiefschnittes.

BAULICHER
BEFUND

INTERPRETATION
L.WOOLLEY

INTERPRETATION HIER

PALASTTIEFSCHNITT
kleinraumige Bebauung u.Raum Schicht XIII Schicht XIII

TERMPELTIEFSCHNITT
Plattform (?) Schicht XIII(?) Phase / Schicht XIII/XIV

b7. Schicht XN

a) Die Grabungsflache der Schichten XIV-XVI im Palasttiefschnitt beschrankte sich auf ein Plrn:'
quadrat. Freigelegt wurden fur die Schicht XIV ein drei Raume umfassender Komplex (Tafel 14). Die
gut erhaltenen Mauern standen bis zu einer Hohe von 1,40m an. Die Struktur des Gebaudes ist mit der
der Schicht XIII vergleichbar.

b) Der Tempel der Schicht XIV (Tafel 14) wies zwei Raume und ei~en Hof auf, ~essen Begren
zungsmauern nur fragmentarisch erhalten waren. Beide Tempelraume enthielten Installationen und meh

rere FuBbOden, auch Umbauten sind belegt.
Die Kerarnik fur Schicht XIV stammt aus beiden Tiefschnittbereichen.
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2. Die Befunde 33

BAULICHER
BEFUND

PALASTTIEFSCHNITT
kleinraumige Bebauung

TEMPELTIEFSCHNITT
Tempelgrundri6

INlERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht XIV

Schicht XIV

INlERPRETATION HIER

Phase / Schicht XIII

Schicht XIV

b8. Schicht XV

a) Fiir Schicht XV konnten zwei kleine Raume freigelegt werden, deren Mauem bis zu 40cm hoch
anstanden. Die Mauem standen leicht versetzt zum Befund in Schicht XIV (Tafel 14). Die Baustruktur
entspricht der der jiingeren Bebauung.

b) Von den »Ternpel« -bauten der Schichten XV/XVI waren nur einzelne Mauerzuge zu rekonstru
ieren. Nach L.Woolley soU der Tempel der Schicht XV dem der Schieht XVI im Grundrill entsprochen
haben.

Die Keramikneuaufnahme ergab fiir Schicht XV lediglich 3 Fragmente. Auch nach der Beschreibung
der Keramik durch L.WooUey (1955:308) ist fur Schicht XV nur wenig Material belegt,

BAULICHER
BEFUND

PALASTTIEFSCHNITT
kleinraumige Bebauung

TEMPELTIEFSCHNITT
Mauerreste

INlERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht XV

Schicht XV

INlERPRETATION HIER

Phase / Schicht XIII

Phase / Schicht XIV

b9. Schicht XVI

a) Die Bebauung ist nahezu identisch mit der der Schicht XV (Tafel 14), der sndostliche Raum le
diglich durch eine Mauer unterteilt, Diese Trennmauer stand auf einer alteren, bereits unter dem Grund
wasserspiegel liegenden Bebauung der »Schicht XVII«.

Mit der Freilegung der Schicht XVI endete die Arbeit im Palasttiefschnitt.
b) 1m Tempeltiefschnitt konnte die Untersuchung bis auf den gewachsenen Boden fortgefiihrt werden.

Das gesarnte Material dieses unter Schicht XVI liegenden Bereiches wurde der Schicht XVII zugerech
net. Strukturen lieBen sich bei diesem Niveau nieht mehr unterscheiden.

Die Keramik der Schicht XVI ist wie die der Schichten XV und XI nur durch wenige Fragmente
belegt. Fiir Schicht XVII war nur eine Miniaturschale zu dokumentieren.

BAULICHER
BEFUND

PALASTTIEFSCHNITT
kleinraumige Bebauung

TEMPELTIEFSCHNITT
Mauerreste

INlERPRETATION
L.WOOLLEY

Schicht XVI

Schicht XVI

INlERPRETATION HIER

Phase / Schicht XIII

Phase / Schicht XIV
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c: ZI1'iammenf~ und Kommentar

Die Strukturen der Schichten VIII/IX im Palasttiefschnitt waren auf Grund des sehr schlechten Erhal
tungszustandes nicht eindeutig zu trennen. Unter der kleinraumigen Bebauung dieser Niveaus folgen 4
Bauten unterschiedlichen Charakters (Schichten X-XIII). Drei weitere, einander iiberlagemde Raumein
heiten (Schichten XIV-XVI) ahneln sich in den Grundrissen. Fiir die Schichten XIII bis XVI ist zu
iiberlegen, ob es sich bei diesen entgegen der Interpretation L.Woo11eys nicht urn Bauphasen einer ein
zigen Schicht handelt.

Unterhalb des Tempelbereiches der Schicht VII konnten fragmentarisch erhaltene Mauem der Schicht
VIII zugewiesen werden. Unter dem Tempel selbst grundeten diese auf einem Postarnent derselben
Schicht. Auf diesen Befund folgen nacheinander drei Lehmziegelpostarnente, die von L.Woolley auf
Grund trennender Mattenschichten und z.T, veranderter Grundrisse als drei eigenstandige Bauzustande
interpretiert wurden (Schichten IX-XI), hier aber mit der jiingeren bzw. der alteren Bebauung verbun
den werden. Ein gut erhaltener TempelgrundriB ist fur Schicht XII belegt. Schicht XIII soli lediglich
durch die Weitemutzung des Tempels der Schicht XIV dokumentiert sein. Schicht XIV enthielt den fru
hesten relativ gut erhaltenen GrundriB eines Tempels. Fiir die sogenannten Schichten XV und XVI wa
ren nur isolierte Mauerreste zu beobachten.

Die Korrelation der Tiefschnitte:

Die Korrelation der beiden Tiefschnitte geht vom baulichen Zusammenhang des Tempels und des
Palastes der Schicht VII aus. Die Schichtenzahlung in den beiden Tiefschnitten richtet sich nach der
Abfolge der Bauten unter dem Palast der Schicht VII. Nach L.Wooliey ist die Bebauung beider Berei
che in den Schichten XII und XVI klar zu korrelieren (L.Woo11ey, 1955:33). Die Bebauung dieser
Schichten sol1 zum einen jeweils auf identischem Niveau errichtet sein, zum anderen gleiche Keramik
aufweisen.

Zur Frage der Niveauangaben muB darauf hingewiesen werden, daB diese mit Hilfe der Publikation
nicht iiberprtifbar sind. Ebensowenig wird die Kerarnikkorrelation anhand von Beispielen erlautert,

Von dem hier bearbeiteten Material ausgehend ist bezuglich des Kerarnikvergleiches anzumerken,
daB die Kerarnik der Schichten XII bis XVI ein recht homogenes Bild (Katalog A, Tafeln 70-89)
zeigt. Somit erscheint eine Korrelation einzelner Schichten eines Grabungsbereiches mit einzelnen
Schichten eines anderen Grabungsbereiches tiber die Kerarnik kaum moglich, Hinzu komrnt, daB Schicht
XVI nur wenig Kerarnik aufweist (1955:308).

Auch fiir Schicht X nimmt L.Woo11ey eine Korrelation iiber die Kerarnik vor (1955:35), ohne diese
im Einzelnen zu belegen. Eine Uberprufung des Materials aus X zeigt jedoch, daB sich die Keramik
von den benachbarten Schichten nicht so deutlich absetzt, urn mit dieser eine eindeutige Korrelation
der Schichten beider Bereiche durchfiihren zu konnen.

Zusammenfassend ist zu den Befunden beider Tiefschnitte festzuhalten:
Der Palasttiefschnitt zeigt nach L.Woo11ey auf Schicht VII folgend 9 weitere Bauzustande, VIII

-XVI. Diese sind m.E. zu 5 Schichten mit eigenstandiger Bebauung zusammenzufassen. Dabei bilden
die Schichten VII-IX einen zusammengehorigen Komplex. Fiir die Befunde der Schichten X-XIII
wird die Schichtenzahlung L.Wo11eys tibemommen. Schicht X zeigt im Vergleich zu IX eine Anderung
in der Struktur des Gebaude, hier kleinraumige Bebauung, dort ein groferer Gebaudekomplex, Die
Schichten XII und XIII lassen zwar in der Verwendung des »Mittelraumes« (siehe Tafel 12) Paralielen
erkennen, werden aber auf Grund der baulichen Veranderungen im Nordbereich als Einzelschichten ge
zahlt,

Ab Schicht XIII wurde die Untersuchung nur noch im siidlichen Bereich des Tiefschnitts weiter
gefiihrt. Die Strukturen der in diesem Ausschnitt freigelegten Schichten XIII-XVI sind miteinander
vergleichbar und werden hier zusammengefaBt.

Fiir die Interpreation des Befundes im Tempeltiefschnitt muB auf eine weniger detaiUierte Dokumen
tation zuruckgegriffen werden. Reste einer als Tempel interpretierten Bebauung, die auf einer Plattform
errichtet waren und unter den Tempel der Schicht VII lagen, wurden als Schicht VIII bezeichnet. Die
Schichten X bis XI zeigen lediglich Terrassen, die sich in Details unterscheiden sol1en. Es scheint
durchaus moglich, die drei Schichten VII-VIII-IX als Phasen einer Schicht aufzufassen.

In Schicht XII lieB sich eine Tempelanlage rekonstruieren, die auf den Mauem einer ahnlichen An
lage der Schicht XIV griindete (siehe die zugehorigen Profile, L.Wooliey, 1955:34, Abb.18a und b).
Mauerreste und FuBbOden, von L.Woo11ey als Belege der Schichten XV und XVI interpretiert, werden
hier mit Schicht XIV zusammengefaBt.
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Die von mir vorgenommene Interpretation der architektonischen Befunde soIl im folgenden als Hy
pothese verstanden werden. Profil- und Planadokumentation reichen nicht aus, urn entweder die Inter
pretation L.Woolleys oder die hier vorgeschlagene eindeutig zu belegen.

Die Anzahl der im Palasttiefschnitt festgestellten Schichten, d.h, der Bauten,die sich in Struktur und
Grundri8 von der alteren bzw. folgenden jungeren Bebauung absetzten lie8en, ist m.E. auf fimf zu re
duzieren.

ANZAHL DER SCHICHTEN NACH L.WOOLLEY ANZAHL HIER

VII-VllI-IX 1
X 2
~ 3
m 4
XIII-~V-XV-XVI 5

1m Tempeltiefschnitt sind drei Grundrisse fUr eigenstandige Tempelbauten dokumentiert, Schichten
VII, XII und XIV. AIle dazwischenliegenden Schichten wurden ausschlie8lich iiber die sogenannten
Plattfonnen bzw. iiber noch erhaltene Mauerreste ennittelt.

ANZAHL DER SCHICHTEN NACH L.WOOLLEY ANZAHL HIER

VII - VIII - IX 1
X -~ 2
XII 3
~II- XIV - XV - XVI 4
XVII (1)

Die Korrelation der veranderten Schichtenfolge beiderTiefschnittbereiche mu8 an der von L.Woolley
vorgegebenen orientiert bleiben, auch wird die Bezeichnung der Schichten im folgenden weiterhin in
der Tenninologie L.Woolleys erfolgen.
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3 - Die Keramik der Schichten Alalakh Vll-XVll

a: Die Beschreibung der Keramik

37

Die Keramik der Schichten AIalakh VII-XVII ist tiberwiegend scheibengedreht, handgemachte Ge
nille treten nur vereinzelt auf. Die GefliBoberflachen sind vor allem grau-braun bis gelb-braun (Mun
sell-Karten 5 und 6). Daneben kommen die Farben grau-grun (Munsell-K.arte 7), schwarz-grau
(Munsell-Karte 6) und rot (Munsell-K.arten 3 und 4) vor. Politur bzw. Streifenpolitur treten bis auf
eine Ausnahme (2:13 VII) ausschlieBlich bei unbemalten GefaBen auf, am haufigsten bei Schalen und
Schtisseln. Die streifenpolierten Objekte sind vor allem in den Farben grau-braun bis grau-schwarz
(Schwarze Ware) belegt (Munsell-Karten 5 und 6).

Die Verzierungsarten:

Reserved slip -

»sgraffiato« -

der Gefabkorper ist mit einer sehr dtinnen Farbschicht (oder slip) uberzogen, aus
der das Muster im Negativ ausgestrichen wird.
(L.Woolley, 1955:315f; 352); hier ist ein dickerer Farbauftrag auf das GefliBgestri
chen, aus dem das Muster, wie oben, im Negativ ausgelcratzt wird.

Kammstrich;
Riefen und Kanneluren;
Einstich/Eindruck;
Applikation;
Kerbschnitt, auf Wtilsten und direkt auf dem GefaBk5rper;
Bemalung.

Die im folgenden nach Schichten vorgestellte Keramik ist innerhalb der Schichten nach GefaBgrup
pen in dieser Reihenfolge angeordnet:

a) Napfe/Becher
b) Schalen/Schusseln
c) Topfe/Kessel
d) Vasen
e) Kruge/Flaschen
f) VorratsgefaBe
g) sonstige Formen

: offene GefaBe, deren Hohe etwa gleich dem Durchmesser ist;
: offene GefaBe, deren Hohe niedriger als der Durchmesser ist;
: geschlossene Gef:ille ohne eigentlichen Hals;
: geschlossene Gef:ille mit weitem Hals;
: geschlossene Gef:ille mit engem Hals;

Die Definitionen der einzelnen Gruppen sind als Anhaltspunkte zu sehen, die Grenzen zwischen den
einzelnen Gruppen sind z.T. nicht eindeutig zu ziehen. Die einer Gruppe nicht zuzuordnenden Objekte
werden am SchluB einer jeden Schicht aufgefiihrt.

Innerhalb der Formengruppen zeigen die einzelnen GefaBe und Fragmente Detaillunterschiede, die
dUTCh die nachfolgende Beschreibung erfaBt werden.

ScmCHT VII

Niipfe I Becher

Fiir die Formengruppe Napfe/Becher liegen in Schicht vn keine Belege vor.

SchalenlSchUsseln

Schalen/Schtisseln treten in verschiedenen Formen auf. Ihre Unterschiede liegen in der Ausbildung
des Randes, des Wandungsverlaufes und der Gestaltung der Boden. AIle Schalen/Schusseln dieser
Schicht sind scheibengedreht.
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Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht VII: 63
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

Fonnengruppe I Ware

Napf I Becher

Anzahl pro Schicht I Objekt - Nr.

Schalen
davon Schwarze Ware

Schiisseln

Kelch (high footed vessel)
Amuq-kilikische Ware

Topfe I Kessel
davon bemalt

Vasen

davon streifenpoliert
bemalt

fragmentarisch erhaltene
Gefa6e, u.U. Vasen

Kriige

davon bemalt
Amuq-kilikische Ware
bemalt (ohne Zugehorigkeit
zu einer bestimmten Ware)

Flaschen
davon Schwarze Ware

fragmentarisch erhaltene
Gefa6e, Flaschen/Kriige
davon Amuq-kilikische Ware

Vorratsgefsfle

sonstige Formen

davon »low waisted vessel«
»fruit-stand«

Fragmente
davon Amuq-kilikische Ware
»reserved slip«

6
1

6

3
1

17

2
1

5

8

3
1

2

3
1

3
1

1
2

3
1
1

1:1; 1:2; 1:3; 2:4; 2:5; 2:6
1:1.

2:7; 2:8; 2:9; 2:10; 2:11; 2:12.

3:13

3:14; 4:15; 4:16.
3:14.

4:17; 4:18; 5:19; 5:20; 5:21;
5:22; 5:23; 5:24; 5:25; 5:26;
6:27; 6:28; 6:29; 6:30; 6:31;
6:32; 7:33
6:29; 6:31.
5:22.

7:34; 7:35; 7:36; 8:37; 8:38.

9:39; 9:40; 10:41; 11:42;
11:43; 11:44; 12:45; 12:46.
10:41; 11:42; 11:44.
10:41.

11:42; 11:44.

12:47; 12:48; 12:49.
12:47.

13:50; 13:51; 13:52.
13:50.

13:53; 13:54; 13:55; 14:56;
14:57; 14:58; 14:59; 15:60.
14:55.
14:59; 14:60.

16:61; 16:62; 16:63.
16:63.
16:62.
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Einfache flache Schalen mit schrag verlaufender Wandung, deren Rander keine differenzierte Glie
derung zeigen, stellen die GefliLk AU:l bis 2:6 dar. Die BOden der GefaBe 1:1 und 1:2 sind als Stand
ringe ausgebildet. 1:3 zeigt eine fast dreieckige Handhabe, die direkt am Rand angebracht ist.

Die Objekte 2:7-2: 12 sind als tiefere Schusseln mit differenzierten Randformen zu charakterisieren.
Durch den Randeinzug bei GefaB 2:7 bildet sich ein kurzer Schulterbereich; der Boden wolbt sich in
der Mitte nach auBen. Bei den Objekten 2:8, 9, und 10 geht der nach auBen gebogene Rand in einer
geschwungenen, s-formigen Linie in den Bauchbereich des GefaBes tiber; 2:8 und 2:10 zeigen die
Ausformung eines Standringes, der Boden des GefaBes 2:9 ist eben. Die Ubergange vom Boden zum
Bauch, von diesem zur Schulter, von der Schulter zum Rand sind bei GefliB 2:11 starker abgesetzt als
bei den tibrigen Formen. In der GefaBmitte markiert ein relativ scharfer Umbruch den Ubergang Bauch
Schulter; letztere verlauft nahezu vertikal und mundet in den nach auBen geneigten Rand. Der Boden
des GefaBes ist eben. Der fast spitz zulaufenden Rand des Objektes 2:12 ist nach auBen gerichtet, der
Boden auch hier als Standring ausgebildet.

Die Schalen/Schtisseln der Schicht VII zeigen neben rauhen Oberflachen auch glatte und sehr glatte
AuBenseiten; Objekt 1:1 ist streifenpoliert. Die GefaBfarben der AuBenseiten sind rot/rot-braun und
dunkelbraun; das streifenpolierte GefaB zeigt die bei dieser Ware (s.a.Seite 64f.) und Oberflachenbe
handlung charakteristische Farbe grau-braun.

Eine Sonderform unter den Schalen/Schusseln bildet der Kelch 3:13 (high footed vessel). Die eigent
liche Schale mit leicht nach auBen geschwungenem Rand sitzt auf einem schlanken GefaBfuB, der in
seinem unteren Bereich durch Riefen und Kanneluren verziert ist. 1m Rand/Schulter-Bereich ist eine
geometrische Bemalung (rotlich-braun) auf hellbraunem Untergrund angebracht (siehe Amuq-kiliki
sche Ware, S.54ff). Die Bemalung ist matt, das GefciB hingegen poliert.

Tdpfettcessel

Die Formengruppe Topf ist durch ein bemaltes Objekt, 3:14, mit wulstforrnig ausgebildetem, auf der
Oberseite gerilltem Rand sowie durch zwei unbemalte Exemplare, 4:15 und 4:16, vertreten. Der s-for
mig geschwungene Wandungsverlauf des unbemalten Topfes 4:15 mundet in einen konkaven Boden.
Objekt 4: 16 ist durch einen markanten Umbruch in der Mitte der Wandung charakterisiert, der Boden
konvex ausgebildet.

Die matte Oberflache des rotlich-braun bemalten Topfes 3:14 ist geglattet, die Oberflachen der
Topfe 4:15 und 4: 16 sind rauh. Alle drei Topfe zeigen eine grau-braune GefaBfarbe.

Vasen

Vasen treten in Schicht VII als zahlenmaBig starkste Gruppe auf, 4:16; 4:18; Tafeln 5-7:33:. Sie zei
gen ein relativ einheitliches Bild von geschlossenen GefaBen mit weitem Hals, der sich im Ubergang
Hals / Bauch verengt. Die GefaBe besitzen Ringboden und flache Standflachen: ..in einigen Fallen ist
der Boden spitz zulaufend nach auBen und unten gewolbt, z.B. 5:21,6:32. Der Ubergang Hals/Bauch
kann durch einen Wulst verziert sein, 6:31, der Rand seIber Riefen und Kanneluren tragen. Objekt 5:22
ist das einzige (mit dunkelbraunen Streifen) bemalte GefaB in dieser Gruppe, 6:29 und 6:31 sind strei
fenpoliert. Aile GefaBe dieser Formengruppe sind scheibengedreht, ihre Aulienflachen in der Regel glatt
bis sehr glatt, die Farbe der GefaBe hellbeige bis weiB. Zwei Ausnahmen finden sich bezuglich Form
und Behandlung der AuBenseiten. Objekt 4:16 weicht in der Ausbildung von Hals und Rand von den
ubrigen GefaBen dieser Formengruppe abo Der Hals ist nicht geschwungen, sondem verlauft fast vertikal
und gerade nach oben; der Rand seiber ist auf der Oberseite abgeflacht und nach auBen gebogen. Der
Hals des Objektes 4: 18 ist proportional langer als bei den tibrigen Gefalsen dieser Gruppe und weniger
stark nach auBen geneigt, die AuBenseiten beider GefaBe sind rauh und matt. GefaBe dieser Formen
gruppe treten in Alalakh nicht vor Schicht VII auf.

Krugetltlaschen

Krtige (Tafeln 9-13) sind in Schicht VII bemalt und unbemalt belegt, einige Exemplare tragen Wtil
ste auf der AuBenseite der Wandung.

Objekt 9:39, ein bauchiges GefaB mit kurzem Hals, zeigt einen rundlich geformten Henkel, der im
Schulterbereich angesetzt ist. Der Ubergang Hals/Schulter wird bei dem bauchigen Krug mit Flachboden,
9:40 wie auch bei Objekt 12:45 durch einen Wulst betont. Der (rot-braunlich) bemalte, fragmentarisch
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erhaltene Krug 10:41 gehort zur Amuq-kilikischen Ware. Die (heUbraun bemalten) Kruge 11:42 und
11:44 lieBen sich dagegen keiner Warengruppe zuweisen (Khabur-Ware 'l; s.S.66, Waren). Kleeblatt
formige Ausgiisse zeigen die GefaBe 11:43 und 12:46.

Insgesamt enthalt die Fonnengruppe der Kruge ein Spektrum von Flach- und Ringboden sowie Bo
den, die halbrund ausgebildet sind. Die Henkel aUer Kruge mit Ausnahme von 9:39 sind im Schulter
Halsbereichangebracht, der obcre Ansatz kann dabei etwa in der Halsmitte, z.B, OOi Objekt 9:40 oder
direkt am Rand des GefaBes, z.B. OOi Objekt 11:43, angesetzt sein. Die GeftiBfarben umfassen das
Spektrum von weiBlich/grau bis dunkelgrau und braun. Wahrend die bemalten Kruge aUeeine sehr glat
te Oberflache zeigen, weist ein Teil der unbemalten Kriige eine unbearbeitete, rauhe Oberflache auf.

F/aschen sind sowohl durch vollstandigeExemplare als auch durch fragmentarisch erhaltene Objekte
belegt. Drei vollstandige GefaBe, 12:47, 48 und 49 zeigen jeweils einen durch eine Vertiefung in der
AuBenseite gegliederten Rand, einen engen kurzen Hats, einen Bauch mit deutlichem Umbruch und
Ringboden. Aile drei Exemplare sind unbemalt und von heU- bis dunkelgrauer Gefalifarbe, Objekt
12:47 ist streifenpoliert. Das fragmentarisch erhaltene Objekt 13:50, der Gruppe Krtige/Flaschen zuge
ordnet, ist mit einem Fries aus schrag zum Gefallkorper verlaufenden Streifen in dunkelbrauner Farbe
auf weiBlichem Untergrund bemalt (s.S.54/55, Waren).

Einzelformen

Einzelfonnen, die keiner Gruppe zuzuweisen sind, zeigen die Tafeln 13 und 14. Bei Objekt 13:53
handelt es sich urn ein grobgefertigtes handgemachtes GefaB mit weiBgrauer Oberflache, Bei Objekt
13:54, einem standerartigenUntersatz, ist die Oberflache rauh und nicht weiter bearbeitet. GefaB 13:55
gehort zur Gruppe der sogenannten »low waisted vessel«, Seine Oberflache ist geglattet, die GefaBfarbe
rotlich-braun,

Die Deckel (?) 14:56 und 14:57 haben eine glatte vertrichene Oberflache. GefaB 14:58 besteht aus
hellem, weiBlichem Ton. Der langgestreckteGefaBkorper mit kurzem weitem Hals zeigt eine sehr glat
te, sorgfaltig bearbeitete Oberflache,1m Boden des GefaBes wurde eine Offnung angebracht. Die Form
des Objektes 15:60 wurde von L.WooUey (L.WooUey, 1955:309, dort Typ 113) als »champagne cup«
bezeichnet.Es handelt sich dabei urn ein GefaB mit rotlicher AuBenfarbe, welches mit Riefen und Kan
neluren, Kerbschnitt auf dem GefaBkorper und eingeschnittenen Dreiecken verziert ist. Ebenfalls zu
dieser GefaBgattung ist das Fragment 14:59 zu zahlen,

Fragmente

Je einmal belegt sind in Schicht VII die Verzierungsarten Applikation, 16:61 und »reserved slip«,
16:62. Bei Fragment 16:61 ragt eine applizierte Schlange tiber den Rand des Fragmentes, links und
reehts von je einer scheibenartigen Applikation flankiert. Auf Fragment 16:62 sind eine Waagerechte
sowie zwei bogenformige Linien in der Technik des »reserved slip« ausgefuhrt (s.S.65, Waren). Mit
Objekt 16:63 liegt ein Exemplar der Amuq-kilikischen Ware (s.S.55) VOT.

SCHICHT vm

Niipje/Becher

Mit dem fragmentarisch erhaltenen Objekt 17:1 liegt ein Exemplar der Fonnengruppe Napfe/Becher
VOl. Das GefaB tragt eine in der von L.Woolley sogenannten »scraffiato« Technik ausgeftihrte Verzie
rung (s.S.65, Waren).

Schalentschusseln

Die groBte Fonnengruppe in Schicht VIII bildet die Gruppe der Schalen/Schusseln, die sowohl be
zuglich des Fonnenspektrums als auch bezuglich der Ware von dem Repertoire der Schicht VII klar
abzusetzen ist (siehe Tafeln 1 und 2NII; 17, 18 und 19/VIII). Auffallig ist der hohe Anteil grau
brauner bis schwarzer, streifenpolierterScha/en (ca. die Halfte aller hier neu aufgenommenen Objekte,
s.o. tabellarische Erfassung - Schwarze Ware) (s.S.64, Waren). Bei den Randfonnen der Schalen (Ta
feln 17-19) erweisen sich nach innen gebogene Randlippen (deren AuBenseite reliefiert sein kann) als
typisch. Daneben kommen flache Schalen mit nach auBen gestreektem Rand, 17:2 und Schalen mit ab
geflachten Randoberseiten, die sich schrag zum Gefalsinneren neigen, 19:19 und 19:20, vor.



3. Die Keramik

sanCHrvm

Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht VIII: 170
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

41

Fonnengruppe I Ware

Napfe I Becher
Scraffiato - Technik

Anzahl pro Schicht I Objekt-Nr.

17:1

Schalen

davon Schwarze Ware

Schiisseln

davon Amuq-kilikische Ware

Topfe

davon Amuq-kilikische Ware
Khabur-Ware
bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Vasen

Kriige

Flaschen

VorratsgefaJ3e

sonstige Formen

davon »low waisted vessel«

BOden (Schwarze Ware)

Fragmente

davon Amuq-kilkische Ware
Khabur-Ware

bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

19

14

10

3

19

5
4

3

5

16

2

8

98

20
56

21

17:2; 17:3; 17:4; 17:5; 17:6;
17:7; 17:8; 17:9; 17:10;
18:11; 18:12; 18:13; 18:14;
18:15; 18:16; 18:17; 18:18;
19:19; 19:20.
17:4; 17:5; 17:6; 17:7; 17:8;
17:9; 17:10; 18:13; 18:14;
18:15; 18:16; 18:17; 19:19;
19:20.
19:21; 19:22; 19:23; 20:24;
20:25; 20:26; 20:27; 20:28;
20:29; 20:30.
20:24, 20:27; 20:28.

21:31; 21:32; 21:33; 21:34;
21:35; 21:36; 22:37; 22:38;
22:39; 22:40; 22:41; 23:42;
23:43; 23:44; 23:45; 23:46;
23:47; 23:48; 23:49.
21:31; 21:33; 21:34; 21:35; 23:44.
22:37; 23:45; 23:46; 23:48.

21:32; 21:36; 23:49.

24:50.

25:51; 25:52; 25:53; 25:54;
26:55.

26:56; 26:57; 26:58; 26:59;
26:60; 26:61; 26:62; 26:63:
27:64; 27:65; 27:66; 27:68;
27:69; 27:70; 27:71; 27:72.
26:57; 26:58.

27:64; 27:65; 27:66; 27:67;
27:69; 27:70; 27:71; 27:72.

27:73-27:76; 28:77-28:94;
29:95-29:114; 30:115-30:138;
31:139-31:160; 32:161-32:170.
29:95-29:114.
30:115-30:138; 31:139-31:160;
32:161-32:170.

27:73; 27:75; 27:76; 28:77:
28:78; 28:79 (Nuzi-Keramik?); (28:80--28:94)
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Schusseln (Tafeln 19 und 20) konnen unbemalt und bemalt auftreten. Formen wie 20:26, 20:28 und
20:29 zeigen Parallelen zum Inventar der Schicht VII. Auf Tafel 19 befmden sich drei weitgeoffnete
Schiisseln, deren Wandung durchgehend gleichmaBig nach auBen gewolbt ist. Markante Umbriiche feh
len, lediglich der Ubergang Randform/Wandung ist bei den Objekten 19:22 und 19:23 durch eine kleine
Vertiefung angezeigt. Die Randform von GefaG 19:21 ist nach innen abgeschragt, 19:22 zeigt einen run
den, nach auBen gewOlbten Rand, 19:23 eine nach auGen gerichtete und auf der Oberseite abgeflachte
Randform. Die unbemalten Schiisseln 20:25, 26 und 30 zeichnen sich im Gegensatz zu den oben be
schriebenen GefaBen durch eine markante Gliederung der Wandung aus. Diese zieht bei Objekt 20:25
unterhalb des nach auGen geschwungenen, halbrund endenden Randes zunachst leicht nach innen, bildet
dann einen starken Knick und verlauft unterhalb des Umbruchs stark nach innen. 20:26 weist dagegen
eine fast gerade, vertikal verlaufende Randzone auf, die im oberen Bereich leicht nach auGen gebogen
ist. Der Rand miindet iiber einen starken Umbruch in den Bauch des GefaBes, dessen Wandung nach
innen verlauft, Der Wandungsverlauf von GefaG 20:29 zeigt keine starke Gliederung. Objekt 20:30 da
gegen formt einen spitzen, nach auGen gehenden Umbruch in der Wandungsmitte. Der Rand ist nach
innen eingezogen und im oberen Bereich durch eine kleine Vertiefung abgesetzt.

Die bemalten Objekte, 20:24, 27 und 28 zeigen alle einen markanten Umbruch. AIle drei Geflille
sind im Rand/Schulterbereich mit ahnlichen geometrischen Motiven in rotlich- bzw. grau-brauner Far
be bemalt (s.S.55, Amuq-kilikische Ware).

Die Schiisseln zeigen sowohl geglattete als auch rauhe, unbearbeitete Oberflachen. Objekt 20:30 ist
poliert. Die GefaBfarben variieren zwischen gelblich/grau bis braunlich/grau,

Topfe/Kessel

Die Tafeln 21-23 zeigen die Topfe der Schicht VIII, die bemalt, unbemalt oder mit einer durch
Einkerbungen verzierten Leiste vorkommen. Ihr Formenspektrum unterscheidet sich allgemein von dem
der Schicht VII (Tafeln 3 und 4NII; 21 bis 23NIII), Ahnlichkeit zeigen lediglich die Formen 4: 17NIl
und 23:42NIII. Die unbemalten GefaBe unterscheiden sich voneinander vor allem durch ihre Randfor
men, die bemalten zudem durch Umfang und Sitz ihrer Verzierung. Die Randformen umfassen nach
auGen geneigte, mehr oder weniger stark gerundete Rander (Tafeln 21 und 23), Rander mit abgeflachter
Oberseite (22:37), stark nach au8en gebogene Rander (22:38) sowie Randformen, deren Au8enseiten
vertieft (22:39-22:41) bzw. gerillt sind (23:45; 23:46 und 23:48).

Die GefaGoberflachen konnen sowohl bei unbemalten als auch bei bemalten GefaBen (z.B. 21:31)
unbearbeitet oder geglattet sein, der Topf 22:38 zeigt Streifenpolitur, Objekt 24:43 ist poliert.
Die GefaBfarben der Topfe umfassen ein Spektrum von rotlich-braun bis gelblich-braun.

Krilge/F1aschen

Die Formengruppe der Kriige/Flaschen ist nur mit einem Objekt, dem bauchigen Krug mit Kleeblatt
ausguB, 24:50, vertreten. Kleeblattausgiisse sind dariiberhinaus in Schicht XII wie auch in Schicht VII
belegt (Tafeln 75, 11 und 12). Das unbemalte heUbraune GefaG zeigt eine sehr sorgfaltig geglattete
Oberflache.

Vorratsgefiif3e

Die VorratsgefaBe der Schicht VIII (fur Schicht VII durch die Keramikneuaufnahme nicht belegt),
Tafeln 25 und 26, weisen haufig eine rauhe Oberflache auf. Die weitgeoffneten GefaGe zeigen dif
ferenzierte Randformen, neben flachen, nach auBen geneigten Randern, 25:51, fmden sich Randformen,
die Innen- und AuBenlippen besitzen, 25:52, Rander, deren Oberseiten gerieft sind, 25:53, 26:55 sowie
einfach nach aufen neigen, 25:54. Die Gefadoberflachen sind grau-braun bis rot-braun.

Sonstige Formen

Zu den sonstigen Formen gehoren die auf Tafel 26 abgebildeten Objekte 56 bis 63. Die GefaBe
26:57 und 26:58 sind wie Objekt 13:55, (Tafel 13, VII) der Gruppe der sogenannten »low waisted
vessel« zuzuordnen. 26:56 und 26:63 zeigen eine streifenpolierte Oberflache, 26:63 ist wahrscheinlich
als kleine Flasche zu erganzen, Das MiniaturgefaB 26:59 ist handgemacht, die Exemplare 26:60 und
26:61 ahneln der schon in Schicht VII aufgetretenen, dort als »Deckel« interpretierten Form.
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Bei Objekt 26:62 verzieren Riefen das Gefl:W irn Schulterbereich. Von 9 Ringboden auf Tafel 27 geho
ren 8 Exernplare zur streifenpolierten Ware.

Fragmente

Bei Objekt 27:73 handelt es sich urn ein Bauchfragrnent, das Reste einer Handhabe sowie Bernalung
erkennen liIBt. Der Rand des Objektes 27:74 tragt einen applizierten Lowen, In groBer Zah1 sind fur
Schicht VITI bernalte Fragrnente dokurnentiert, die u.a, den Warengruppen Amuq-kilikische- und
Khabur-Ware angehoren (s.S.55/63, Waren).

SOllCHfIX

Anzahl der neuaufgenornrnenen Objekte in Schicht IX: 221
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

Fonnengruppe / Ware Anzahl pro Schicht / Objekt - Nr.

Napfe / Becher
davon »reserved slip«

Schalen

davon Schwarze Ware

bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Schiisseln

davon Schwarze Ware
bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Topfe / Kessel

davon Amuq-kilikische Ware
Khabur-Ware
bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Vasen

2
1

38

19

25

3

22

4
3

2

33:1; 33:2.
33:1.

33:3; 33:4; 33:5; 33:6; 33:7;
33:8; 34:9; 34:10; 34:11;
34:12; 34:13; 34:14; 34:15;
34:16; 35:17; 35:18; 35:19;
35:20; 35:21; 35:22; 35:23;
35:24; 35:25; 36:26; 36:27;
36:28; 36:29; 36:30; 36:31;
36:32; 36:33; 36:34; 37:35;
37:36; 37:37; 37:38; 37:39;
37:40.
33:4; 33:5; 33:7; 34:10;
34:15; 35:17; 35:18; 35:21;
35:25; 36:26; 36:29; 36:30;
36:31; 36:32; 36:33; 36:34;
37:35; 37:36; 37:39.

34:14.

37:41; 37:42; 38:43; 38:44;
38:45; 38:46; 38:47; 38:48;
38:49; 38:50; 38:51; 39:52;
39:53; 39:54; 39:55; 39:56;
39:57; 39:58: 39:59; 39:60;
39:61; 39:62; 39:63; 39:64;
40:65.
39:58; 39:59; 39:60.

40:65.

40:66; 40:67; 40:68; 40:69;
41:70; 41:71; 41:72; 41:73;
41:74; 41:75; 41:76; 42:77;
42:78; 42:79; 42:80; 42:81;
42:82; 42:83; 43:84; 43:85;
43:86; 43:87.
40:67; 41:70; 41:71; 42:80.
40:66; 40:69; 42:79.

41:73; 43:84.
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(Fortsetzung)
Krage

Teil I : A1a1akh

Flaschen

davon bemalt (ohne ZugehO
rigkeit zu einer bestimmten
Ware)

Schwarze Ware

VorratsgefaBe

sonstige Formen

davon bemalt (ohne ZugehOrigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Schwarze Ware (BOden)

Fragmente

davon Amuq-kililcische Ware

Khabur-Ware

bemalt (ohne ZugehOrigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Niide/Becher

17

2

21

4

88

34

34

17

44:88; 44:89; 44:90; 44:91;
44:92; 44:93; 44:94; 44:95;
44:96; 44:97; 44:98; 44:99;
44:100; 44:101; 44:102;
44:103; 44:104.

44:102; 44:104.

44:100.

45:105; 45:106; 45:107;
45:108; 46:109; 46:110;
46:111; 46:112.

47:113; 47:114; 47:115;
47:116; 47:117; 47:118; 47:119;
47:120; 47:121; 47:122;
47:123; 47:124; 47:125;
47:126; 47:127; 47:128;
48:129; 48:130; 48:131;
48:132; 48:133.

47:117 (Khabur-Ware ?);
47:118 (Amuq-kililcische Ware ?)
47:119.
47:127; 48:129; 48:131;
48:132.
48:134-48:141; 49:142-49:157;
50:158-50:176; 51:177-51:195;
52:196-52:216; 53:217-53:221.
49:142-49:157; 50:158-50:164.
50:166-50:176.
51:188-51:195; 52:196-52:216
53:217-53:221.

48:137-48:141; 50:165; 51:177-51:187.

In Schicht IX wurden der Fonnengruppe Napfe/Becher zwei fragmentarisch erhaltene Objekte, 33:1
und 2, zugeordnet, von denen Objekt 1 in der Technik: des »reserved slip« verziert ist, Der Becher ist
mit einem nur teilweise erhaltenen, unregelma8igen Motiv versehen. Die Oberflachen der beiden rot
lich-graubraunen Becher sind geglattet.

SchaJenlSchiisseln

Wie in Schicht VIII so ist auch in Schicht IX ein hoher Anteil an SchaIen mit streifenpolierten
Oberflachen zu beobachten. Ware und Fonnenspektrum sind mit denen der Schicht VIII vergleichbar.
Eine Ausnahme stellt Objekt 34:14 mit rotlicher Bemalung sowohl auBen als auch innen dar (s.S.66,
Waren). Bei den Randfonnen treten dieselben Charakteristikaauf, die in Schicht VIII fur diese Gruppe
zu beobachten waren. Die Randlippen sind nach innen gebogen und teilweise auf den AuBenseiten ge
rillt,
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Die Schusseln 37:41, 37:42 und Tafeln 38-40 gleichen vereinzelt den Gefa8en in Schicht Vll und
VllI. Zahlreich belegt sind die Formen 37:41,42 und 38:43-46 sowie 38:48, 38:50,39:55, 39:56 und
57, charakterisiert durch den kurzen, fast senkrecht stehenden Rand, der tiber einen abgesetzten Um-
bruch wulstartig in den Bauch des Gefli6es ubergeht, Neben Ringboden kommen Flachboden vor. Der

Boden kann in der Mitte nach unten gewolbt sein. Eine abweichende Randform zeigt Objekt 38:51 mit
einem nach innen gerichteten Rand. der Absatz zum Bauch des Gefa8es ist durch eine kleine Vertie
fung marldert. Nach innen gerichtet ist auch der Rand des Gefa8es 39:52, der jedoch im unteren Be
reich, im Ubergang zorn Bauch, leicht schrag nach aul3en verlautt, Rand, Wandungsverlauf und die
Ausfuhrung des Umbruchs bei den Gefa8en 39:58, 59 und 60 sind mit der Form 20:26 in Schicht VIII
vergleichbar. Der scharfe Wandungsknick direkt unterhalb des Randes kennzeichnet die Gelli8e 39:61
und 62. Objekt 39:63 zeigt einen fast kugelformigen, wulstartigen Rand; die vertikal verlaufende
Schulter geht hier, wie auch bei Objekt 39:64, mit einem deutlichen Umbruch in den Bauch des Ge
fli6es tiber. Nur ein Objekt dieser Gruppe, eine weitgeoffnete Schale mit RingfuB und leicht abge
setztem kleinem Randwulst, 40:65, tragt auf der Au8enseite der Wandung sowie auf dem Rand sitzend
eine pflanzlich-omamentale Bemalung (s.S.66, Waren).

Neben rauhen und geglatteten Oberflachen liegen fUr die Formengruppe der Schusseln drei streifen
polierte Exemplare (Schwarze Ware) (39:58; 39:59; 39:60) vor. Insgesamt umfaBt das Spektrum der
GefliBfarben in der Gruppe der Schusseln die Farben braun-grau, rotlich-braun und grau- schwarz.

TopfelKessel

Topfe und Kessel der Schicht IX (siehe Tafel 40) zeigen vereinzelt Parallelen zu denen der Schicht
VIII (siehe Tafel 23). Es kommen sowohl bemalte als auch unbemalte GefaBfragmente vor. Die Rand
formen sind durchgehend nach au8en gebogen. Sie konnen auf der Oberseite mit Rillen versehen sein
(41:74-76), nach aul3en abgerundet (41:73), gegliedert (42:77) oder blockartig (42:82) geformt sein.
Die bemalten Fragmente werden im Warenkapitel (s.S.56/63/66) beschrieben.

KriigelFlaschen

Wie bei den Topfen liegen auch in der Formengruppe der Kriige/Flaschen keine vollstandigen Gefas
se fUr Schicht IX vor. Die -unter Vorbehalt- dieser Gruppe zugewiesenen Randformen (in den
Schichten VIII und VII in der Art nicht belegt; hier Tafel 44), sind nach au8en gebogen, mit Au8en
lippe versehen oder kugelformig ausgebildet. Daneben tritt eine vertikal aufgerichtete, in ihrer Au8en
seite gerillte Randform auf 44:100 und 101. Objekt 44:100 ist streifenpoliert. Zwei rotlich-braun be
malte Fragmente (44:102 und 44:104) sind dokumentiert. Die GefliBfarben umfassen ein Spektrum von
grau-schwarz, blaBrot und gelb-braun.

Vorratsgefiij3e

Die Vorratsgefa8e der Schicht IX sind bis auf eine Ausnahme unverziert, Objekt 45:106 zeigt ein
Kammstrichband im Schulterbereich. Die Randformen sind z.T. durch Rillen in der Oberseite gegliedert,
45:105; 46:110. Daneben finden sich halbrund bis spitz zulaufende, sowohl nach innen als auch nach
au8en geneigte Rander, Tafeln 45 und 46. Die Oberflachen der Gefa8e sind rauh oder geglattet, an
Farben treten rotliche und gelblich-braune Tone auf.

Sonstige Formen

Das Objekt 47:113 ist ein MiniaturgefliB. 47:114 laBt sich unter Vorbehalt als kleine Flasche rekon
struieren. Die Objekte 47:117, 118 und 119 weisen geometrische Bemalung ~uf (s.S.66, Waren). ~ei
Objekt 47:119 findet sich neben der ronich-braunen Bemalung der Aul3e~selte des Gef~s der e~
zige Beleg flir eine Bemalung des Ringbodens bzw. dessen Randes. Objekt 47:120 gehort der bis
Schicht VII belegten Kategorie »Deckel« an. .. ..

Unter 12 Bodenfragmenten, Tafeln 47 und 48 gehoren drei Objekte zur strelfenp?herten Ware 47:
127, 48:129 und 132. Das Fragment 48:133 weist Kerbschnitt auf dem Rand des Rmgbodens auf.
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Fragmente

An Verziemngsarten sind unter den Fragmenten belegt: Applikation, Objekt 48:134, Kammstrich,
Objekt 48:135 und Kerbschnitt direkt auf dem GefaBkt>rper, Objekt 48:136. Zahlreiche Belege liegen
fur die Gruppen der Amuq-kilikischen- wie auch der Khabur-Ware vor.

SOllCIIT X

Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht X: 87
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

Fonnengruppe I Ware

Napfe I Becher
bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Anzahl pro Schicht I Objekt - Nr.

54:1

Schalen

davon Schwarze Ware

Schiisseln

Fragmente (Schalen/Schiissel)
Topfe I Kessel

davon Amuq-kilikische Ware
bemalt (ohne ZugehOrigkeit zu einer
bestimmten Ware)

Vasen

Flaschen

davon Khabur-Ware
Kriige
Fragment (Flaschen I Kriige)

Vorratsgefa6e

sonstige Fonnen

Fragmente

davon Amuq-kilikische Ware

Khabur-Ware

13

5

24

2
7

5

2

7

24

11

54:2; 54:3; 54:4; 54:5; 55:6;
55:7; 55:8; 55:9; 55:10;
55:11; 55:12; 55:13; 56:14.
55:6; 55:8; 55:10; 55:11;
55:12.

56:15; 56:16; 56:17; 56:18;
56:19; 56:20; 56:21; 57:22;
57:23; 57:24; 57:25; 57:26; 57:27;
57:28; 57:29; 57:30; 57:31;
58:32; 58:33; 58:34; 58:35;
58:36; 58:37; 59:38.
59:39; 59:40.
59:41; 59:42; 59:43; 60:44;
60:45; 60:46; 60:47.
59:43

60:46

60:48; 60:49; 60:50; 60:51;
60:52.
60:52
61:53
61:54

61:55; 62:56.

63:57; 63:58; 63:59; 63:60;
63:61; 63:62; 63:63.
63:64; 63:65; 64:66; 64:67;
64:68; 64:69; 64:70; 64:71;
64:72; 65:73; 65:74; 65:75;
65:76; 65:77; 65:78; 65:79;
65:80; 65:81; 65:82; 66:83:
66:84; 66:85; 66:86; 66:87.
65:73; 65:74; 65:75; 65:76;
65:77; 65:78; 65:81; 65:82;
66:83; 66:84; 66:85.
66:87
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(Fortsetzung)
bemalt und verziert (ohne Zugehorigkeit
zu einer bestimmten Ware)

Niipje/Becher

12 63:64; 63:65; 64:66; 64:67;
64:68; 64:69; 64:70; 64:71;
64:72; 65:79; 65:80; 66:86.

Der Napf 54:1 ist hinsichtlich der Form und der Bemalung nur einmal belegt, Zwischen zwei paral
l~len horizontalen Linien, von denen die untere als Standlinie dient, sind zwei Vierbeiner, ein Vogel.
em menschenahnliches Wesen sowie pflanzenartige Motive zu erkennen, die nahezu die gesamte PIoche
des GefaBes einnehmen (s.S.67, Waren).

Schalenlschiisseln

Die Schalen und Schiisseln der Schicht X konnen unbemalt, poliert (55:11) und streifenpoliert sein.
Charakteristisch sind auch hier, wie in den Schichten VIII und IX. die Schalen mit nach innen geboge
nen Randern, z.T. streifenpoliert, hier aber seltener als in den Schichten VIII und IX (Tafel 55).

Unter den unbemalten Schusseln dominiert der s-formig gebogene Rand, der in ahnlicher Ausfor
mung bis Schicht VII in dieser Fonnengruppe zu finden ist (Tafel 2NII; Tafeln 56-58/X). In den jun
geren Schichten sind diese Randfonnen nicht mehr belegt. Bei den GefaBen 58:32 und 33 geht die
Bauchwandung mit einem leichten Knick in den Randbereich tiber. Der kurze Rand ist scharf nach aus
sen abgebogen.

Neben den grau-schwarzen streifenpolierten GefaBen dominieren in der Fonnengruppe der Schalen/
Schtisseln die Farben rotlich-braun und gelblich-braun, die Oberflachen sind geglattet oder unbear
beitet (rauh).

Topje/Kessel

In der Gruppe der Topfe/Kessel (Tafeln 59/(1.)) emden sich zwei mit geometrischen Motiven bemalte
GefaBe, 59:43 und 60:46. Entsprechende Muster treten bis Schicht VII in unterschiedlichen Formen
gruppen auf (s.S.56, Waren), Objekt 59:43 ist zur Amuq-kilikischen-Ware zu rechnen.

Die Gefabe sind tiberwiegend geglattet, rotlich-braun, gelb-braun und grau--braun.

Krugetlilaschen

Unter den Fragmenten, die auch hier unter Vorbehalt der Formengruppe Kriige/Flaschen (Tafel 60:
48-52. Tafel 61:54) (siehe auch Schicht IX, Tafel 44) zugeordnet werden konnen, findet sich ein
Exemplar mit rotlich-brauner Streifenbemalung auf rotlich-grauern Untergrund, 60:52. die den GefiiB
korper horizontal umlauft, Die GefiiBauBenseite ist sorgfaltig geglattet, auch die iibrigen Objekte dieser
Formengruppe zeigen vorwiegend geglattete Wandungen. Die GefiiBe sind rotlich bis gelblich-braun.

Vorratsgejiij3e

Die den Vorratsgefalsen zugeordneten Objekte 61:55 und 62:56 sind mit Kammstrichmustem verziert.
61:55 zeigt eine fragmentarisch erhaltene Verzierung, bestehend aus einer hori~ontal urn den Gefafskor
per verlaufenden Linie, unter der Reste eines bogenformigen Musters erhalten sind. Das Muster des Ge
faBes 62:56 besteht aus drei parallelen Linien.

Die AuBenseite des GefaBes 61:55 ist unbearbeitet, die des Objektes 62:56 geglattet. Die GefaBe
sind rotlich-braun und grau.

Sonstige Formen

Keiner bestimmten Formengruppe wurde Objekt 63:57 zugeordnet. Bei den Bodenfonnen lliBt Objekt
63:61 eine absichtlich angebrachte Offnung in der Bodenmitte erkennen.
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Fragmente

An Verzierungen zeigen die Fragmente auf den Tafeln 63 und 64:
63:64. Kerbschnitt direkt auf dem Geflillkt>rper; Schnurabdruck;
63:65. Kerbschnitt auf Wiilsten; 64:66/67, eingedriickte Dreiecke; 64:68-64:71, Kammstrichmuster,
bestehend aus parallelen HorizontaIen und Wellenbander. . . .. .. .

Unter den bemalten Objekten, Tafeln 65 und 66 stellen Insbesondere die Fragmente mit den figurli-
chen Darstellungen (65:73~5:78) charakteristische Beispiele fUr die Amuq-kilikische-Ware dar.

SCIUCHT XI

Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XI: 8
Verteilung auf Fonnengruppen und Waren:

Fonnengruppe / Ware

Napfe / Becher
Schalen
Schlisseln

Topfe / Kessel

Vase

Kruge / Flaschen

Vorratsgefa6e

Anzahl pro Schicht / Objekt - Nr.

67:1.
67:2.

67:3.

sonstige Formen

Fragmente
davon Amuq-kilikische Ware
bemalt (ohne Zugehorigkeit zu einer
bestimmten Ware)

4
1

3

67:4.

68:5. 68:6; 68:7; 69:8.
69:8.

68:5; 68:6; 68:7.

Schicht XI ist im Vergleich zu den bisher vorgestellten Schichten VII-X nur in sehr geringem Um
fang dokumentiert (Tafeln 67~9).

Schalentschusseln

Die Schale 67:1, flach mit gerader Wandung und leicht verdicktem Rand und die Schiissel 67:2, tie
fer, mit einem Umbruch im oberen Wandungsbereich und einem durch eine ldeine Vertiefung leicht
von der Wandung abgesetzten Rand, sind unverziert. Die ungeglattete GefaBauBenseite der Schale ist
weilslich-grau, die sehr sorgfaltig geglattete Schiissel rotlich-braun.

Vase

Die Vase 67:3 ist streifenpoliert, der Ton rotlich. Das GefliB zeigt einen deutlichen Umbruch in der
Wandungsmitte, der Boden ist als Standring ausgebildet.

Sonstige Formen

Objekt 67:4 ist keiner der hier definierten Fonnengruppen zuzuordnen.

Fragmente

Von den vier bemalten Fragmenten 68:5-7 uund 69:8 gehort 69:8 zur Amuq-kilikischen Ware.
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ScmCHT xu

Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XII: 33
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

49

Anzahi pro Schicht / Objekt - Nr.Fonnengruppe / Ware

Napte / Becher
Schale

davon bemalt undloder ritz
verziert (ohne ZugehOrigkeit
zu einer bestimmten Ware)

Schiisseln

davon Amuq-kilikische Ware

»red-cross-bowls«

Kelch (high footed vessel)
Amuq-kilikische Ware

Tcpfe / Kessel
Amuq-kilikische Ware

Vasen

Kriige
Amuq-kilikische Ware

Kriige / Flaschen (fragmentarisch erhalten)
Amuq-kilikische Ware

VorratsgefliBe

sonstige Fonnen

Fragmente

davon Amuq-kilikische Ware

bemalt (ohne ZugehOrigkeit zu einer
bestimmten Ware)

4

2

6

5

5

3

2

5

7

6

70:1; 70:2; 70:3; 70:4.

70:3; 70:4.

71:5; 72:6; 72:7; 72:8; 72:9;
72:10.
72:6; 72:7; 72:8; 72:9; 72:10.

71:5

72:11

72:12; 73:13; 73:14; 74:15;
74:16.

75:17; 75:18; 76:19.

76:20; 76:21.

76:22; 76:23; 76:24; 76:25;
78:32.

77:26; 77:27; 77:28; 77:29;
77:30; 77:31; 79:33.
77:26, 77:27; 77:28; 77:29;
77:30: 79:33.

77:31

Auffallend fur Schicht XII ist der groBe Antell bemalter und verzierter Gefa6e unter den durch die
Neuaufnahme des Materials dokumentierten Objekten (Tafeln 70-79).

Schalenlschusseln

Vier Schalen sind in dieser Gruppe dokumentiert. AuBen- und Innenseite der Schale 70:3 sind mit
geometrischen Mustem, gemalt und eingeritzt, verziert.Die Schale 70:4 tragt eine die ganze AuBenseite
einnehmende, geometrischeBemalung. AIle vier Schalen sind geglattet, die GefaBfarben variieren zwi
schen rotlich- und grau-braun, die der Bemalungen zwischen rotlich und braun.

Die SchUssel71:5 zeigt einen nach innen umgebogenen Rand mit abgeflachterOberflache, die schrag
zum Gefl1l3inneren verlauft, Drei Handhaben sind in unregelmasigen Abstanden aus dem Rand heraus
gebildet; der Boden des Gefa6es ist flach. Das GefaB gehort zur Gruppe der sogenannten »red cross
bowls« (s.S.65, Waren). Die Wandung des Gefa6es ist sorgfaltiggeglattet, die dunkelbraune Bemalung
auf grau-braunen hellen Untergrund aufgetragen.
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Die Schusseln 72:6-72:11 mit s-formig geschwungener Wandung sind auf Grund ihrer geometri
schen Bemalung im Rand- und Schulterbereich der Amuq-kilikischen-Ware zuzurechnen (s.S.57f.,
Waren). Die Gefa6e sind bis auf den »Kelch« 76:11 sorgfaltig gegHittet, die Bemalung, rotlich bis dun
kelbraun, stets auf hellbraunem-cremefarbenem Untergrund aufgetragen.

Top[elKessel

Ftinf Topfe (72:12; 73:13 und 73:14; 74:15 und 74:16) liegen fur Schicht XII vor, alle tragen im
Rand-5chulterbereich geometrische (vereinzelt pflanzliche) Motive und sind dartiber zur Amuq-kili
kischen-Ware zu rechnen (s.S.57f., Waren). Bei Objekt 72:12 handelt es sich urn ein MiniaturgefaB.
Der Topf 73:13 zeigt einen markanten Umbruch im Rand/Schulter/Bauchbereich. Dieser Ubergang ist
bei den GefaBen 73:14 bis 74:16 eher gerundet. Objekt 73:14 weist neben der Bemalung zudem zwei
figurliche Applikationen im Rand/Schulterbereich auf. Im Schulterbereich der Topfe 74:15 und 74:16
sind Knubben angebracht.

Die GefaBe sind tiberwiegend geglattet, die rotlich-braune Bemalung ist auf hellbraunem Unter-
grund aufgetragen.

Kru.gelFlaschen

Die Krtige 75:17 und 75:18 mit KleeblattausguB sowie die fragmentarisch erhaltenen Krtige bzw.
Flaschen 76:19, 76:20 und 76:21 gehoren zur Amuq-kilikischen-Ware. Die z.T. unbearbeiteten, z.T.
geglatteten GefaBe tragen auf hellbraunem Untergrund rotlich-braune Bemalung.

Sonstige Formen

Auf Tafel 76 sind drei bereits fur Schicht VII in ahnlicher Form beschriebene Objekte (dort Tafel
14), abgebildet, 76:22, 76:23 und 76:24. Das GefaB 76:25, handgemacht, zeigt an AuBen- und Innen
seite unregelmalsig angebrachte Einstiche, die die GefaBwandung nicht durchdringen. Tafel 78 zeigt
ein GefaB in Form eines Vogels aus hellbraunem Ton, dessen AuBenseite sehr sorgfaltig geglattet ist.

Fragmente

Die Fragmente 77:25-77:30 und 79:33 sind auf Grund ihrer geometrischen, figurlichen und pflanz
lichen Motive der Amuq-kilikischen Ware zuzuweisen (s.S.57, Waren).

scmcnr xm

Die Keramik der Schicht XIII ist, wie Schicht XI, nur in sehr geringem AusmaB belegt.

SchalenlSchusseln

Die Fonnengruppe Schalen/Schusseln enthalt 7 GefaBe tSchusseln), 80:1-80:5, 81:6 und 81:7. Ob
jekt 80:1 zeigt eine weite Offnung, einen leicht von der Wandung abgesetzten Wulstrand sowie einen
flachen Boden. Die Schiisseln 80:2, 3 und 4 entsprechen in etwa den Fonnen 2:8, 10 und 11 der
Schicht VII, 38:47 der Schicht IX und 72:6, 7 und 8 der Schicht XII. Objekt 80:5 mit einen Standring
gehort zur Amuq-kilikischen-Ware. Die Schtissel 81:6 mit nach innen gezogenem wulstformigem Rand
ahnelt der Form 2:9 der Schicht VII. Die Schtissel 81:7 zeigt einen nach innen und auBen von der
Wandung abgesetzten Rand. Die Wandung des GefaBbauches zeigt ungefahr in der Mitte der Ge
faBhOhe einen deutlichen Umbruch. Die Oberflachen der GefaBekonnen unbearbeitet oder geglattet sein,
das Spektrum der GefaBfarben zeigt rotlich-braune bis gelblich-braune Tone, die Bemalung der
Schtissel 80:5 ist rotlich-braun.
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Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XIII: 11
Verteilung auf Formengruppen und Waren:
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Fonnengruppe I viare

Napfe I Becher

Anzahl pro Schicht I Objekt - Nr.

Schalen
Schiisseln

davon Amuq-kilikische Ware

Topfe I Kessel
Amuq-kilikische Ware

Vasen

KrUge
Amuq-kilikische Ware

Flaschen

Fragment
Amuq-kilikische Ware

Vorratsgefa8

TopfelKessel

7 80:1; 80:2; 80:3; 80:4, 80:5
81:6; 81:7.
80:5.

81:8.

82/83:9.

83:10.

84:11.

GefaB 81:8, der Formengruppe Topfe/Kessel zugeordnet, weist einen einfachen, ungegliederten Rand
auf, der Wandungsverlauf ist s-formig, Das GefaB tragt im Schulterbereich eine geometrische Bema
lung (s.S.58, Waren), rotlich auf rot-braunem Untergrund, die AuBenseite des Topfes ist sehr sorg
faltig geglattet,

Krii.ge/F/aschen

Der bauchige Krug (Tafeln 82/83:9) zeigt eine Bemalung mit geometrischen, pflanzlichen und figur
lichen Motiven, anhand derer das GefaB der Amuq-kilikischen-Ware zuzurechnen ist (s.S.58, Waren).
Die dunkelbraune Bemalung ist auf geglattetem, heUbraunem Untergrund aufgetragen.

Vorratsgefdj3e

Bei VorratsgefliB 84:11 wurde im Boden eine Offnung angebracht, die GefaBauBenseite (grau) ist
unbearbeitet.

Fragmente

Das Fragment 83:10 stellt mit seiner figiirlichen Bemalung ein typisches Exemplar der Amuq-kili
kischen-Ware dar (s.S.58/59, Waren).
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Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XIV: 12
Verteilung auf Formengruppen und Waren:

Fonnengruppe / Ware Anzahl pro Schicht / Objekt - Nr.

Napfe / Becher
Schalen
Schtisseln
davon Amuq-kilikische Ware
(Kelche/high footed vessel)

Vase

Kruge
davon Amuq-kilikische Ware

Flaschen
bemalt (ohne Zugehorigkeit
zu einer bestimmten Ware)

Flaschen/Kri.ige (fragmenta
risch erhalten)

Vorratsgeflille

sonstige Formen

Fragment
Amuq-kilikische Ware

Schalen'Schusseln

4

2
1

2

85:1; 85:2, 85:3, 85:4.

85:2; 85:3; 85:4.

85:5.

86:6; 87:8.
86:8

86:7

87:9

87:10; 87:11.

87:12

In der Gruppe Schalen/Schusseln fmden sich drei bemalte Objekte, 85:2, 3, und 4, die dem Kelch
in Schicht VII (3:13) gleichen. Sie gehoren in die Gruppe der Amuq-kilikischen Keramik (s.S.59,
Waren). Ihre Oberflachen sind sehr sorgfaltig geglattet, die rotlich-braune Bemalung (matt) auf ere
mefarbenem Untergrund aufgetragen.

Krugellilaschen

Die Formengruppe der Kruge/Flaschen enthalt bemalte und unbemalte Objekte. Der unbemalte Krug
86:6 weist eine sorgfaltig geglattete AuBenseite auf. Objekt 86:7 (Flasche ?) ist mit einer geometri
schen Bemalung verziert, die keine Zuordnung zu einer bestimmten Ware erlaubt (s.S.68, Waren). Mit
dem Miniaturkrug 87:8 liegt ein Exemplar der Amuq-kilikischen Ware vor (s.S.59), dasfragmentarisch
erhaltene Objekt 87:9 (Flasche?) ist unbemalt, seine AuBenseite ungeglattet,

Sonstige Formen

Die Objekte 87:10 und 11, keiner bestimmten Formengruppe zugeordnet, sind handgemacht.

Fragmente

Fragment 87:12 gehort zur Amuq-kilikischen Ware.
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Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XV: 3
Verteilung auf Formengruppen und Waren:
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Fonnengruppe / Ware

Niipfe / Becher
Schalen

Anzahl pro Schicht / Objekt - Nr.

Schiisseln
Amuq-kilikische Ware
Topfe / Kessel
Vasen
Kriige / Flaschen
Vorratsgefli8e

sonstige Formen

Schalenlschusseln

2 88:1; 88:2.

88:3

Fiir die Fonnengruppe der Schalen/Schusseln liegen zwei GefliBe, 88:1 und 88:2, vor. Beide tragen
die gleiche geometrische Bemalung und gehoren zur Amuq-kilikischen Ware. Ihre AuBenseiten sind
geglattet, die rotlich-braune Bemalung ist auf hellbraunem bzw. -rotlichem Untergrund aufgetragen.

Sonstige Formen

Das Randfragment 88:3 ist keiner bestimmten Fonnengruppe zuzuordnen.

Ein Uberblick tiber die Keramik der Schicht XV laBt sich mit diesem geringem Materialanteil durch
die Keramikneuaufnahme nicht gewinnen.

scmcar XVI

Anzahl der neuaufgenommenen Objekte in Schicht XVI: 4
Verteilung auf Fonnengruppen und Waren:

Fonnengruppe / Ware

Napfe / Becher
Schalen
Schiisseln
Topfe / Kessel
Vasen
Kriige / Flaschen
Vorratsgefli8e
sonstige Fonnen
Fragmente (Amuq-Kilikische-Ware)

Schalen/SchUsseln

Anzahl pro Schicht / Objekt - Nr.

89:1

89:2; 89:3, 89:4.

Die Schtissel 89:1 tragt die charakteristische geometrische Bemalung der Amuq-kilikischen Ware.

Fragmente

Neben der Schussel sind fur Schicht XVI lediglich drei bemalte Fragmente, 89:2, 3 und 4, ebenfalls
der Amuq-kilikischen Ware, belegt,
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b: Die Waren (Amuq-kilikilc~ Kbabur- und Scbwan.e Ware;
R~; Soostige)

In dem Keramikspektrum der hier bearbeiteten Schichten Alalakhs lassen sich einige Objekte be
stimmten Warengruppen zuordnen. Auf die Problematik des Begriffes der W~ ka~m hier nicht naher
eingegangen werden. Verwiesen sei auf A.O.Shepard (1980:318, 319). Begnffe wre Schwarze Ware,
Red-cross-bowls, Amuq-kilikische Ware und Khabur Ware werden als gebrauchliche Sammelbegriffe
tibernommen, ohne daB dies gleiche Kriterien fur die Defmition der jeweiligen Gruppe implizierte.

Unter den bemalten GefaBen und Fragmenten der Schichten VII-XVI/XVII Alalakhs sind vor allem
Belege fur die (nach J.Tubb, in J.Matthers, 1981:403ff sogenannte) Amuq-kilikische Ware wie auch
fur die Khabur-Ware zu finden. Die Zuordnung der Objekte aus Alalakh in die jeweilige Gruppe ist
nicht in jedem Fall eindeutig. Einige bemalte Objekte gehoren keiner der oben genannten Waren an.

bl, Amuq-kilikische Keramlk

Die Hauptverbreitungsgebiete dieser Ware sind die Regionen Amuq und Kilikien (J.Tubb, 1981 und
1983; M.Welker, 1948; M.V.Seton-Williams, 1953; B.Hrouda, 1957; G.Swift, 1958; G.Wild-Wtilker,
1978; P.Gerstenblith, 1983). Die Keramik, meist scheibengedreht 9, ist aus feinem, gut geschlammtem
Ton hergestellt und mit einem cremefarbenen Slip tiberzogen, auf den die rot-braune, z.T. auch dunkel
braune bis schwarze Bemalung aufgetragen wurde. Neben einfarbiger Bemalung ist -selten- auch die
Bemalung mit zwei Farben zu finden. Die Bemalung ist matt, der cremefarbene Slip in wenigen Fallen
schwach glanzend. Charakteristisch fur die im Rand-Schulterbereich aufgetragene Bemalung sind Friese,
begrenzt durch horizontale Bander, zwischen denen sich geometrische (Sanduhrmuster, schraffierte Drei
ecke, vertikale oder schrag verlaufende Striche), figurliche und pflanzliche Motive befinden. In der
Gruppe der Kruge kann zudem im Randbereich ein Auge aufgemalt sein 10. Das Formenspektrum der
Amuq-kilikischen Ware umfaBt die sogenannten »carinated bowls« (Schalen/Schusseln), high footed
vessels (Kelche/Schalen-Schusseln), Kruge mit KleeblattausguB und Topfe (s.a. M.Welker, 1948:Abb.V:
1-5; 38; 39; M.V.Seton-Williams, 1953:62:Abb.2:1-4;9; J.Tubb in: J.Matthers, 1981:403), letztere je
doch seltener belegt. Die Amuq-kilikische Keramik ist in dem neu aufgenommenen Material fur die
Schichten Alalakh VII-XVI nachzuweisen. Folgende GefaBe und Fragmente konnen zu dieser Ware
gerechnet werden:

SCHICIIT VB

SchaleISchiisse/n: 3:13 (Kelch)

Die Bemalung des »Kelches« 3:13 weist zwischen zwei parallelen horizontal in Schulterhohe urn den
GefaBkorper verlaufenden Linien ein ausgemaltes Sanduhrmotiv (stehend) auf, welches links und rechts
von je drei senkrechten parallelen Linien begrenzt wird. Eine freie PIoche trennt dieses Motiv von der
Darstellung eines liegenden Sanduhrmotives, dessen Zwickel mit Punkten geflillt sind. Auch hier begren
zen links und rechts je drei parallele vertikale Linien das Motiv. Der Rand des GefaBes ist umlaufend
mit parallelen Linien verziert. Die Bemalung seIber ist im Gegensatz zur Farbe des GefliBkorpers matt.

KriigeIF/aschen: 10:41; 13:50;

Der fragmentarisch erhaltene Krug 10:41 weist in einem durch zwei parallele horizontale Linien ge
bildeten Fries zwei Vogel, ein strauchlihnliches Motiv sowie ein mit Kreuzschraffur gefulltes Dreieck
auf. Die Korper der Vogel stehen mit den facherformig angedeuteten Schwanzfedem gegeneinander.
':'o~ den ausgemalten Korpem fuhrt ein kurzer gebogener Hals zum Kopf, der als Kreis mit einem da
nnltegenden Punkt als Auge dargestellt ist. Wlihrend eines der Tiere mit geschlossenem Schnabel 00
gebildet wird (1O:41a), aus dem zwei Linien nach unten verlaufen, wird der andere Vogel mit geoff
netem Schnabel dargestellt. Er nahert sich dem vegetabilischen Motiv. Der gegenstandige Vogel weist

, Siehe dazu M V.Seton-Williams. die die Geflil3e der Amuq-kilikischen Ware vor allem als handgemacht bezeichnet (M.V.Seton-Williams. 1953:58)

;~:i~laltausgiJsse. z.T mit Augenmotiv sind ab der FBZ IV zu fmden. Siebe auch St.Mazzoni, 1985b:l; J.und L.Braidwood. 1960:415, Abb.317.
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in Richtung des schraffierten Dreiecks. Die Bemalung ist auf cremefarbenem Grund aufgetragen.
Das ~benfalls fragmentarisch erhaltene MiniaturgefaB (Flasche 7) 13:50 tragt im Schulterbereich eine

geomemsche Bemalung, bestehend aus zwei horizontal urn den GefaBkorper laufenden Parallelen, zwi
sche~ denen schrag verlaufende, parallele Strichbiindel (je vier pro Gruppe) angeordnet sind.

Die zuletzt beschriebene geometrische Verzierung (zwei Horizontale mit schrag verlaufenden paral
lelen Linien) fmden sich haufig auf Schalen/Schiisseln der Amuq-kilikischen Ware (bedingt vergleich
bar ist diese Motiv jedoch auch mit dem des GefaBes aus Chagar Bazar, Abb 23:10 (M.E.L.Mallowan,
1937) (Khabur-Ware).

Fragmente: 16:63

1m Muster des fragmentarisch erhaltenen Objektes 16:63 gehen von der obersten dreier waagerechter
Linien schrage, nach oben fiihrende parallele Linien aus.

soncur vm

ScMlen/Schiisse1n: 20:24; 20:27; 20:28

Die drei zur Amuq-kilikischen Ware gehorenden Schiisseln zeigen geometrische Muster, bestehend
aus mindestens einer horizontalen Linie (20:24), von der senkrechte bzw. schrage Striche nach unten
verlaufen. Sind zwei horizontale Linien erhalten (20:27; 20:28), so fassen diese die Vertikalen friesartig
ein. Bei Objekt 20:27 tritt zu den senkrechten Linien ein ausgemaltes Dreieck hinzu. Sind zudem die
Rander bemalt, so tragen diese identische Muster, parallele, quer zum Rand liegende kurze Linien. Die
Bemalung ist bei allen Beispielen in dunkelbrauner Farbe auf hellem Grund ausgefiihrt.

Fiir die Schale Al.20:24 finden sich beziiglich der Form wie auch beziiglich der Bemalung des Ran
des Parallelen in der von C.Hamlin (1971:Tafel II:la--b, 2, 11) vorgestellten Khabur-Keramik, Nicht
vergleichbar mit den entsprechenden Formen der Khabur-Keramik ist jedoch die im Schulterbereich
angebrachte Friesbemalung, die charakteristisch fur die Amuq-kilikische Ware ist,

Topfe/Kessel: 21:31 (7); 21:33; 21:34; 21:35; 23:44;

Die vier Topfe 21:33, 21:34, 21:35 und 23:44 tragen die gleichen Muster wie die zuvor beschriebe
nen Schiisseln (Tafel 20:24, 20:28).

Die auf Tafel 21 abgebildeten Topfe fmden in der Form weder in der Amuq-kilikischen-Ware
noch im Spektrum der Khabur-Keramik eindeutige Parallelen. Auf Grund ihrer (sehr fragmentarisch
erhaltenen) Malmuster werden sie jedoch der Amuq-kilikischen Gruppe zugerechnet.

Der Topf 23:44 ist seiner Form nach mit entsprechenden GefaBen der Khabur-Ware zu vergleichen
(s.C.Hamlin, 1971:Tafel 1:2). Die fragmentarisch erhaltene Bemalung fiihrt hier zu einer Zuordnung in
die Gruppe der Amuq-kilikischen Keramik.

Fragmeme: Tafel 29

Die auf Tafel 29 abgebildeten Fragmente werden der Amuq-kilikischen-Ware zugerechnet. Die
geometrischen Muster entsprechen im Wesentlichen den zuvor beschriebenen (siehe Tafel 20, 21 wie
auch Schicht VII, Fragment 16:63). Die Muster der Fragmente 29:95 und 29:97 erweitem das oben dar
gestellte Spektrum. Zwischen je zwei Horizontalen (29:95) bzw. oberhalb einer Waagerechten (29:97)
fmden sich einander schneidende, schrag verlaufende Linien (Gittermuster).

scmcsr IX

Topfe/Kessel: 40:67; 41:70; 41:71; 42:80;

Die Muster der Topfe 40:67 und 42:80 entsprechen ebenfalls den geometrischen Verzierungen der
oben genannten Objekte (z.B.Topf 23:44, Schicht VIII).

Die geometrischen Muster der Topfe 41:70 und 41:71 zeigen die in den Schi~hten VII u.n~ VIII vor
allem auf den Fragmenten erhaltenen Motive. Zwischen mehreren parallelen honzontalen LImen fmden
sich schrag verlaufende Linien, die einfach oder in Gruppen angeordnet, auftreten.

Beide Topfe, 41:70 und 41:71, weisen zudem in Form und Bemalung Parallelen zur Khabur-Kera-
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mile auf (siehe M.EL.Mallowan. 1937:Abb.24:5 fur die Porm, Abb.23:10 fur die Bemalung). Die Be
malung ist zugleich jedoch, wie oben aufgezeigt, in der Gruppe der Amuq-kilikischen Ware zu finden;
eine eindeutige Zuordnung ist m.E. nicht moglich .

Fragmetue: Tafel 49

Zu den auf Tafel 49 zusammengesteUten Fragmenten gilt das oben zu Tafel 29 (Schicht VlII) Ge
sagte. Die auf Tafel 50 abgebildeten Objekte sind nicht in allen HUlen eindeutig zur Amuq-kilikischen
Ware zu zahlen (z.B. 50:165).

soncrrr X

T6pfe/Kesse/: 59:43

Der Topf 59:43 zeigt zwischen zwei Horizontalen einander kreuzende Linien, der Rand des GefaBes
ist mit kunen Querstrichen bemalt.

Parallelen fur die Form des Topfes finden sich in der Khabur Ware (M.E.L.Mallowan. 1937:Abbil
dung 24:6). das Muster ist charakteristisch fur die Amuq-kilikische Ware.

Fragmeme: Tafeln 65 und 66

Objekt 65:73 weist einen im Prom dargestellten Vierbeiner mit zuruckgebogenen Horner, zwei lang
lichen Ohren und schnabelformigem Maul auf. Der Hals fuhrt senkrecht auf einen dtinnen Korper, von
dem die Beine schrag in Schrittstellung nach unten verlaufen. Die freie Flache unmittelbar urn den Kor
per ist mit kreisformigen Punktmustern ausgeftillt. Das Tier wird, soweit erhalten, links und oben von
geometrischen Motiven -senkrechten Strichen, Zickzackmuster zwischen zwei parallelen horizontalen
Linien- eingerahmt. Eine sehr ahnliche Darstellung findet sich in Objekt 65:74 wie auch auf dem
Fragment 65:76. welches einen Vierbeiner der oben beschriebenen Gattung liegend mit untergeschlage
nen Beinen dargesteUt.

Abbildung 65:75 zeigt zwei fragmentarisch erhaltene, ebenso wie auf Objekt 65:76 abgebildete lie
gende Vierbeiner. Das rechte Tier hat einen nach vorne gebogenen Schwanz, von dem 4 kurze Striche
nach oben abgehen. Die freie Flache wird hier nicht gefullt,

65:77 stellt, stark abstrahiert, einen Vogel dar. Von dem sichelformig gebildeten Korper gehen links
vier Striche als Schwanzfederstilisierung abo Der Kopf ist hakenformig ausgebildet, die Beine auffallig
weit links angebracht. Das Motiv wird oben und unten von je zwei parallelen horizontalen Linien ein
gefaBt, das untere Linienpaar bildet gleichzeitig die Standlinie des Tieres. Links und rechts neben dem
Vogel finden sich senkrecht bis schrag verlaufende Striche, die die horizontalen Linien berUhren.Ober
halb der oberen Linien sind Reste eines geometrischen Motivs erhalten.

Objekt 65:78 bildet zwei hintereinander stehende Tiere ab, wobei von dem linken nur der Kopf und
ein Teil des Vorderkorpers, vom rechten der hintere Korperteil und die Beine erhalten sind. Die Dar
stellung der Tiere sowie die Rahmung des Bildes durch parallele horizontale Linien entspricht der des
Objektes 65:77.

Geometrische Muster der Amuq-kilikischen Ware zeigen die Fragmente 65:81; 65:82 und 66:83
66:85.

sonorr XI

Fragmeme : Tafel 69

Objekt 69:8 bildet einen Fries mit figurlichen Motiven, der von parallelen horizontalen Linien und
einer zwischen diesen liegenden Wellenlinie im oberen Bereich begrenzt wird. 1m unteren Friesab
schluB sind zwei parallele Geraden erhalten. Der figurliche Fries wird durch vertikale parallele Linien
in zwei Szenen gegliedert, Die linke, besser erhaltene DarsteUung zeigt pflanzliche und zoomorphe Mo
tive. Ein Vierbeiner mit zuruckgebogenen Hornern, ringformig ausgebildetem Kopf und schnabelartigem
Maul ist am links erhaltenen Bildrand dargestellt. Der senkrechte Hals lauft auf einen langgestreckten,
sich nach hinten verbreiternden Korper. Nach unten fuhren die vier Beine senkrecht zur Standlinie, ein
kurzer Schwanz fuhrt tiber den Rucken nach vorne. Vor der Brust und tiber den Ruckertdes Tieres sind
pflanzliche Elemente in Fonn eines Tannenzweiges dargestellt. Rechts hinter diesem Vierbeiner ist ein
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Vogel abgebildet, der in die Richtung des Vierbeiners weist. Der ringformige, mit Auge und geschlos
senem Schnabel versehene Kopf sitzt auf einem langen, leicht gebogenen HaIs, der in einen massigen
Korper fiihrt. Dessen Rtickenlinie wird von einer Punktreihe flankiert. An dessen Ende deuten schrage
parallele Linien Schwanzfedem an. Zwei Striche fuhren als Beine zur Standlinie. Vegetabilische Ele
mente scheinen Gras anzudeuten, vertikalen Schlangenlinien reichen von der oberen Begrenzung herab.
Die zweite Szene, am rechten Bildrand, enthalt die vordere Korperhalfte eines Vierbeiners, in gleicher
Weise ausgefuhrt wie die der linken Szene.

ScmCHT XII

SchalenlSchUsseln: 72:6; 72:7; 72:8; 72:9; 72:10; 72:11;

Die Schusseln 72:6, 72:7, 72:8 und 72:11 (Kelch) zeigen zwischen zwei parallelen horizontalen Li
nien vertikal verlaufende Striche sowie eine aus kurzen Strichen bestehende Randbemalung, ein auch
in X, IX und VIII belegtes Motiv.

Daneben tritt die in Schicht vn (3:13/Kelch) ebenfalls vorhandene Sanduhr mit Punktfullung und
Strichbegrenzung, Schiisseln 72:9 und 72:10 auf. Neben der Randbemalung aus parallelen Strichen ist
die lanzettformige Bemalung als Randdekor belegt, 72:11.

TopjelKessel: 72:12; 73:13; 73:14; 74:15; 74:16;

Das oben beschriebene Motiv der parallelen Horizontalen mit Gruppen von Vertikalen dazwischen
ist auch auf dem Miniaturtopf 72:12 sowie den Topfen 73:13 und 74:16 zu fmden. Auf Objekt 73:14
wird das gleiche Muster durch zwei Applikationen, eine Schlange und einen fragmentarisch erhaltenen
Fisch (1), auf Objekt 74:15 durch ein Tannenzweigmuster erganzt, Die Knubben des Topfes 74:16 sind
mit drei quer auf der Knubbe angebrachten Strichen verziert.

Vergleichbare Formen fur die Topfe 73:13 und 73:14 fmden sich im Spektrum der Khabur-Keramik
(siehe die fiir Al.40:66/IX und Al.59:43/X angefuhrten Belege), die Bemalung ist eher charakteristisch
fiir die Amuq-kilikische Gruppe.

KrageIFlaschen:75:17; 75:18; 76:19; 76:20; 76:21;

Die Bemalung der Kriige zeigt iiberdies neben den beschriebenen geometrischen Mustem (75:17;
75:18; 76:19; 76:20 und 76:21) im Bereich des Randes ein Augenmotiv (75:17 und 75:18) knapp 00

terhalb des Randes. Das Augenmotiv tritt ausschlieBlich in dieser Formengruppe und im vorliegenden
Material nur in den Schichten XII und XIV (dort Tafel 87) auf. Auf die Griffe der Kriige sind Tannen
zweigmuster gemalt, die Rander sind als Kleeblattausgiisse geformt (Ietztere finden sich in dieser For
mengruppe zudem in den Schichten VII und VIII).

Fragmente: 77:26; 77:27; 77:28; 77:29; 77:30; 79:33;

Die funf bemalten Fragmente 77:26, 77:27, 77:28, 77:29 und 77:30 tragen figiirliche Darstellungen,
die in Stil und Motiv den Objekten der Schicht XI gleichen (dort Tafel 69).

Die Fragmente 77:26 und 77:27 bilden jeweils einen Vogel ab, umrahmt von geometrischen Mustem
wie parallele horizontalverlaufende Linien, Wellenlinien, horizontal und vertikal zum GefaBkorper ver
laufend sowie senkrechte Linien. Die Vogeldarstellung des Objektes 77:26 ist nur fragmentarisch erhal
ten. Der ringformig wiedergegebene Kopf, dessen Schnabel senkrecht nach unten zeigt, sitzt auf einem
stark gebogenen Hals, der zu einem massigen Kerper fuhrt, Dessen Inneres ist mit Kreuzschraffur aus
gemalt. Parallele Linien am linken Rand der Szene konnten Pflanzen darstellen. Der nach links gewand
te Vogel der Abbildung 77:27 besteht ebenfalls aus einem ringformigen Kopf mit Schnabel, wobei hier
der nur leicht gebogene Hals in den sichelformigen Korper iibergeht. Am Ende des Korpers richten sich
Schwanzfedem auf, die extrem kurzen Beine setzen weit rechts an. Auch in diesem Bild wird Pflanz
liches in Form paralleler Striche, von der Grundlinie ausgehend sowie durch Schlangenlinien, die von
oben herabreichen, dargestellt. Objekt 77:30 zeigt einen VierfiiBlermit langlichem, sich nach vome ver
jiingendem Korper, mit diinnem Hals und rundem Kopf, der in einer spitzen Schnauze auslauft sowie
mit zwei nach hinten gebogenen Hornern, Der kurze Schwanz ist entgegen den bisherigen Darstellungen
nach unten gebogen. Hier, wie bei den Objekten 77:28 und 77:29, wird die Szene von horizontalen ~d
vertikalen Linien eingefaBt. Die fragmentarischen Tierdarstellungen der Objekte 77:28 und 77:29 smd
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ahnlich wie die bisher beschriebenen Vierfti81er zu erganzen, Das Fragment 79:33 zeigt in der linken
Szene einen stehenden Vogel. Der halbkreisfOrmige Korper, mit Kreuzschraffurgeftillt, steht auf hohen
Beinen und wird an der rechten Seite durch stilisiert dargesteUte Schwanzfedem begrenzt. Auf nach
oben gerichtetem, geradem Hals sitzt ein ringformiger Kopf mit Schnabel. Ober dem Kerper ist ein
Kreis mit urn diesen verlaufenden Punkten zu sehen. Drei weitere Kreise,hier mit Punkten gefilllt,han
gen an der oberen Begrenzung des Frieses. Die zweite Szene, rechts im Anschlu8, enthalt die Darstel
lung eines nur im Vorderteilerhaltenen Vierbeiners mit stark gelangtem Kerper. Auf dem gestreckten
Hals sitzt ein aus Ring und Schnabel gebildeter Kopf. Als Besonderheit erweisen sich zwei wellenfor
mige, nach hinten gerichteteHorner, die bis an die obere Begrenzung reichen. Auch hier ist tiber dem
Korper ein Kreis-Punktmusterzu finden.Eine von der Grundlinie bis zur halbcn Hohe reichende Figur
laBt an ein ptlanzliches Motiv denken. Die dritte Szene bildet den fragmentansch erhaltenen Kerper ei
nes Vierbeiners ab, wobei die untere Begrenzungdes Korpers aIsGerade gegeben ist. Die Ausrichtung
des Korpers ist offensichtlich nach links zu deuten. Links vor dem Vierbeiner ist wiederum das Motiv
des Kreises mit Punkten zu finden.

ScmCHT xm

SchalenlSchUsseln

Die Schussel80:5 zeigt das schon mehrfachbelegte geometrische Muster aus parallelen horizonta
len Linien mit dazwischenliegenden Vertikalen sowie der ubliche Randverzierung.

TopfelKessel

Das g1eiche Muster ist bei Topf 81:8 zu sehen.

KrilgelFlaschen

Der Krug 82/83:9zeigt einen umlaufenden Fries mit geometrischen und figtirlichen Motiven, die von
je zwei paraUelen horizontalen Linien begrenzt werden. Vertikale Linien trennen die einzelnen Szenen.
In Abbildung 9b sind zwei Vierfti81er zu erkennen. Ihre extrem gelangten Korper sind mit vertikalen
Linien schraffiert. Das Iinke Tier weist im Gegensatz zum rechten einen tiber den Rticken nach vome
gebogenen Stummelschwanz auf. Die Halse ragen senkreeht nach oben, beide Tiere tragen den halb-
kreisformig gebildeten Kopf, im Gegensatzzu den sonst tiblichenDarsteUungen, nach hinten gewendet.

Das links stehende Tier tragt zwei kurze gebogene Horner, Der Vogel in Abbildung 9c steht auf dOO
nen, schrag nach vome geftihrten Beinen. Der Korper ist mit breiter Linie umrissen und durch senk-
reehte Linien verziert. Parallele kurze Linien auf dem Rticken und am rechten Korperende deuten

Schwanz- und Flugelfedem an. Auf dem Hals sitzt ein ringformiger Kopf mit Schnabel. Der Henkel
des GefaBes ist mit einem Tannenzweigmuster versehen. In Abbildung 9a befindet sich innerhalb des
Frieses eine halbkreisformige Linie, die von einer Punktreihe im Innem flankiert wird. In der Mitte
fuhrt eine punktierteLinie nach unten, oberhalb des Bogens verlaufen zwei parallele Linien zur oberen
Begrenzung.

Fragmente: 83:10

Auf Objekt 83:10 wird durch jeweils zwei parallele horizontale Linien ein Fries gebildet. Von der
oberstenBegrenzungslinie verlaufenparallele Geradenwie auch Wellenliniennach oben. Der Fries wird
dUTCh vertikaleparalleleLinienbtindel in einzelne Sektorengeteilt.Zwischen zwei Abschnittenvertikaler
Linien fmdet sich ein Sanduhrmuster, dessen Zwickel mit Punkten gefullt sind. Reehts werden zwei
Vierfti81er abgebildet, wobei von dem reehten nur die vordere Korperhalfte erhalten ist. Auf vier dOO
nen Beinen ruht ein massiger Kerper, dessen Darstellung unmittelbar in die des Halses ubergeht; auf
diesem sitzt ein ringformigerKopf mit spitzem Schnabel,der zwei nach hinten gebogene Horner tragt,
Der kurze Schwanz ist tiber den Rucken nach vome gebogen.
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Schalen/Schusseln: 85:2; 85:3; 85:4
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Der »Kelch« 85:2 mit hohem schlankem Standfu8 zeigt zwischen zwei parallelen horizontalen Linien
ein ausgefulltes Sanduhrrnuster, welches links und rechts von je zwei Vertikalen flankiert ist (siehe
Schicht VIT, Kelch 3:13).

Die Objekte 85:3 und 85:4 bilden in identischer Rahmung zwei einander lihnliche Vogeldarstellungen
abo Die VOgel, hintereinander aufgereiht, weisen a1s Innengliederung der Kerper Kreuzschraffur auf, bei
allen sind Schwanzfedem angedeutet Der bei allen Tieren geschwungene Hals endet in ringformigen,
mit Schnabel versehenen Kopfen,

Kruge/Flaschen: 87:8

Der Miniaturkrug 87:8 zeigt neben der Verzierung aus parallelen Horizontalen und Vertikalen den
Rest eines Augenmotives oberhalb zweier Horizontaler im Randbereich.

Fragmente: 87:12

Auf Fragment 87: 12 bilden jeweils zwei parallele horizon tale Linien einen Fries mit zwei Figuren,
links ein Vogel, dessen Beine tiber die untere Begrenzung hinausragen und dessen Korper mit Kreuz
schraffur gefiillt ist, Schwanzfedem sind angedeutet, ebenso Fliigel, durch die zwei vom Riicken aus
nach oben ftihrende Linien stilisiert, von denen kurzere Striche abgehen. Auf dem kurzen Hals sitzt ein
ringformiger Kopf mit Auge und Schnabel. Letzterer weist auf den Fisch, der nur fragmentarisch erhal
ten ist. Links die geteilte Schwanzspitze, rechts der Kerper mit zwei Ruckenflossen, Auge und geoffne
tern Maul. Uber dem Fries findet sich eine Reihe von Dreiecken mit Kreuzschraffur.

ScmCHT XV

Schalenischusseln: 88:1; 88:2

Die Schusseln 88: 1 und 2 zeigen die bekannte Bemalung zweier paralleler horizontaler Linien mit
vertikalen Strichgruppen dazwischen. Hinzu kommt die ubliche Randbemalung.

scmcnr XVI

SchatentSchusseln: 89:1

Die Schussel 89:1 ist mit dem gleichen Muster bemalt wie 88:1 und 88:2. Auch hier tritt die ubliche
Randbemalung hinzu.

Fragmente: 89:2; 89:3; 89:4

Auf Fragment 89:2 bilden zwei parallele horizon tale Linien einen Fries. Dieser ist mit vertikalen pa
rallelen Linien sowie mit figtirlichen Darstellungen geftillt, Links von der vertikalen Begrenzung sind
Reste zweier VOgel sowie zweier Pflanzen zu erkennen, Die massiven Kerper der VOgel sitze~ auf kur
zen Beinen und sind mit Kreuzschraffur gefullt, Zwei Pflanzendarstellungen -Tannenzweigrnuster
sind zwischen den Tieren und der geometrischen Seitenbegrenzung zu sehen. Uber dem Fries fassen
zwei Horizontale eine Wellenlinie ein. Auf Abbildung 89:3 bilden zwei parallele Horizontale die Stand
linie eines nur im unteren Bereich erhaltenen VierfiiBlers. Das unterhalb der Standlinie abgebildete Ob
jekt scheint sich eher in figurlicher a1s geometrischer Weise erganzen zu lassen. Objekt 89:4 IaBt Reste
einer geometrischen Bemalung erkennen.
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Die dec Amuq--kilikischen Ware zuzuweisenden Gefl16e umfassen somit folgendes Formen- und
Musterspektrum: (nach Mustem aufgeftihrt)

Bemalung : im Schulterbereich

1. zwei parallele Horizontale
(eine Horizontale), zwischen
denen (bzw. unter der) senk
rechte Linien stehen:

][]IO]

: im Randbereich

+ kurze, quer zum Rand liegende Striche;
- Randbemalung nicht belegt

Formengruppe Schicht Objektnr.

Schiissel VIII 20:24 +
Schiissel VIII 20:27 +
Schussel VIII 20:28 +
Topf VIII 21:35 +
Topf VIII 23:44 +
Topf IX 40:67 +
Schiissel XII 72: 6 +
Schiissel XII 72: 7 +
Schiissel XII 72: 8 +
(Kelch) XII 72:11 +
Topf XII 72:12 +
Topf XII 73:13 +
Topf XII 73:14 +
Schiissel XIII 80: 5 +
Schtissel XV 88: 1 +
Schtissel XV 88: 2 +
Schiissel XVI 89: 1 +
Krtige/Fl. VII 13:50
Topf vm 21:33
Topf VIII 21:34
Topf XII 74:16
Krtige/Fl. XII 76:20
Krtige/Fl. XII 76:21
Topf XIII 81: 8

(Bemalung im Schulterbereich)

Erweiterung des Grundmusters (1) im Schulterbereich urn:
a) stehendes Sanduhrmuster, ausgemalt; IX I

b) liegendes Sanduhrmuster, Zwickel mit Punktmustergefiillt oder leer;
D><l I

c) ausgemaltes Dreieck
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Fonnengruppe Schicht Objektnr. la Ib Ic +

Schale/Sch.
(Kelch) XIV 85: 2 la
(Kelch) VII 3:13 la Ib +
(Kelch) XII 72: 9 Ib +
(Kelch) XII 72:10 Ib
SchUssel vm 20:27 lc +
Schiissel X 59:43 lc +

(Bemalung im Schulterbereich)

2. zwei Horizontale im Schulterbereich, zwischen denen:
a) hintereinanderschreitende Vogel, Ivl

b) Vogel und geometrische (schraffiertes Dreieck) sowie pflanzliche Motive (strauchartiges Motiv) ab-
gebildet sind; @~ *'

Formengruppe

Schale/Sch.
(Kelch)
(Kelch)
Krug

Schicht

XIV
XIV
VII

Objektnr. 2a 2b +

85: 3 2a +
85: 4 2a +
10:41 2b

Bemalung : im Schulterbereich
mehrere parallele Horizontale
im Schulterbereich bilden einen
Fries, in dem

: im Randbereich

+ kurze, quer zum Rand liegende Striche;
++ Augenmotiv;
Verzierungen auf den Henkeln:
* Tannenastmotiv oder kurze, quer zum Henkel
liegende Striche;

a) eine einfache Zickzacldinie, Z\ZV

b) eine mehrfache Zickzacklinie verlauft, ~III&Z~~===

c) senkrechte Linien ein tannenastartiges Motiv einfassen, III W III

d) aneinandergereihte parallele Senkrechte stehen (wie Muster I), III III

e) zwischen parallelen Senkrechten figiirliche (VierfiiBler) und geometrische Motive
(Bogen) abgebildet sind. llikfl: 1a1Il[
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Fonnen Schicht Ojektnr. 3a 3b 3c 3d 3e + ++

Topf IX 41:70 3a
Topf IX 41:71 3b +
Topf XII 74:15 3c + *
Krug XII 75:17 3d + ++ *
Krug XII 75:18 3d + ++ *
Krug XII 76:19 3d
Krug XIV 87: 8 3d ++ *
Krug XIII 82/83:9 3e

Komplexere Muster der Amuq-kilikischen-Ware, bestehend aus geometrischen, pflanzlichen und
figiirlichen Motiven, finden sich somit insbesondere in der Fonnengruppe der Krage. Dartiberhinaus
sind diese komplexen Muster in vorliegendem Material aber vor allem auf Fragmenten erhalten, die
keiner bestimmten Fonnengruppe zugewiesen werden konnten:

65:73 - 65:78
69: 8
77:26 - 77:30
79:33
83:10

Schicht X
Schicht XI ;
Schicht XII ;
Schicht XII ;
Schicht XIII;

87:12
89: 2

Schicht XIV ;
Schicht XVI ;

Belege fur die Amuq-kilikischeKeramik fanden sich unter den hier herangezogenen Vergleichsorten
in Ebla, Tarsus, Ugarit sowie im Bereich des Qoueiq-Surveys. ..

Grab A in Ebla enthielt Kruge dieser Ware als Beigaben, die in den Ubergang Mardikh IIIA/B da
tieren (Vergleichskatalog Tafeln 77, 78, 87, 88 und 94; Muster: komplexe Muster aus geometrischen,
figiirlichen und pflanzlichen Motiven, zudem Randverzierung, Augenmotiv und Henkelbemalung).

In Tarsus ist die Amuq-kilikische Keramik nach H.Goldman charakteristisch ab dem Beginn der
Mittelbronzezeit (H.Goldman, 1956:164) (einzelne Exemplare treten noch in Spatbronze-l-zeitlichem
Kontext auf. op.cit.183)(Vergleichskatalog Tafeln 5, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 95, 97; Muster: erweiterte
Fassung des Musters 1; Ib; 3e sowie Randbemalung und Augenmotiv).

ZweiKruge und eine Schaleaus Ugarit (Grabbeigaben) sind ebenfaUs dieser Ware zuzurechnen (Ver
gleichskatalog 84:2, 85:1, 94:1; 91:3, 99:1). Die Belege aus Ugarit datieren von Ugarit Moyen 2-3
bis in die Spatbronzezeit (s.u.)(Muster 1 und Ill. zudem Randbemalung, Augenmotiv und Henkelbema
lung).

Die Oberflachenfunde aus dem Survey datiert J.Tubb u.a. tiber die Vergleiche mit der Keramik Ala
lakhs und unter Heranziehung der Daten, die G.Swift in seiner Untersuchung zur Keramik der Amuq
grabungen fur Alalakh ersteUte, in den Beginn der Mittelbronzezeit (MBZ IIA)(J.Tubb, 1981:405)(Frag
ment mit Randbemalung und Augenmotiv).

b2.Khabw-Ware

Die Zuordnung folgender Objekte zur Khabur-Ware erfolgte eher auf Grund ihrer Bemalung als
ihrer Fonnen II. Die Bezeichnung der Ware geht zuruck auf M.E.Mallowan, der diese Keramik in den
dreiBiger Jahren vor allem in Chagar Bazar, dort in den diversen Phasen der Schicht I freilegte (M.E.
Mallowan, 1937:103ff). Das Fonnenspektrum umfaBt Vasen (M.E.Mallowan, 1937:Abb.21), Topfe (op.
cit. Abbildung 22-24) und Schalen (ebendort); die Keramik ist scheibengedreht. Das charakteristische
Merkmalder Ware ist jedoch die farbige Verzierung-dunkle (braun-rote) Bemalung auf hellem Grund,
die vor allem aus geometrischen Mustem besteht, vereinzelt aber auch figiirliche Motive beinhaltet,

Die der Khabur-Ware in AlaIakh zugerechneten Objekte stammen aus den Schichten VIII-X.

" Siebe auch D.Stein. 1984:22. »Khabur ware is, therefore, less distinguished by its shape and ware than it is by its painted fonn of decoration.«
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TopjelKessel: 22:37; 23:45; 23:46; 23:48
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Der Topf 22:37 zeigt eine einfache Bemalung aus parallelen, in unterschied1ichen Abstanden zuein
ander angebrachten Streifen, die den Korper des GeHilles (erhalten hier Schulter/Bauchbereich) horizon
tal umlaufen. Die Randoberseite ist mit kurzen Strichen verziert.

Der Topf zeigt in Bemalung und Form Parallelen mit Gefiillen aus Chagar Bazar (M.E.L.Mallowan,
1937:Abb.24).

Die Topfe 23:45, 23:46 und 23:48 lassen eine vergleichbarc Bernalung erkennen, der Rand des Ge
faBes 23:45 ist mit einem horizontal in der Randmitte verlaufenden Streifen versehen,

Alle drei GeHHk sind mit bemalten Topfen aus Dinkha-Tepe, dort der Khabur-Ware zugerechnet,
vergleichbar (C.Hamlin, 1971:73, Tafel 1:2).

Fragmente: Tafeln 30, 31, 32

AIle hier abgebildeten Fragmente zeigen eine Bemalung aus parallelen Streifen.

scmcnr IX

TopjelKessel: 40:66; 40:69; 42:79

Topf 40:66, mit dem iiblichen Streifenmuster bemalt, ist wie die in Schicht VIII belegten Topfe 23:
45-46-48 mit der Khabur-Keramik Dinkha-Tepes zu vergleichen (C.Hamlin, 1971:73, Tafel 1:2).
Die Zuordnung des Topfes 40:69 zur Khabur-Keramik ist nicht eindeutig zu belegen. Er gehort nicht
zu den typischen Khabur-Keramik-Formen, die Motive treten einzeln auch in der Amuq-kilikischen
Ware auf. In 40:69a ist unterhalb einer horizontalen Linie ein schrag ins Bildfeld ragendes,
astahnliches Motiv, welches links und rechts von unregelmaBig verlaufenden Linien flankiert wird, zu
sehen. 40:69b bildet ein mit Kreuzschraffur gefiilltes Dreieck, ein Tannenastmotiv sowie einen ebenfalls
als Ast zu interpretierenden Gegenstand abo Alle hier erkennbaren Motive stehen auf einer Standlinie.

Das schraffierte Dreieck wie auch das Tannenzweigmuster des fragmentarisch erhaltenen Topfes fin
den sich in ahnlicher Anordnung, jedoch auf einer anderen GefaBform in Chagar Bazar (M.E.L.Mal
Iowan, 1937:Abb.21:8).

Der Topf 42:79 tragt die charakteristische Streifenbemalung.

Fragmente: 51:188-195, Tafeln 52 und 53

Alle Fragmente zeigen die charakteristische Streifenbcmalung.

scrucnr X

Kri.i.geIFlaschen: 60:52

Die Flasche (Topf?) 60:52 ist mit vier parallelen, den Gefabkorper im Schulterbereich horizontal um
laufenden Streifen bemalt.

Das Objekt ist mit dem Khabur-Ware-Gefaf aus Dinkha-Tepe, Tafel 1:2 (C.Hamlin, 1971) zu
vergleichen.

Fragmente: 66:87

In Schicht X liegt ein Fragment, verziert mit der typischen Streifenbemalung, vor.
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Die der Khabur-Ware zugewiesenen Objekte umfassen somit folgendes Formen- und Musterspek
trum (nach Mustern aufgelistet):

Bemalung : im Schulter / Bauchbereich

1. parallele Streifen
2. Muster aus figurlichen und pflanz

lichen Motiven

: im Randbereich

+ quer zum Rand verlaufende, kur
ze Striche;
++ den Rand horizontal umlaufende
Linie;
-Randbemalung nicht belegt;

Formengruppe Schicht Objektnr. 1. 2. + ++

Topf VIII 23:46
Topf VIII 23:48
Topf IX 40:46
Topf IX 42:79
Krtige/Fl. -
Topf (?) X 60:52
Topf VIII 22:37 +
Topf VIII 23:45 ++
Topf IX 40:69 2 +

Unter den hier herangezogenen Vergleichsorten soll Ebla Belege fur Khabur-Ware ergeben haben
(p.Matthiae, 1980d:148), die in die Phase Mardikh I1IB datieren. Die Keramik ist nicht publiziert.

b3. Schwarze Ware

Die der Schwarzen Ware zugewiesenen GefliBe zeigen in der Tonfarbe ein Spektrum von schwarz
zu grau bis grau-braun. Der Ton ist sehr rein, wenig gemagert. Die GefaBe sind hart gebrannt. Die
Oberflache der Objekte besitzt als charakteristisches Merkmal Streifenpolitur. In Alalakh ist die Schwar
ze Ware nach der Keramikneuaufnahme vor allem in den Schichten VITI und IX in der Formengruppe
Schalentschusseln mit eingezogenen kurzen Randern zu finden 12.

Vereinzelt tritt die Ware zudem in den Schichten Alalakh VII, hier in den Formengruppen: Vasen
6:29 und 6:31 und Krugetlrlaschen, 12:47 und Alalakh X, in der Gruppe der Scha/en 55:6, 55:8, 55:10,
55:11 (poliert) und 55:12), auf. (Die Zugehorigkeit des Objektes 67:3 zu Schicht IX oder XI ist un
gewiB.) In den Schichten Alalakh VI und V ist die Schwarze Ware noch belegt.

In den hier herangezogenen Vergleichsorten finden sich Schalen der streifenpolierten schwarzen Ware
in Ebla, dort in der Phase Mardikh IIIB (p.Matthiae, 1982e:53) wie auch in Hadidi, Bereich H XIII
(R. H.Dornemann, 1981:42)(Zur Datierung, s.S.130ff.). Aus dem Surveygebiet, dort aus Tell Akhterine,
stammen Schalen mit eingezogenem Rand, die den Schalen aus Alalakh, Schichten VIII und IX, ent
sprechen (C.Hillen, 1951/52:196, Abb.21; S.201) 13.

In Ugarit zeigen die Krtige der sogenannten hyksoszeitlichen Keramik (S.l00, Anm.31)(grau-schwar
zer Ton,poliert bzw. streifenpoliert, F.A.Cl.Schaeffer 1938:220) eine vergleichbare Ware.(Krtige der Art
sind nach R.Amiran in Palastina ab dem Beginn der Mittelbronzezeit zu fmden -MBZ IIA- und werden
in der MBZ II -MBZ Iffi- dann charakteristisch; R.Amiran, 1970:107). Die fur Tell Habuba Kabira
genannten Exemplare der Schwarzen Ware datieren nach E.Strommenger in die fri.ihdynastische bis ak
kadische Periode (E.Strommenger, in E.Heinrich , 1970a:46). Obwohl sich in der Politur, der Tonbe
schaffenheit, grau-schwarzer z.T. dunkelbrauner Ton, sehr rein, wenig gemagert wie auch in der HIDte
des Materials Parallelen fmden, ist die »schwarze streifenpolierte Ware« aus Alalakh jedoch chrono
logisch wie auch im Fonnenspektrum von dieser frtihen Keramik abzusetzten.

" Siebe dazu L.WooUey. 1955:314. der diese Ware vor allem als cbarakteristisch file die Schicht AJalakh VII ansieht; so aucb M.H.Gates. 1976:256.

" Die Scbalen konnen bier nur far lias Aufzeigen der Verbreitung dieser Ware herangezogen werden. C.HilIen datiert die Keramik, die aus einer von
ibm durcbgefilhrten Sandage stammt, iiber AJalakh.
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b4. Red-cross-bowls
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Aus Ala1akh liegt ein GeflW vor, welches zur Gruppe der red-cross-bowls (Schalen mit gemaltem
Kreuz innen oder au6en auf dem Boden) zu zahlen ist (Al.71:5; Vergleichskatalog Tafel 80:1 und 2;
Schicht Alalakh XIn. Unter den Vergleichsorten finden sich ausschlieBlich in Tarsus GefaBe dieser
Ware.

Red-cross-bowls treten in Tarsus erstmals gegen Ende der Frtihbronzezeit (FBZ III) auf (H.Gold
man, 1956:133). Die Schalen zeigen ein umfassendes Formenspektrum und finden sich bis in die Mittel
bronzezeit (op.cit, S.164, 165). Die Bemalung der jiingeren Ware tritt in leicht modifizierter Form auf
(H.Goldman, 1956:164 »...the principle of crossed bands may be said to continue on the one handled
bowls with lattice or linear crossed bands.«).

Red-cross-bowls sind iiber Tarsus hinaus in Anatolien wie auch in der Levante verbreitet. Schon
H.Goldman hatte auf eine chronologische Verbindung zwischen Troja und Tarsus iiber die red--cross
bowls verwiesen (H.Goldman, 1956:61; s.a, auch hier S.94); In Troja ist diese Ware ab der Stufe Tro
ja IV zu finden und wird zur »hallmark of the period« in Stufe V (C.W.Blegen, 1951:138,250; «..A
new form of painted decoration makes it appearance in phases IVc, IVd und IVe: it consists of wide
crossed bands painted in red slip across the exterior or interior, or both, of bowls.... Red cross bowls
become distinctive and characteristic products of Troy V; and a comparable type is well known in the
final phase of the Early Helladic period on the Greek mainland....»...The motive was first noted on
the interior of a cup of phase IVc and on the base of a jar of Early or Middle VI, but it is the hall
mark par excellence of the Fifth Settlement...«).

Auch J.Mellaart betont die Bedeutung der red--cross-bowl-Gruppe wie auch der Motiv-Variante
multiple--cross fUr die Erstellung auch chronologischer Aussagen. Beide sind nach J.Mellaart in di
versen Fundorten Anatoliens mit Ausnahme Zentralanatoliens (J.Mellaart, 1971:692) zu finden. Fiir Kiil
tepe/Karum Kanis erwahnt er eine Schale mit »pattem cross« Motiv, dort aus Schicht IV (ebd). P.Z.
Spanos (1977:86) verweist dariiberhinaus auf das Vorkommen von vergleichbaren GefaBen in Kiiltepe
seiber, dort in Schicht 12. Nach P.Gerstenblith (1983:68) erlaubt die Gruppe der red--cross-bowls be
sonders klar den Beleg chronologischer Zusammenhange zwischen Anatolien und der Levante.

b5. Einzelobjekte mit Warenbestimmung

VII : 16:62 Fragment;

VIII : 17: 1 Becher/Napf;

IX

: 28:79 Fragment;

: 33: 1 Becher/Napf;

»reserved slip« - unter einer waagerecht verlaufenden Linie ist ein
Ausschnitt aus zwei bogenformigen Motiven zu erkennen.
»scraffiato« - Aus dem dicken schwarzgrauen Farbauftrag wurde
ein sich wiederholendes bogenformiges Motiv ausgekratzt, welches
zwischen zwei parallelen horizontalen Linien verlauft,
Nuzi-Ware;

»reserved slip- - Auf dem Becherfragment sind Reste eines bogen
formigen Motivs zu erkennen.

b6. Sonstige, keiner bestimmten Ware zuzuweisende bemalte Objekte

ScmCHT VB

3:14/fopf: Das bemalte Exemplar 3:14 weist auf der auseren Randseite ein Muster aus je drei pa
rallelen vertikalen Linien auf. Unterhalb des Randes begrenzen zwei parallel verlaufende horizontale
Linien ein geometrisches Muster. Dieses besteht aus einem Schachbrettmuster, welches links und rechts
von senkrecht bzw. schrag zum GefaBkt>rper verlaufende Linien begrenzt wird. Die Farbe des GefaBes
ist grau-braun, die der Bemalung lila bis dunkelrot.
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Die Sehaehbrettmuster ist in dem Musterspektrum der Khabur-Ware belegt, die Kombination mit
schragverlaufenden Steifen innerhalb cines Frieses wie aueh die Gefli8form seiber finden sieh jedoch

nieht in dieser Ware.

11:42; 11:44/Krtige: Die Bemalung des Kruges 11:42 entspricht der der Khabur-Keramik, die Form
gehort nicht zurn typischen Spektrum. Der Krug tragt eine Bemalung aus breiten, zueinander parallelen
hOl;·1.Ont;lIen Streifen rotlicb-brauncr Farhl.' auf braun-grauer GefllBoberfUiche. Die hellen Zwischen
raume Neihen bis auf eine Ausnahmt:'~hier findet sich ein aus unregelmalsig angeordneten Linien ge
hildetes Muster-unhemalt. Der Henkel des Objektes 11:42 zeigt ein Tannenzweigmuster.

Ohjekt 11:44 wurrle mit einem gE".ometrischen Muster aus ausgemalten und schraffierten, auf der
Rreitseite wie auf der Spitze stehenden Dreiecken verziert, die teilweise durch diagonal verlaufende
Linien verhunden werden. Die in Reihen gesetzten Dreiecke sind durch horizontale Linien getrennt Die
rotbranne Remalung ist auf grau-hraullcm 1Intergnmd aufgetragen.

sonorrvrn

21:3J; 21:32; 21:36; 23:49: Tt'lpfeAragmentarisch erhaltenene, geometrische Muster;
Tafeln 27 lind 28 (Fragmente):

scan..."'Iff IX

34:14: Schale/Die bemalte Flache zieht sich vom HuBeren Rand bis zur Innenseite des Bodens hin
und ist in lila-rotlicher Farhe ausgefuhrt,

40:6~; Schale/Die Schale 40:65 zeigt im Randbereich ein pflanzliches Motiv, bestehend aus einer
horizontalen Linie, von der senkrechte Linien naeh oben fuhren, Diese gabeln sich unterhalb des Ran
(J/".~.

41:T\; 43:R4; Topfe/Reste riner geometrischen Bemalung;

44: 102:44: 104 Ftaschen/Reste geometrischer Bernalung:

47:1 J7, 47:118, 47:119 Pragmente/Reste geometrischer Bemalung;

48:n7-141: Tafel 51:177-187/Fragmente-geometrische, pflanzliehe und figtirliehe Motive;

48: 137-geometrische und figurliche (?) Bemalung:

48:138-Reste zweier Vierbeiner (?) (u.U. siehe 65:75);

48: 139-geometrische und tannenzweigartige Motive;

48: 140--tannenzweigartige Muster;

48:141--das Fragment tragt ein Muster, bestehend aus vier vertikal verlaufenden Wellenlinien, die
auf ein zwischen zwei horizontalen Linien liegendes Zickzackband stoBen. Parallel darunter, dureh eine
Punktreihe getrennt, finder sieh ein unvollstandiges geometrische Motiv.

50:165-zeigt einen Ausschnitt aus einem gitterartigen Motiv, gebildet durch jeweils mehrere, parallel
zueinander und schrag verlaufende Linien, die sich zum Teil iiberschneiden.

50:167-zwischen zwei parallelen horizontalen Linien reihen sich zwei Dreiecke, die ihrerseits mit
schrag verlaufenden Linien ausgemalt sind.

50:172; 50:174 tragen zwischen parallelen Horizontalen jeweils eine unregelmahig verlaufende Wel
lenlinie.

51:187 bildet in zwei iibereinander angcordneten Reihcn ausgemalte Dreiccke abo
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54:1; Beeher/Napf-Abbildung 54:1b zeigt drei Elemente:

1. Eine anthropomorphe Darstellung
In der reehten erhaltenen BildhlUfte ist ein menschenahnliches Wesen mit ringformigem Kopf, Vogel

schnabel, iiberlangem Hals und stilisierter Haartracht zu erkennen. Der Kerper ist aus zwei Dreieeken,
deren aufeinanderweisende Spitzen die Taille bilden, zusammengesetzt. Korper und schematisch ange
deutete Beine sind en face, der Kopf im Prom dargestellt. In der linken Hand der beiden nach oben
angewinkelten Anne halt das Wesen einen stockahnlichen Gegenstand, der, parallel zur Schulterlinie
verlaufend, nach links ragt.

2. Eine zoomorphe Darstellung
Links von der oben beschriebenen Figur ist eine fragmentarisch erhaltene Tierfigur abgebildet, deren

Vorderkorper vom linken Bildrand in die Bildmitte weist und die anthropomorphe DarsteUung fast be
riihrt. Das im Prom dargesteUte Tier zeigt einen ebenfalls ringformigen Kopf mit Vogelschnabel. Auf
dem Kopf sind dUTCh zwei horizontale kurze Linien Ohren und Horner angedeutet, Der Hals trifft auf
einen eher dreieekigen Vorderkorper, von dem, schrag nach vome gerichtet, zwei doone lange Beine
hinabfiihren, die vogelfuBartig enden. Yom Kopf bis iiber den Riicken des Tieres ist eine Reihe senk
reehter Striche abgebildet. Uber den Riicken des Tieres fiihrt eine geschwungene Linie, die ebenfalls
mit abstehenden parallelen Linien besetzt ist und als Schwanz des Tieres gedeutet werden konnte.

3.Eine pflanzliche Darstellung
Yom linken Rand ausgehend ragt eine Pflanze bogenformig iiber den Riicken des Tieres in die Bild

mitte. Sie wird von einer zentralen Linie gebildet, von der fischgratartig parallele Striche abgehen.
Die Abbildung lc besteht aus vier Elementen: zwei Pflanzenmotiven, einem Vierbeiner und einem

Vogel.
Am linken erhaltenen Bildrand befmdet sich der Rest einer PflanzendarsteUung, die von der Grund

linie aus senkreeht nach oben fiihrt. Sie besteht aus einer MitteUinie, von der zu beiden Seiten schrage,
parallele Linien abgehen.

Den Mittelpunkt der Szene bildet die zoomorphe Darstellung. Der Korper des Tieres besteht aus
zwei an den Spitzen sich beriihrenden Dreieeken. Von beiden Dreiecken fiihren je zwei als Striche
wiedergegebene Beine zur Grundlinie. Der senkreeht nach oben fiihrende Hats miindet in einen ring
formigen Kopf, der das dritte Bildelement beriihrt.

Wie bei der links stehenden Pflanze fiihrt eine Mittellinie senkrecht nach oben. Sie trifft auf den
Kopf des oben beschriebenen Tieres und verzweigt sich dort.

Am reehten Bildrand, nur noch fragmentarisch erhalten, scheint ein Vogel erkennbar. Sein Korper,
mit einem Gittermuster als Innenzeichnung, wird von zwei stilisiert dargesteUten Schwanzfedem ge
schmuckt, die Beine des Vogels sind noch als zwei Linien erkennbar.

60:46; Fragment-Reste geometrischer Bemalung;

63:64--65; 64:66-64:71; Fragmente-Kerbschnitt und Kammstrichverzierungen;

64:72; Fragment-rot bemaltes Fragment;

65:79; Fragment-Reste eines geometrischen (pflanzlichen 1) Musters;

65:80 Fragment-zeigt neben einem geometrischen Muster-Wellenband zwischen zwei parallelen
horizontalen Linien-die Applikation eines Vierbeiners wie eines Vogels (1), beide nur fragmentarisch
erhalten.

66:86; Fragment-Reste geometrischer Bemalung;

Schicht XI

68:5-7 Fragmente-Bei dem fragmentarisch erhaltenen Objekt 68:5 treten senkreehte und waage
reehte Linien sowie ein nicht zu rekonstruierendes Motiv auf.
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68:6 schlie6t zwischen parallelen horizontalen Linien ein geometrisches Muster ein, welches aus
einer breiten ausgemalten Flache mit zwei diese Flache flankierenden Linien gebildet wird.

68:7 Das Muster des Objektes 68:7 besteht aus aufgereihten parallelen Dreiecken, iiber diesen sitzen,
zwischen zwei Horizontalen, nebeneinander aufgereihte Punkte.

scmcirr xn

70:3; Schiissel-Zwei parallele horizontale Linien umlaufen das GeflW. Zwischen diesen befmden
sich vertikale Linien, welche die Horizontale im unteren Bereich teilweise schneiden. Von der unteren
Horizontalen verlaufen ebenfalls senkrechte Striche, die bis auf den Boden des Gefli6es reichen. Die
Innenseite der Gefa6wandung und des Bodens zeigen ein aus Kammstrich und Einstichreihen gebildetes,
geometrisches Motiv. Der obere Tell des Randes, der in einem erhaltenen Fragment eine kleine Hand
habe tragt, ist mit parallelen Strichen bemalt

Objekt 70:4, von ahnlicher Form wie Objekt 70:3, der Rand jedoch neben ClacherOberseite sehrag
nach au6en und oben ragend, weist eine geometrische Bemalung der Au6enseite sowie des Randes auf.
Von zwei parallelen Horizontalen laufen drei Vertikale nach unten.

77:31; Fragment-geometrische Verzierung mit parallelen Horizontalen und Vertikalen sowie Zick
zacklinien;

78:32 stellt ein vogelartiges Gefa6, innen hohl und auf einem Standring stehend, dar. Fliigel und
Schwanzfedem sind durch Applikationen angedeutet Der Kopf ist abgebrochen und diente wahrschein
lich als Ausgu6. Auf dem Riicken ist eine Tiille angebracht, in deren Innerem sich ein siebartiger
Durchla6 befindet

ScmCHT XIV

86: 7; Flasche-Die fragmentarisch erhaltene Flasche zeigt eine geometrische Bemalung, bestehend
aus 6 parallelen Horizontalen, zwischen denen eine Zickzacklinie, eine Reihe mit Kreuzschraffur ge
fiillter Dreiecke sowie eine Wellenlinie plaziert sind.
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Literatur

1. Gebaude Q

1979a : P.Matthiae, Scavi a Tell Mardikh-Ebla; in:SEb 1:129ff.
1979b : P.Matthiae, Princely Cemetery and Ancestors Cult; in: UF 11:563ff.
1980a : P.Matthiae, Campagne de Fouilles aEbla en 1979; in: CRAI:94ff.
1980b : P.Matthiae, Fouilles a Tell Mardikh-Ebla; in: Akkadica 17:Iff.
1980c : P.Matthiae, Two Princely Tombs at Tell Mardikh-Ebla; in: Archaeology 33/2:8ff.
1982a : P.Matthiae, The Western Palace of the Lower City of Ebla; in: AFO, Beiheft 9:12Iff.
1982b : P.Matthiae, Fouilles de 1981 a Tell Mardikh-Ebla; in: CRAI:299ff.
1982c : P.Matthiae, A New Palatial Building and the Princely Tombs of Middle Bronze I-II at

Ebla; in:H.Klengel (Hrsgb), Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien, 187ff.
1982d : P.Matthiae, Die Furstengraber des Palastes Q in Ebla; in: Antike Welt 1:3ff.
1982e : P.Matthiae, Fouilles a Tell Mardikh-Ebla, 1980; in: Akkadica 28:4lff.
1983a : P.Matthiae, Fouilles de Tell Mardikh-Ebla en 1982; in: CRAI:530ff.
1984 : P.Matthiae, New Discoveries at Ebla; in: Bibl.Arch. 47/1:19ff.

2. Der Friedhof unter Gebaude Q/Die Graber A, B, C

1979a : s.o.
1979b : s.o.
1980a : s.o.
1980b : s.o.
1981 : P.Matthiae, A Hypothesis on the Princely Burial Area of the Middle Bronze II at Ebla;

in: Archiv Orientalni 49:55ff.
1982c : s.o.
1984 : s.o.

3. Palast G

1978 : P.Matthiae, Preliminary Remarks on the Royal Palace of Ebla; in: SMS 2/2:13ff.
1980d : P.Matthiae, Ebla-An Empire rediscovered;
1982f : P.Matthiae, 11 Palazzo Reale G di Ebla.; in: SEb 5:75ff.

In Tell Mardikh/Ebla finden seit 1964 Ausgrabungen statt. 1976 fiihrte P.Matthiae eine Sondage in
der Unterstadt von Ebla, dort an der Westfassade des Palastes G (Mardikh II Bl), durch. Diese Sondage
erweiterte man 1978 zur Flachengrabung, in deren Verlauf ein bedeutendes »administratives« Gebaude,
der sogenannte Palast Q, in weiten Teilen freigelegt wurde. Unter diesem entdeckte man einen Komplex
von Grabern, Aus diesen wie auch aus dem Gebaude Q selber stammt in erster Linie das Vergleichsma
terial.

a: Befund,Keramik und Kleinfunde des Gebaudes Q

Gebaude Q, als Palast fur administrative Belange interpretiert (l979b:563), weist in verschiedenen
Bereichen einen unterschiedlichen Erhaltungszustand auf. Der Palast wurde durch fllichendeckende Gra
bungen wie auch durch Schnitte untersucht. Stratigraphischer AufschluB wurde vor allem in folgenden
Bereichen gewonnen:
1. 1978 im nordlichen Bereich des Gebaudes, dort in Raum 2980, DfV9iv und DeV9i (l979a:141).
2. 1976 im sUdlichenTrakt des Gebaudes, dem sogenannten Magazinbereich, Raum 2933, DfV7i (1980b

Seite 5 und 8ff) ;

Die Sondage 1978 im Bereich des Raumes 2980 fiihrte zu einer Unterscheidung von 5 Schichten.
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Differenziert wurden :

Tei! II : Die Vergleicbsorte

Schicht 1 und 2
Schicht 3
Schicht 4
Schicht 5

- Oberfllichenmaterial;
- Mardikh VII (romisch);
- MARDIKH III B (MBZ lIB)
- MARDIKH III B (MBZ lIB)

Aus diesem Bereich sind fo1gende Objekte in den Verg1eich einbezogen :

Al.4:17/V1I - Katalog B, Vergleichsobjekt 7:2;
Al.5:23/V1I - Katalog B, Vergleichsobjekt 10:5;
Al.6:28/V1I - Katalog B, Verg1eichsobjekte 15:3 und 4.

Die 1976 ange1egteSondage ergab eine Gliederung in drei Schichten in diesem Bereich (1980b:8):
a) Der jungste Zustand, der FuBboden des Niveau la, enthielt Keramik der Phase Mardikh I1IA/IIIB
(MB I/MB II). Der FuBboden war mit Brandschutt bedeckt.
b) Direkt unter 1a befand sich der FuBboden 1b, in dessen Kontext Keramik der Phase Mardikh IlIA
(MB I), sehr vereinzelt noch Keramik der Phase Mardikh IIB1 (FB IVA) auftrat (Hiatus Mardikh IIB2
(FB IVB). Der mit Schutt bedeckte FuBboden 1b zeigte keinerlei Brandspuren.
c) Der alteste Bauzustand in diesem Bereich, der FuBboden des Niveau 2, war tiber die Keramik der
Phase Mardikh na1 (Pa1ast G-Zeit) zuzurechnen.

Nach P.Matthiae wurde das Gebaude Q in der Phase Mardikh IlIA (MB I) gegrtmdet und am Ende
der Phase Mardikh I1IB (MB II) durch Feuer zerstort (1979b:563). Der Magazinbereich des Gebaudes
Q tiberbaute in der Phase Mardikh III A Tei1e des Westbereiches des Palastes G (Mardikh II B1/ Zer
storung des Palastes in dieser Phase). Hier Iiegt damit eine stratigraphische Verbindung der Mardikh
IIB1-zeitIichen (FB IVA) Bebauung mit jener der Mitte1bronzezeit vor. Zwischen der Zerstorung des
Palastes G und der Errichtung des PaIastes Q wird ein Hiatus in diesem Bereich angenommen (keine
Belege fiir Mardikh IIB2/FB IVB) (s.o. wie auch 198Oc:9). Nach der Zerstorung des PaIastes G in der
Phase Mardikh IIB1 (FB IVA) wurde nach P.Matthiae somit erst zu Beginn der Mitte1bronzezeit mit
der emeuten Bebauung dieses Bereiches begonnen.

Dem Gebaude Q werden zwei Phasen zugewiesen. Die Mauem der ersten Phase des Gesamtkomp1e
xes sollen zwischen Mardikh IlIA (MB I) und Mardikh 11m (MB II) in einigen Bereichen zerfallen
sein (FuBboden 1b, mit Schutt bedeckt), ohne daB Brandspuren auf ein Feuer als Ursache der Zersto
rung hinweisen 14. In der zweiten Phase des Gebaudes sind Umbauten und Renovierungsarbeiten (z.B,
im nordlichen Bereich, Raum 3005/2988 : Zusetzung der Verbindungstiire) zu beobachten. Dieser zweite
Bauzustand endet mit der gewaItsamen Zerstorung Eblas am Ende der Mittelbronzezeit, Mardikh IIIB
(MB II; FuBboden 1a).

1980 legte man drei weitere Sondagen in den Bereichen DcVI4i und DcVI4ii im Norden des Gebau
des sowie im Magazinbereich DfV7iii an (1982e:52 und 66, Anm.81). Sie bestatigten die Erkenntnisse
zur Chronologie und Stratigraphie aus den 70ziger Jahren.

Aus diesem Bereiche stammen die Vergleiche:

Al.l8:16/VIII- Katalog B, Vergleichsobjekte 27:2, 3;
Al.39:62/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 48:10, 11;
Al.44:101/IX - Katalog B, Verg1eichsobjekt 61:6.

Uber den Vergleich der Grundrisse sowie baulicher Details korreliert P.Matthiae Gebaude Q mit den
Palasten aus Tilmen Huyuk, IIC3 und A1aIakh VII (1983:541; 1984:19/20)(s.a.S.151). Zusatzlich zur
Datierung tiber den Architekturvergleich und die keramischen Paralle1en geben Siegelabrollungen, die
auf dem FuBboden im Durchgangsbereich des Raumes 2945 gefunden worden waren (1980:10), Hinwei
se zur Einordnung des Baus in die Mittelbronze--II-Zeit. Das Siegel TM 78.Q.273 (St.Mazzoni,
1979:49 und Abb.16; s.hier S.152) aus Raum 2986 ist zudem mit dem Siegel aus AlaIakh, AT 49:9
(L.Woolley, 1955:261, Nr.3) der Schicht XIII zu vergleichen. Tontafelfunde aus demselben Bereich

14 Siebe dazu P.Matthiae. 1984:21.



Tell Mardikh I EbIa 71

konnen tiber die Personennamen, die juristische Teeminologie und die Textstruktur mit den Texten des
Archives Alalakh Schicht VII verglichen werden.

b: Der Friedbd unter GeOOude Q

1978 wurde ein Komplex von tells nattirlichen, teils ktinstlich angelegten Hohlen freigelegt, welche
die drei hier einbezogenen Graber enthielten (1979b:563). Es handelt sich urn die Bestattungen A, B
und C (1979b: Seite 563), die unter dem Nordbereich des Gebaudes Q aufgefunden wurden. Grab A
ist als dassogenannte »Prinzessinnengrab« bekannt, die Graber B und C als die Bestattungen der »Sig
nore dei capridi«. Aile drei Graber waren durch ein System von Gangen untereinander verbunden. Auf
Grund der Beigaben sind die Bestatteten als sozial hochstehende Personen anzusehen (1982c:194). Zu
satzlich zu den hier freigelegten Grabem fanden sich Belege fur die Ausdehnung des Friedhofes im
ostlich benachbarten Bereich G (1981: 57),im stidlich gelegenen Bereich B (1981:58) wie auch im We
sten, Bereich C (1981:58). In Relation zu den Raumen des Gebaudes Q lagen die Bestattungen folgen
deemaBen:

A - Zugang und Grabkammer in unter unter Hof 2950;
B - Zugang und Grabkammer in und unter Raum 2975;
C - Grabkammer unter Raum 2980.

u. Das »Prinzessinnengrab-

Die Storungen in Grab A (1982c: 192), die zu einer Beschadigung des Skelettes gefuhrt haben, sind
nicht durch Raubgrabungen, sondem durch herabfallende Erde verursacht worden. Der Zugang (Dromos)
des Grabes A befand sich genau in der Mitte des kleinen Hofes 2950 (198Oc:190). Er war von einer
groBen Basaltplatte abgedeckt und mundete auf eine Treppe, deren Kalksteinstufen zum sogenannten
»Hypogeum« ftihrten. Die Grabkammer bestand aus einem einfachen Raum, an den sich ein kleiner
Korridor gegentiber der Treppe anschloB.

Das »Prinzessinnengrab« enthielt fast 70 Gefate, nach P.Matthiae lokal hergestellte Keramik, zudem
einige Exemplare bemalter nordsyrisch-kilikischer (Amuq-kilikischer) Ware. Auch SteingefaBe befanden
sich unter den Beigaben. An dem Skelett seIber lagen Armreifen, eine Halskette, ein Nasenring und
eine Nadel in situ.

Die Datierung des Grabes A erfolgte tiber den Vergleich der Beigaben mit dem Material anderer
Fundorte. Die lokale Keramik verweist auf die Phase MB I, einige Foemen zeigen bereits eine sehr
fruhe Entwicklungsstufe der MB II (1982d:8) IS. Parallelen fur das vorliegende Material fanden sich in
der Keramik der Stufen Hama H 5-4-2 und 1 (1980b:13; Anm.68 und 71). Die Amuq-kilikische Ware
wird mit einem fast identischen GefaB aus der Schicht X/AIalakh verglichen (1980b:13), die SteingefaBe
mit Foemen aus Byblos (Montet Jar) und Tepe Hissar IIIc (1982c:192). Die Halskette, aus Gold und
Lapislazuli hergestellt (1982d:7), entspricht einem Fund aus Larsa, die Nadel mit Sternkopf einem ver
gleichbaren Stuck aus AIalakh, Schicht VII (1982c:I92). Uber diese Vergleiche datiert P.Matthiae die
Bestattung A in den Ubergang Ende MB IIAnfang MB II.

In den Keramikvergleich wurden folgende Foemen in Katalog B aufgenommen :

AI.39:61/IX - Vergleichsobjekte 47:1, 2, 4, 5, 7;
AI.39:62/IX - Vergleichsobjekte 48:1, 2,4, 5, 7;
AI.44:96/X - Vergleichsobjekt 59:2;
AI.62:56/X - Vergleichsobjekte 76:4, 7;
AI.65:73, 74, 75/X - Vergleichsobjekte 77:1, 2, 4;
AI.85:5/XIV - Vergleichsobjekt 96:1.

AI.69:8/XI - Vergleichsobjekte 78:1, 2;
AI.79:28 + 30/XII, Vergleichsobjekte 87:1, 2;
AI.79:33/XII, Vergleichsobjekt 88:1;
AI.81:8/XIII, Vergleichsobjekte 93:1, 2;
AI.82:9/XIII, Vergleichsobjekt 94:2;

Siebe dazu P.Matthiae. 1984:24 : ,.... the jan of the simple ware belong to the end of the Middle Bronze II .." . (gemeint : MBZ n.·.
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b2.Der Grabkomp1ex B/C-»Signore deicopridi«

Der KomplexB/C war durch Raubgrabungengestort (1979b:567; Anm.29). Der Zugang zur Kammer
B lag in Raum 2975, die Kammer erstreckte sich nach Osten zusammen mit Kammer C bis unter den
Raum 2980. Kammer B gliederte sich in die Vorkammer B2 und die Hauptkammer Bl (1982c:191).
Grab C bestand aus einer runden, in der Mitte durch eine Steinmauer geteilten Kammer (l982c:190).
In keiner der drei Kammem Bl/2 und C fanden sich Reste menschlicher Bestattungen. Die Beigaben
bestanden in Bl (1982c:192/193) aus mehr als 40 TongefaBen, einigen Steingeflillen, Bronzeresten(ei
nes Wagens) und Goldblechbandem, zudem einigen Tierknochenfragmenten. B2 enthielt neben Keramik
ebenfalls Tierknochenreste (1982c:192).

Die fur die DatierungwichtigstenBeigaben enthielt die GrabkammerC. Steingefase, Bronzebeschla
ge von Mobeln, z.T. in Form von Capridenkopfen und sich aufrichtenden Ziegen, Goldknopfe, Edel
steinperlen, Goldperlen, Speerspitzen, Fensteraxte und Elfenbeinarbeiten konnten in Grab C geborgen
werden. Von zwei SilbergefliBen trug eines eine Inschrift, aus einem Personennamen bestehend. Den
wichtigsten Fund stellt ein Szeptergriffdar (1982c:193). In einer Kartusche war der Name eines Pharaos
in agyptischen Hieroglyphen angebracht. Der Griff aus Knochen, mit Gold, Silber und Bronze beschla
gen, maB 23cm und war in der Antike bereits repariert und restauriert worden. Die Datierung des Kom
plexes B/C stiitzt sich vor allem auf die Lesung und Interpretationdieses Pharaonennamens, berucksich
tigt daneben jedoch den Keramikvergleich.

Die Keramik der Kammem Bl, 2 und C datiert in eine friihe Phase der MB II/Mardikh IIm. Die
in Grab A belegte Amuq-kilikische Ware fehlt im Komplex B/C, die unbemalte Keramik der Kammer
BI ist zum Teil mit der des Grabes A zu vergleichen (1980b:15). Neben diesen alteren Formen sind
hier vor allem GefaBe der fortgeschrittenen Phase der MB II vorhanden (l980b: 15), wie sie auch in
der letzten Phase des Gebaudes Q zu finden sind.

1mVergleichbeider Komplexe,A und B/C, belegt Grab A die altesten Formen. Diese stehen (noch)
in der Tradition der Mittelbronzezeit I. Die Keramik der Graber B und C hingegen wird (schon) der
Phase MB II zugerechnet (1980a:l00).

Der schlechte Erhaltungszustand des Personennamens auf dem Szepter laBt (nach P.Matthiae) theo
retisch zwei Vorschlage fur die Lesung dieses Namens zu:

1. Hetepibre Hamejheryotef-9. Pharao der XIll.Dynastie Agyptens, der urn 1765 v.Chr. regierte;
2. Se-heteb-ib-re = Amenemhet I-Griinder der XII.Dynastie, 1991-1962 v.Chr. 16.

Die Datierung der Keramik geht nach P.Matthiae mit den Daten der erstgenanntenLesung parallel.
Die Vergleichskeramik aus Grab B :

AI. 5:26NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 13:1;
AI. 6:28NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 15:2;
AI. 6:30NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 17:1;
AI. 7:33NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 20:1;
AI.39:61/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 47:3, 6;
AI.39:62/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 48:3, 6;
AI.42:83/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 55:1, 2, 3;
AI.62:56/X - Katalog B, Vergleichsobjekte 76:1, 5, 6;

Uber die hier angefiihrte Vergleichskeramik hinaus zeigt die der MittelbronzezeitzugerechneteKera
mik Tell Mardikhs folgende Charakteristika:

Nach P.Matthiae (198Od:139ff) ist in der keramischen Entwicklung Tell Mardikhs ein Bruch zwi
schen dem Material der Friihbronzezeit (FB IV) und dem der Mittelbronzezeitzu beobachten, der sich
sowohl im Formenrepertoire als auch in technischen Kriterien bemerkbar macht. Charakteristisch fUr
die mittelbronzezeitliche Keramik ist die starkere Gliederung der GefaBwandung (... carinated shapes..
198Od:139) in nahezu allen Formen. Die Ware weist im allgemeinen eine grobere Magerung auch bei
den kleineren Formen auf; sie ist dickwandiger und weniger hart gebrannt. Nahezu alle GefllBe sind
scheibengedreht, weiBlich-gelbliche Ware dominiert, seltener tritt eine braunlich-grtmliche Ware
(manchmal streifenpoliert) auf.

16 AIle Regierungsdaten wie auch die Lesungsvorscblage entsprechen bier den Angaben von P.Matthiae. 198Oc.
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Zu den charakteristischen Fonnen der mitteibronzezeitlichen Keramik des Tell Mardikh gehoren »ge
schlossene« Schalen (closed cups) mit betontem Umbruch im Schulter-Randbereich und ausladendem
flachen Rand (p.Matthiae, 1980<1: 140 und Abb.33; Mardikh IlIA), femer »geschlossene« Schalen/Schiis
seln (closed cups) mit einem Umbruch in der GefaBmitte (p.Matthiae, 1980<1:140 und Abb. 33; Mardikh
InA und InB), deren Rand vertikal oder leicht nach au8en gerichtet verlauft und durch parallele hori
zontale Riefen gegliedert ist,

Zu den »geschlossenen« Fonnen sind femer Topfe (oval jars) mit kurzem Hals und einem nach aus
sen gekehrten Rand zu zahlen, dessen Au8enseite in der Mitte vertieft ist (p. Matthiae, 1980<1:142 und
Abb.35; Mardikh llIA und IIIB). »Offene« Schalen mit Flach- oder Ringboden, hohem, stark ausge
pragtem Umbruch unterhalb des Randes und einem ausladenden, haufig nach unten geneigtem Rand
(p.Matthiae, 1980<1:141; Mardikh IIIA und 11m) sind ebenso vertreten wie kleine Schalen mit kurzem
eingezogenem Rand (p.Matthiae, 1980<1:141, Abb.34; Mardikh IIIA). Mittelgro8e bis gro8e Gefa8e zei
gen zwei besondere Merkmale, den ausladenden Rand, nach au8en gekehrt, horizontal oder konvex ge
formt, z.T. auf der Oberseite gerillt sowie Kammstrichverzierung (p.Matthiae, 1980<1:143, Abb.36 und
144, Abb.37; Mardikh IlIA und IIIB). Unter der eingangs genannten braunlich-grunlichen Ware finden
sich Schalen/Schiisseln mit nach innen eingezogenem wie auch nach innen und au8en sich erweitem
dem Rand (p.Matthiae, 1980<1:146 und Abb.39). Einfache, abgerundete Randfonnen sind in dieser Ge
faBgruppe haufig,

Die Keramik der Phase Mardikh IlIA entspricht nach P.Matthiae dem Material der alteren Schichten
von Hama H (l982e:52). Der Ubergang zur Keramik der Phase IIIB ist flieflend, Anderungen sind we
niger in technischen Details als im Fonnenspektrum zu verzeichnen (p.Matthiae, 1980<1:147). Neu und
charakteristisch fUr die Phase Mardikh I1IB sind die kugelbauchigen Vasen mit Flach- oder Ringboden,
engem Bauch/Halsiibergang und nach au8en schrag verlaufendem, halbrund endendem Rand (l980d:148,
AbbAl, links und rechts oben). Diese Fonn ist nach P.Matthiae in Hama ab Schicht G (Anfang SBZ)
zu finden (l982e:66, Anm.85). Schalen mit kurzem eingezogenem Rand aus dunklem Ton (grau-schwar
ze Ware) und (streifenjpolierter Oberflache werden ebenfalls charakteristisch fur Mardikh IIIB (p.Mat
thiae, 1982e:53, dort Abb.25:1--6).

c: Die Keramik aus Palast G

Aus dem Spektrum der Keramik des Palastes G werden drei Fonnen in den Vergleich einbezogen.
Sie stammen aus den Raumen 2617, 2856 und 2812 und datieren in die Stufe FB IVA.

Al.44:88/I - Katalog B, Vergieichsobjekt 57:1;
Al.44:92/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 58:1;
Al.62:56/X - Katalog B, Vergieichsobjekt 76:9;

Die friihbronze-IV-zeitliche Keramik Eblas der Phase Tell Mardikh lIB 1 stammt vor a1lem aus
Palast G. Die charakteristischen Fonnen sind Becher (StMazzoni, 1985b:l und S.3, Abb.2:1-3, 5-9)
mit gewellter Oberflache oder glatter Wandung, die auch bemalt sein kann (white on black; 1985b:l
und S.3, Abb.2:4). Schalen/Schiisseln zeigen nach au8en geneigte (folded over) Rander (1985b:l und
S.3, Abb.2 Nr.ll+13) und sind aus braunem oder griinlichem Ton hergestellt. Andere Beispiele dieser
Fonnengruppe zeigen kurze, nach innen gezogene Rander (1985b:l und S.3, Abb.2:24). Die Au8ensei
ten der Gefa8e konnen streifenpoliert sein. In der Gruppe der Topfe finden sich Gefa8e mit Tiillen
ausgu8 (tea-pot; 1985b: 1 und S.3, Abb.2:27-29), auch Deckel, Siebe WId DreifuJJgefiij3e gehoren zum
charakteristischen Inventar (l985b: 1 und S.3, Abb.2: 16, 19 und 15). Die bemalte Keramik entspricht
in Technik und Ware der o.g. einfachen Keramik, an weiteren GefaBfonnen finden sich Krage mit
Kleeblattausgu8, Augenbemalung im Randbereich und vertikalen Wellenlinien (1985b:l und SA, Abb.3).
Topfe und Flaschen tragen auch horizontal urn den Gefabkorper laufende rote und schwarze Streifenbe
malung. In der Fonngruppe der Flaschen sind verschiedene Waren (l985b:2 und SA, Abb.3: 6-10, 13,
14), metallisch polierte, einfache und bemalte Ware belegt. Gefa8e mit zylindrischem Korper, Flachbo
den und vertikalem, mehrfach gerilltem Rand stellen die charakteristischen Vorratsgefa8e dieser Phase
dar (1985b:2 und S.5, AbbA). Ihre AuBenseite kann durch eingeritzte Wellenlinien verziert sein.

Aus den Schichten oberhalb des Palastes G (1985b:2) stammt gro8enteils das Material der Phase
Mardikh lIB 2. Einfache unbemalte Ware ist in den Fonnengruppen Becher und Schalen/Schusseln zu
finden (1985b:9 und S.7, Abb.6:1-4, 8, 18). Die Randfonnen der Schalen/Schiisseln zeigen teilweise
eine Vertiefung in der Randau8enseite, smeared-wash-ware tritt erstmals in IIB2 auf (l985b:9).
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d: Keramik oboe Befundangabe

Folgende, in den Vergleich einbezogene Objekte werden ohne Angabe des Befundes genannt (1980<1:
141ft):

Al.l7:3NIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 26:4;
Al.22:39NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 32:1;
Al.22:41NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 33:1;
Al.34:14/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 40:1;
Al.81:6/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 92:1.

Die von St.Mazzoni (1985b) und P.Matthiae (1980<1) fiir die Korrelation der frtihbronze-IV-zeitli
chen Befunde herangezogenen Vergleichsorte werden in Tabelle 1 aufgelistet, die Vergleiche fur die
mittelbronzezeitlichen Befunde in Tabelle 2. FUr letztere wurde folgende Literatur herangezogen: P.Mat
thiae, 1979a; 1980b; 198Od; 1982c; 1982d; 1983a; 1984.

TABELLE 1 : KORRELATION DER FB-IV-ZEITLICHEN BEFUNDE EBLAS
(nach Angaben StMazzonis und P.Matthiaes)

IIlA3 FBZ I1IB

FBZ IV/ HAMA
Befund

PalastG StMazzoni
Mardikh
lIB1 1985a:1O

18--6/5

Schichten 1985a:10
oberh.Palast
G / IIB2 14-1

AMUQ

1985a:1O

1985a:1O

UGARIT

1985a:1O
IIlA2

1985a:1O

TARSUS

P.Matthiae

198Od:66
FBZ IlIA

198Od:66
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TABELLE 2: KORRELATION DER MB-ZEITLICHEN BEFUNDE EBLAS

EBLA

MBZ! ALALAKH HAMA KOLTEPE TILMEN BYBLOS BElT
BEFUNDE HOYOK MlRSIM

Gebaude
Q 1983a:541 1983a:541

1984:20 1984:20
VII WC:3
Architektur Architektur

Grab A 1982c 1980b 1984:24
S.192 S.13 Grab II
Nadel Anm.68 Schmuck
VII H2;Hl; 1982c:192
1980b Anm.71 Bronzege-
S.13 H4 as
Keramik Keramik;
X'

Graber
B u.C 1979a 1984:27 1984:26 1980c

S.165 Ib Grab S.16
Ende H Schmuck III Phase
bis G Schmuck D
Keramik 1984:27 Schmuck

Grab II
Messer

MEGIDDO TELL EL TEPE HISSAR LARSA
AlJUL GIYAN

Grab A 1979a 1982c 1979a
S.160 S.192 S.160
MBIIB IIIC 18.Th.
1984 Stein- 1982c
S.24f. geflille; S.192
MBIIC Schmuck
Schmuck

Graber
B u.C 1984:26 1984 1984

VIII S.26 S.26
1982c MBIIC Graber
S.193 Schmuck inN
X Kunsthandwerk
Schmuck
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1977 : E.Strommenger, Habuba Kabira am syrischen Euphrat; in: Antike Welt, Heft 1:11ff.
1980 : J.C. Heusch, Tall Habuba Kabira im 3. und 2. Jahrtausend; in: Cl. Margueron (Hrsgb), Le

Moyen Euphrate, Actes du Colloque de Strasbourg 1977; S.l59ff.
1980 : E.Strommenger, Ausgrabungen in einer 5000 Jahre alten Stadt in Syrien; 12. Sendschrift

der DOG; Ausstellungskatalog.

Habuba Kabira, geteilt in die Bereiche Habuba Kabira Stid und Tell Habuba Kabira (E.Strommenger,
1980:32; Abb.12) wurde in den Jahren 1969 bis 1975 untersucht 1mBereich des Tells flihrte man dabei
in den Jahren 1969 bis 1973 6 Kampagnen durch (l980:8lft). Die Untersuchungen konzentrierten sich
auf die Bereiche:

1. Ost- und Siidflanke des Tells, Torbereich und StraBe der Schicht 10; Areale Q/R/Srr:ll; Srr:13;
Q:16; (l969:37ft).

2. Torbereich, Terrasse mit Brunnen, AuBenmauer der Schicht 10; Areale Srr:ll; S:12; R:ll; Srr:13;
S:12/13; R:8; (1970:27ft).

3. Terrasse und AuBenmauer; im Stiden des Tells wird die Werkstatt der Schicht 3 freigelegt; Q:14/15;
(1971:5ft).

4. Erweiterung der Grabungsflache im Siidosten; Untersuchung der alteren Zitadellenmauer, Q:11-13;
R/S:l1-13; (1973:5ft).

5. Tiefschnitt 00 Osthang; R: 14 (1973:5ft) 17.

Nach J.C.Heusch (1980:159) laBt sich in Tell Habuba Kabira mit Hilfe der Keramikanalyse eine Be
sied1ung vom Beginn der Friihbronzezeit bis zorn Beginn der Mittelbronzezeit nachweisen (alteres Ha
rna K und Hama H). E.Strommenger datiert die Besiedlung des Tells von der Mitte des 4Jahrtausends
bis zur Mitte des 2Jahrtausends (1977:11), die sogenannten »jiingsten« Schichten gehoren dabei in den
Zeitraum Isin/Larsa-altbabylonisch (1971:25); die endgultige Datierung ist allerdings erst mit dem Er
scheinen des Endberichtes zu erwarten 18.

20 Schichten wurden in den durch Schnitte und Flachengrabungen freigelegten Bereichen im Osten
und Stiden des Hugels unterschieden, die die Entwicklung einer Handwerkersiedlung erkennen lieBen.
Die einzelnen Bauschichten zeigten z.T, mehrere Benutzungsniveaus (1980:159). In Schicht 10 ist mit
der Errichtung der Toranlage im Nordosten des Tells (J.C.Heusch, 1980:168 und 170) eine Umstruktu
rierung in der Bebauung festzustellen, die J.C.Heusch mit einer veranderten Funktion der Siedlung in
Zusammenhang bringt. Die hier herangezogenen Vergleichsobjekte stammen aus den Bereichen Werk
statt (l971:9ft) sowie aus den sogenannten »jungsten Schichten« des Tell Habuba Kabira (1971:2lft).

a: Refund und Kerarnik der »jiingsten~ Schichten

Befund und Lage der »jiingsten« Schichten in Tell Habuba Kabira sind nicht ganz eindeutig 00
stimmt, Folgende Angaben fmden sich 00 Vorbericht 1971, dem die Vergleichskeramik entnommen
wurde: .

17 Die Schicbtenbezeichnungen der Vorbericbte stimmen Diebt mit denen der Bericbte I.C.Heuscb 1980 und E.Strommenger 1980 Oberein. l.C.Heuscb
faj3tein dem 1980 erscbieneo Artikel die Grabungsergebnisse zusammen und fOhrte eine neue, Obergeordnete Schicbteozliblung ein. Danacb ist Scbicbt
6 I Weootattbereicb der Vorbericbte nun Scbicbt 3 in den 1980 erscbienenen Beitrligen; die sogenannten jOngsten Scbicbten entsprecben bei
I.CReuscb den Scbicbten 17-20, die aJtesten der Scbicbten 1/2.

.. So oacb personlicber Auslrunft von Dr.E.Strommeoger 1988.
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1. 1m Kontext der Tiefgrabung Q 14/15 am Stidhang des Tells wird die Besiedlungsfolge dieses Berei
ches dargelegt, Reste einer Bebauung, die tiber der Schicht 1 liegen, gehoren in die Zeit der spatesten
Besiedlung (1971:10).
2. Im Bereich des Areales R:12 wurde Keramik auf dem Pflaster des dortigen Hauptbauwerkes gefun
den, die ebenfalls als die jtingste Keramik des Tells bezeichnet wird (1971:18).
3. Die Ausdehnung der jUngsten Schicht soll zudem den Bereich der oberen Htigelkuppe umfassen
(1971:24).
4. Nach J.C.Heusch (1980:176) sind die jUngsten Bauschichten des Tell Habuba Kabira in der sehr
schlecht erhaltenen Bebauung der Schichten 17-20 im Bereich Q-S:ll-13 belegt (Hugelkuppe),

FUr die Klarung des exakten Fundbereiches ist der Endbericht abzuwarten. In den Vergleich der
Keramik Alalakh/I'ell Habuba Kabira worden einbezogen (Katalog B) :

Al.17:7NIII - Vergleichsobjekt 27:1;
Al.21:36NIII - Vergleichsobjekt 31:1;
Al.22:37NIII- Vergleichsobjekte 31:1, 2;
Al.22:39NIII- Vergleichsobjekt 32:3;
Al.26:55NIII- Vergleichsobjekte 36:1,2,3;
Al.34:12/IX - Vergleichsobjekt 39:2;
Al.34:13/1X - Vergleichsobjekt 40:2;
Al.41:70/IX - Vergleichsobjekte 49:5. 6;
Al.41:73/1X - Vergleichsobjekt 51:3;
Al.41:75/1X - Vergleichsobjekt 52:1;

Al.42:82/IX - Vergleichsobjekt 54:3;
Al.42:83/IX - Vergleichsobjekte 55:5, 6, 7;
Al.43:86/IX - Vergleichsobjekt 56:2;
Al.44:92/1X - Vergleichsobjekt 58:2;
Al.44:101/1X- Vergleichsobjekt 61:1;
Al.54:4/X - Vergleichsobjekt 65:3;
Al.55:10/X - Vergleichsobjekt 67:2;
Al.61:55/X - Vergleichsobjekte 75:2, 4;
Al.41:74/1X - Vergleichsobjekte 51:1, 2 (unten);

Die Keramik des obersten Niveaus in Q 14/15 zeigt Topfe mit breiter Randlippe (E.Strommenger,
1971:23ff; Abb.9:25-28), die z.T, auf ihrer Oberseite gerillt ist. Schusseln mit breiter Lippe und einer
unter dem Rand verlaufenden Hohlkehle kommen bereits in alteren Schichten vor, sind aber nach
E.Strommenger fur die jtmgsten Schichten charakteristisch (1971:24, Abb.9:10--13). Ihre Oberseite kann
glatt oder gerillt sein. Topfe und Flaschen mit trichterformigem Hals und profiliertem Rand (1971:24,
Abb.lO:7, 8, 30, 31; Abb.ll:24 bis 32) gehoren ebenso zum charakteristischen Spektrum. Der Ton der
genannten Formen ist blaBbraun-gelb, mit Sand gemagert, die Oberflachen der GefaBe bleiben haufig
unbearbeitet, zeigen aber auch Kammstrichverzierungen.

b: Der Taer~bnitt Q 14/15; Der WerkstaUbereicb

Bereits in den ersten Kampagen 1969/1970 wurde im Planquadrat Q: 16 am Stidhang des Tells ein
Tiefschnitt angelegt, der AufschluB tiber die Stratigraphie des Hugels erbringen sollte. 8 Schichten lies
sen sich unterscheiden. Aus Schicht 6/5 (alte Zahlung) stammt das hier in den Vergleich einbezogene
VorratsgefaB, AJ.62:56fX Vergleichsobjekt Nr.76:8. dort aus dem sogenannten Werkstattraum, der der
frtihdynastischen Zeit zugeordnet wird (1971:9; 1980:161/163). Die Keramik dieses Raumes wurde
u.a. mit dem Inventar der Stufe Hama K 8n parallelisiert (1971:21).

TABELLE 3 : KORRELATION DER FRUH- UND MlTIELBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE
TELL HABUBA KABIRAS (nach den Angaben E.Strommengers)

BEFUND

Tell Habuba
Kabira

Friihbronzezeit
Werkstatt

Mittelbronzezeit
»jungste Sch.«

VERGLEICHSORTE

HAMA

E.Strommenger, 1971:21-K sn

E.Strommenger, 1971:25-H und G
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TeU Hadidi, im Bereich des heutigenEuphrat-Stausees gelegen, wurde unter Leitung der Universitat
Leiden (1973/1974) und unter der Leitung von RH.Dornemann, MilwaukeePublic Museum (R.H.Dome
mann, 1981/82:219) gegraben. Der Tell wird in zwei Zonen, den sogenannten »high tell« und den »low
tell« gegliedert und zeigt Besiedlungsnachweise vor allem fur die Friihbronzezeit IV, die Mittelbronze
zeit und die Spatbronzezeit I. Uber die Grabungstatigkeiten der Universitat Leiden liegt kein Bericht
vor. Nach RH.Domemann (1980:224) ftihrte die Universitat die Untersuchungen der oberen Schichten
im Bereich H (high teU)/Tafelhaus durch und legte einen Tiefschnitt in diesem Bereich an. Sondagen
im Grabungsgebiet F ergaben groBe Mengenan Keramik,jedoch keinerlei Architektur. Nach RH.Dome
mann variiertedie Siedlungsgrofse Hadidis in den verschiedenen Epochen. Die gut befestigte mittelbron
zezeitliche Siedlung soU dabei einen wesentlichgeringerenUrnfang als die friihbronzezeitliche besessen
haben (R.H.Dornemann, 1985:54). In der Spatbronzezeit ist eine Ausdehnung der Flache auf das bereits
in der FB besiedelteGebiet anzunehmen. Die fUr die vorliegende Arbeit herangezogenen Vergleichsob
jekte stammen aus den Phasen FB IV, MB m/II und SB I. Die Keramik fand sich in folgenden Berei
chen des »high« und »low tell« :

FB IV: Region K, ostliches Grenzgebiet zwischen high und low teU;
Region C, low tell;
Region D, low teU;

MB: Die mb-zeitliche Siedlung des Tell Hadidi scheint auf den befestigten Teil des high tell re
duziert gewesenzu sein. Eine Schichtenabfolge fur die MB lieB sich im Bereich B gewinnen.

SB I : Der bedeutendste Befund fur die SB wurde in Region H-high tell-mit dem sogenannten Ta
felhaus freigelegt, Aus diesem Bereich stammen die meisten der fur die SB herangezogenen
Vergleiche. Vereinzeltwurden zudem Objekte aus den BereichenL, D, 0 und C-Iow teU-in
den Vergleich einbezogen.

a: Refund und Keramik der Friihbroozezeit IV

aI. Region C

1m Bereich C (R.H.Dornemann, 1979:116) legte R.H.Domemann eine Raumkette tiber eine Lange
von 48m frei. Diese lag an der Stidseiteeiner zugehorigen StraBe (R.H.Dornemann 1978:250. Die ein
zelnen Raurne wiesen unterschiedliche FuBbodenniveaus auf. Von zwei gut erhaltenen Raumen enthielt
einer eine groBere Menge an Kerarnik, in dem anderen befanden sich Installationen, auf Grund derer
der Raum als »shrine« interpretiertwurde (R.H.Dornemann, 1978:25).RH.Dornemann unterschied drei
Bauphasen, deren Bausubstanz durch Uberbauung und Erosion stark angegriffen war (R.H.Dornemann,
1979:116) 19. Die Keramikanalyse dieses Bereiches ergab ein einheitliches Repertoire, das dem letzten
Viertel des 3.Jahrtausends (FB IV) zugewiesen wurde. Aus diesem Bereich kann ein MiniaturgefliB in
den Vergleich einbezogen werden,AllJ1:11IXJV; 98:3.

:' Der Befund konnte in den bisber publizierten Vorberichten noch aicht im Detail dargeslelh werden, die endgliltige Zuordnung der Bausttukturen
m die emzelnen Phasen steht bisher aus.
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02. RegionK

Die Keramik der Region K stammt aus einem ungestorten (?) Grab, in dem 8 Skelette, keines im
anatomischen Zusammenhang liegend, aufgefunden wurden (R.H.Domemann, 1979:118) 20. Grabtyp und
Bauweise, stratigraphischer oder architektonischer Kontext wurden im Vorbericht noch nieht erlautert.
Der Befund datiert in das Ende der FB (FB IV). Ein MiniaturgefaB ahnlich dem obengenannten wird
mit Al.87:l1lXlV; 98:2 verglichen.

a3. RegionDIRegion ostlich von K (»1972 tomb«)

Die auf den Tafeln 12-14 in AASOR 44 abgebildete Keramik aus Hadidi (R.H.Domemann, 1979:
123-125) ist in ihrem Befund nieht eindeutig dokumentiert; nach den Angaben des Vorberichtes 21 wird
die Keramik sowohl der Region D wie auch der Region ostlich von K zugewiesen. 1m vorliegenden
Vergleieh werden die GefaBe aus diesem Befund mit den Angaben RH.Domemanns (1979:Abb.12-14
tomb 1972) bezeiehnet. Die Vergleiche beziehen sich auf folgende Objekte in Katalog B :

Al. 4:16NII - Vergleiehsobjekte 6:4; 6:5; AlAl:70/IX - Vergleiehsobjekt 49:4;
Al. 4:17NII - Vergleichsobjekt 7:6; Al.44:98/IX - Vergleiehsobjekt 60:1;
Al.35:22/IX - Vergleichsobjekt 43:4; 43:5; Al.80:3/XIII - Vergleichsobjekt 90:1;
Al.35:23/IX - Vergleichsobjekte 44:1, 2, 3; Al.87:11/XIV- Vergleichsobjekt 98:1.

Nach R.H.Domemann fiihrt der Vergleich der Keramik Tell Hadidis aus den obengenannten Berei
chen mit dem Material diverser Vergleichsorte aus der Region des Euphratstausees, aus Nord- und
Westsyrien, dem Grenzbereich Nordsyrien/ftirkei, dem mittleren Euphratgebiet und Mesopotamien (R.H.
Domemann, 1979:122) zu einer Einordnung der Keramik in das Ende der Frtihbronzezeit (FB IV). Die
vorliegenden Befunde sind ausschlieBlich tiber den Keramikvergleich datiert, sie stehen in keinem direk
ten stratigraphischen Zusammenhang mit lilteren oder jungeren Schichten Hadidis (s.hier, S.80). Insge
samt entspricht das keramische Inventar dem der letzten Phasen Hama J und Amuq J. Eine Untersu
chung der fur den Vergleich Alalakh/Hadidi herangezogenen Formen ergibt jedoch auch, daB diese in
den von RH.Domemann zitierten Fundorten zum Teil bis in den Beginn, vereinzelt bis in die Mitte
der MB belegt sind. So emden sieh MiniaturgefaBe wie das auf Tafel 98:3 des hier erstellten Ver
gleichskataloges abgebildete in dem von RH. Domemann u.a. ftir seine Datierung herangezogen Ver
gleichsort Halawa, dort in der der frtihen Mittelbronzezeit zugewiesenen Schicht 2 (W.Orthmann, 1981
Seite 29; Tafel 45:6). In Marl datiert eine entsprechende Form »in den Beginn des zweiten Jahrtau
sends« (A.Parrot, 1956:Abb.109:935)(zu Marl siehe hier, S.81). Schalen wie z.B. 90:1 treten in Hama
in Stufe H3 auf (E.Fugmann, 1958: Abb.l20/2D390). Einfache Randformen (60:1) sind sowohl irn Stau
seebereich (Halawa, op.cit. S.27; Tafel 45:28) wie auch in Marl (op.cit. Abb.l08:904) in der friihen
Mittelbronzezeit zu finden. Der Topf mit ausgepragtem Umbruch in der Mitte der Wandung, 7:6, ist
in Hama in den Stufen H5-H2 (EFugmann, 1958:Abb.109:3B312, Abb. 117:3B278, Abb.120:2C935
und Abb.I24:2C909), in Halawa (op.cit.S.29, Tafel 45:1, 2 und 7) in Schicht 2 vertreten. In Tell Hadi
di seiber tritt diese Form in einer Schicht auf, die RH.Domemann in die Mittelbronzezeit-llB datiert
(hier Tafel 7:3). Dort zahlt sie zu den charakteristischen Formen dieser Phase.

Die insgesamt der FB-IV-Zeit zugerechnete Keramik umfaBt folgende Formen und Waren:
cooking-pots aus grauem Ton mit polierten Oberflachen und dreieckigen Handhaben im Randbereich

(R.H. Domemann, 1979:116 und S.125, Abb.14:28; u.U. alter als FB IV, op.cit. S.116);
Topfe mit Rundboden (dort, 1979:122 und S.125, Abb.l4; 17; S.126, Abb.15:5);
dtinnwandige bauchige Topfe mit Streifenbemalung (1979:122 und S.124, Abb.13:1 bis 5, 11-14,

16, 17, 20-21, 24, 26) (Harran-Ware ?).
groBere Topfe mit gedrungenen und nach auBen gedrehten Randern (R.H.Domemann, 1979:122 und

S.127, Abb.16:23, 26-28);

,. Es bandelt sicb hierbei eventueU urn ein Grab mit Mehrfacbbestattungen.

" Zum Befund in Region D beij}t es (RH.Domemann, 1979:117) lO••• Figs.12-15 illustrate ~ttery fro?l the tomb deposits and.a cache .of vessels
in area D. Five early tombs have been investigated on the site, but only one had not been disturbed 10 recent years. To provide a typical cross
section of pottery, we have iUustratedaU the forms that we coUected from one such tomb in 1~72.«. A.ufSeite 118 wird wie folgt auf den ~ereich

listlicb der Region K eingegangen: lO.. the largest group (elg.Anm-s-of pottery), figs. 12-14, IS matenal that was gathered from a refuse pile left
behind by robbers of a tomb located just to the east of area K«
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offene Schalen/Schusseln (R.H.Domemann. 1979:122 und S.123. Abb.12:29. 30; S.129. Abb.18:11);
Schalen mit einfachen ungegliederten (1979:122 und S.126. Abb.15:18--27) und gegliederten Randfor

men (R.H.Domemann. 1979:122 und S.123. Abb.12:6-9. 11-16; S.127. Abb.16:1; S.129. Abb.18:6).
Schusseln mit einem deutlichen Umbruch in der GefaBmitte (s. Kerarnik der MB) (R.H.Domemann.

1979:122 und S.125. Abb.14:33);
Schtisseln mit leicht nach innen gebogenen Randern, deren Randlippe im Profil dreieckig ist (1979

Seite 122 und S.123. Abb.12:23-27);
geschlossene GefaBe mit nach auBen gebogenen Randem (R.H.Domemann. 1979:122 und S.124.

Abb.13:31; S.125. Abb.14:4);
schwarz bzw. grau polierte GefaBe (1979:122 und S.125. Abb.14:14. 18 und 29);
MiniaturgefaBe (1979:122 und S.125. Abb.14:24-27. 30; S.126. Abb.15:11-14);
Becher mit »gewellter« Au6enseite (corrugated)(1979:122 und S.123. Abb.12:28; S.128. Abb.17:7.

8. 19. 20; S.129. Abb.18:14-17);
Becher zudem in diversen Variationen (1979:122. und S.126. Abb.15:15; S.128. Abb.17:6.12.13;

S.129. Abb. 18:18);
Deckel (R.H.Domemann. 1979:122 und S.125. Abb.14:21; S.128. Abb.17:26);
Siebe (1979:122 und S.123. Abb.12:42);
Standringe, seltener Flach- und Rundboden;
TtiHengefaBe (R.H.Domemann. 1979:122 und S.125. Abb.14:11. 15. 16; S.I26. Abb.15:8-9).
Die GefaBe der FBZ IV sind in der Regel aus gelblich-braunern, cremefarbenem oder grauern, fein

gemagertem Ton hergestellt, Politur der GefiiBauBenseite ist relativ haufig belegt (R.H.Domemann.
1979:132).

b: Befund und Keramik der Mittelbroozezeit

Region B lie6 Besiedlungsnachweise von der FB III (R.H.Domemann. 1984:64) bis zur SB I (R.H.
Dornernann, 1978:24) erkennen, Anhand eines Schnittes ermittelte RH.Domemann mehrere Phasen ei
nes Befestigungssystems in diesem Bereich (R.H.Domemann. 1979:132). Das System bestand aus einem
Wall. auf dem eine 3m breite Mauer errichtet war und vor dem ein 4.25m breiter Graben verlief (R.H.
Dornemann, 1979:137; 1978:24). Unmittelbar an die Mauer schlof sich Wohnhausbebauung an. die wie
das Befestigungssystem mehrere Bauphasen aufwies. Die Sondage wurde im Bereich der Wohnhauser
zur Fllichengrabung ausgedehnt. Dabei lieBen sich 5 Bauphasen, A-B-C-D und E unterscheiden, wobei
die alteste Phase E auf gewachsenem Boden gegrundet war. Die Architektur der drei jungsten Phasen,
A-B und C soll nach RH.Domemann sehr schlecht erhalten gewesen sein. Phase E ist noch nicht um
fassend untersucht. Den genauesten Aufschlu6 tiber eine Bebauung in diesem Bereich ergab Phase D
(R.H.Domemann. 1979:132ft). welche R.H.Domemann noch einmal in mehrere Unterphasen -initial-in
termediate und highest floors- gliederte (R.H.Domemann. 1979: 137). Die freigelegten Raume enthielten
Ofen und Becken. Die direkt an die Befestigungsmauer heranreichenden Lehmziegelmauem griindeten
auf Steinfundamenten. In Phase D sollen 5 Kinderbestattungen unter den Fu6bO<len belegt sein. Es han
delte sich bei diesen urn Bestattungen in einfachen Grabgruben sowie urn Bestattungen in Vorratsge
faBen.

1m 1979 erschienenen Vorbericht (R.H.Domemann. 1979:113ft) weist RH.Domemann die Keramik
des Bereiches B/Phase D der MBZ II zu. Die Grundlage der Datierung bildet der Keramikvergleich
mit Fundorten aus dem Stauseebereich, aus Nord-Oat-Syrien, der Amuq-Ebene und Westsyrien.

1984 (R.H.Domemann. 1984:63ff) stellte R.H.Domemann den Befund dieses Bereiches im Zusam
menhang mit neueren Erkenntnissen zur feinchronologischen Datierung der Kerarnik emeut vor. Dabei
lassen sich die Angaben zu den Befunden des Bereiches B in beiden Berichten wie folgt korrelieren:

AASOR 44 (1979) Abb.25

»initial floors«/Phase D
»interm, floors«/Phase D

S.138 und Abb.23:9~6

»highest floors«/Phase D

AAAS 34 (1984)

MB lIB
MB lIB

MB lIB; z.T. MBIIC (1984:65)



initial floors and floors immediately
subsequent to these (R.H.Dornemann,
1979:138):

Abb.20:38-51 ;
Abb.21:10; 13-27;

Abb.22:11; 15;

intermediate floors
(R.H.Dornemann, 1979)

Abb.22:12-14; 16-38;
Abb.23:8;

highest floors
(R.H.Dornemann, 1979)

Abb.21:11, 12;
Abb.23:9-46;

Tell Hadidi

MB lIB
(R.H.Dornemann, 1984:65):

Hinweis auf dieselben Objekte;
Hinweis auf (1979:) Abb.21:1-3;
Abb.21:19, 22, 23, 26, 28, 30;
Hinweis auf (1979) Abb.22:7-11; 22:15;

MB lIB
(R.H.Dornemann, 1984)

Hinweis auf (1979:) Abb.22:12-14
16-18, 20, 22, 25-29, 37, 38;

MB lIB
(R.H.Dornemann, 1984)

keine Hinweise;
z.T. MBITC (1984:65)
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Die der Phase MB lIB zugewiesene Keramik korreliert R.H.Dornemann in dem 1984 erschienen Be
rieht mit der Keramik des Zimrilimpalastes in Mari, die Keramik der MBZ II C mit dem Material der
»Khana-Periode« des Tell Ashara 22.

Die hier in den Vergleieh einbezogene Keramik (Katalog B) stammt aus den verschiedenen Fu6bo
denniveaus der Phase D.

a) initial floor Al. 4:17/ VII
Al.22:40NIIT
Al.42:81/lX
Al.43:85/lX
Al.43:86/lX
Al.59:40/X
Al.60:48/X
Al.62:56/X

b) intermediate
floor Al.37:40/lX

Al.55:13/lX
Al.59:40/X

e) highest floor Al. 5:24NII
Al.22:40/VIII
Al.41:70/lX
Al.42:81/lX
Al.60:48/X

- Vergleichsobjekte 7:1, 3 und 4;
- Vergleiehsobjekt 32:3;
- Vergleiehsobjekt 53:3;
- Vergleiehsobjekt 56:2;
- Vergleichsobjekt 56:1;
- Vergleiehsobjekt 71:1;
- Vergleiehsobjekt 73:5;
- Vergleiehsobjekt 76:10.

- Vergleiehsobjekt 45:1;
- Vergleiehsobjekt 67:1;
- Vergleichsobjekt 71:1;
- Vergleiehsobjekt 11:2; (MBIIC; 1984:65)
- Vergleichsobjekt 53:2;
- Vergleiehsobjekt 49:1;
- Vergleiehsobjekt 32:1;
- Vergleichsobjekt 73:6.

Laut R.H.Domemann zeigt Hadidi, stratigraphisch gesiehert, naeh der FB IV eine mehrstufige Ent
wieklung der Keramik im Bereich B (R.H.Dornemann, 1984:64). Mit diesen Entwieklungsstufen der Ke
ramik lassen sieh einzelne Phasen der Mittelbronzezeit belegen. Fundstellen (»floors«) des Bereiehes
B, die eine Vermischung von friih- und mittelbronzezeitliehen Formen zeigen, setzt R.H.Domemann
innerhalb seiner Terminologie an den Beginn der mittelbronzezeitliehen Entwieklung (MB I)(R.H.Dorne
mann, 1984:69). Die Analyse dieser »Mischphase« ist jedoch noch nieht abgesehlossen (R.H.Dornemann,
1984:69 und Abb.20).

Nachfolgende »floors«, die die FB-IV-zeitlichen Objekte nicht mehr aufweisen, werden von der
Mischphase (MB I) abgesetzt und der nachsten Stufe, MB IT zugerechnet, Damit stellt die Phase MB
II in Hadidi den eigentlichen Beginn der Mittelbronzezeit dar.

" Siebe dazu I.Tubb, 1980:61ff zur Datienmg Terqa/Tell Asbara.
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1mMaterial der folgenden FuBbOden sind kleinere Detailunterschiede zu beobachten, die als Entwick
lung der MB-ll-zeitlichen Kerarnikaufzufassen sind. Diese Fonnen datieren nicht mehr in den Beginn
der Mittelbronzezeitund noch nicht in die Spatbronzezeit, Das Material wird wie folgt gegliedert:

1. FB/MB-zeitliches Material - MB I
2. MB-zeitliche Kerarnik - MB II/A-B-C

Das Kerarnikspektrum der Phase MBIIA ist eng verwandt mit dem der Phase lIB (R.H.Domemann,
1984:68 »little new seems to have been produced in MB lIB which had not been present earlier and
most forms occured already in the earliest MB-Iayers«.) Unterschiede lassen sich nach RH.Domemann
bei den Randfonnen feststelIen, »grooves on the rim were formed differently on most of the early rims«
(R.H.Domemann, 1984:68;MB IIA; Abb.l8:14-16 und 19:1-3), MB na (1984:Abb.6:1-5, 11(?» »pos
sibly with a sharper tool than the later, and the later rims are decorated so that the prom shows freer,
more evenly modeled curves« (op.cit S.68). Zu den Unterscheidungskriterien merkt RH.Dornemann
an, daB noch unklar sei, wie aussagekraftig diese fur die Datierung letzlich sein konnen, Friihe Randfor
men (MB IIA) sollen insgesamt blockhafter sein als die der Phasen MB lIB/C.

Die fur die Mittelbronzezeit (MB 1m) charakteristische Kerarnik zeigt T6pfe (carinated cups; RH.
Domemann 1979:131, Abb.20:45-49) mit nach auBen gedrehten Randem und deutlichem Umbruch in
der GefaBmitte (R.H.Domemann, 1984:65),eine verwandteGruppe von Topten ohne Hals (R.H.Dome
mann, 1979:133, Abb.21:1, 4, 5), z.T, durch horizontal urn das GefaB laufende Riefen verziert sowie
bauchige, ebenfalls kammstrichverzierte Topfe (R.H.Domemann, 1984:65; 1979:134, Abb.22:25-29).
VorratsgefdjJe (1979:133, Abb.21:26, 30) ahneln, bei anderer GroBe, den oben genannten bauchigen
Topfen, ihre Randoberseiten sind, insbesondere bei alteren Exemplaren, haufig gerillt. Offene SchaJen/
Schusseln (R.H.Domemann, 1979:131, Abb.20:38-44 und S.134, Abb.22: 12-14, 16-18 und 22) mit
nach auBen oder leicht nach innen gedrehten Randern gehoren ebenso zum charakteristischen mb-Im
zeitlichenRepertoireHadidis wie hohe halslose T6pfe (R.H.Domemann, 1984:Abb.4:1, 2,4-6,8). Topfe
mit kurzem Hats (R.H.Domemann, 1979:134, Abb.22:7-11, 15 und 1984: Abb.3:23, 25-29) (und Fla
schen) zeigen eine gegliederteAuBenlippe. Auch Cooking-pots sind vorhanden (R.H.Domemann, 1979
Seite 133, Abb.21:19, 21, 23, 28; S.134, Abb.22:35, 37, 38 und S.135, Abb.23:30, 31). Zwei Waren
konnten unterschieden werden, eine dunkel-braun-rotliche sowie eine helle cremefarbene, mit weiBem
Slip uberzogene.

Verzierungen-Kammstrichmuster-finden sich in der Regel im Bereich unterhalb des Randes. Die be
tonte Gliederungder GefaBe (carination) ist eines der wesentlichenMerlanale der mittelbronzezeitlichen
Kerarnik Hadidis. Die Randfonnen sind Moog kompakt (R.H.Domemann, 1979:131, Abb.20:43), bei
jiingeren Exemplaren teilweise stark nach auBen gerichtet (R.H.Domemann, 1979:135, Abb.23:15 und
S.138).

Die Fonnen der Phase MB IIC (laut RH.Domemann 1984:65auf Tafel 23 in 1979:139mit den Ob
jekten 9~6 abgebildet) stammen aus den sog. »highest floors« des Bereiches B, Phase D. Schalen wie
die auf Tafel 23:9 abgebildete mit eingezogenenRandern nennt RH.Domemann als charakteristisch ftir
MB IIC/SB I.

c: Befund und Keramik der Spatbronzezeit

d. Region L

In Region L (1980:226),am Ostrand des »low tell« gelegen, wurde ein aus Stein errichtetes, ausge
raubtes Mehrkammergrab mit insgesamt 4 Bestattungsraumen freigelegt. Dieser Grabtyp ist nach R.H.
Domemann in Hadidi von der Friihbronzezeit (FB IV) bis zur Spatbronzezeit (SB I) belegt. Der Kon
text des Grabes wird nicht nailer erlautert, ob Skelettreste erhalten waren, bleibt unklar. Aus diesem
Bereich stammen die Vergleiche fUr:

AI. 5:24/V1I - Katalog B, Vergleichsobjekt 11:4;
AI.17:3/VIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 26:1;
AI.34:16/lX - Katalog B, Vergleichsobjekt 41:1;
AI.39:61/lX - Katalog B, Vergleichsobjekte 47:8 und 9.

Die Datierungder Kerarnikin die Spatbronze-l-Stufe orientiert sich an dem Vergleich des Materials
aus Bereich H.
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A1.33:8/1X - Vergleichsobjekt 39:1;
A1.34:12/1X - Vergleichsobjekt 39:1;
A1.35:18/1X - Vergleichsobjekt 41:1;
A1.35:21/1X - Vergleichsobjekt43:1;
A1.41:70/IX - Vergleichsobjekt49:2;
A1.41:73/1X - Vergleichsobjekt 51:1;
A1.55:10/X - Vergleichsobjekt67:1;
A1.62:56/X - Vergleichsobjekt76:2.

c2.Region C

Aus Region C stammen zwei Vergleichsobjekte, deren Kontext und Datierungsgrundlage nicht erlau
tert,werden. Die hier aufgefundenen Mauerfundamente, die auf Bauresten des 3Jahrtausends grundeten,
datieren nach RH.Domemann in die SB I (R.H.Domemann, 1980:226). Ein Grundrifl der Bebauung
konnte auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes nicht gegeben werden.

A1.22:40NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 32:2;
A1.37:40/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 45:2.

d. Region D

Das im Bereich D freigelegte Kammergrab soU nach der Frtihbronzezeit in der Spatbronzezeit (SB
I) wiederbenutzt worden sein (1979:118). Uber den exakten Kontext des Vergleichsobjektes Al.15:60
Semeht VII; 25:1 wird nichts angemerkt.

e4.Region 0

Die Keramik des Bereiches 0 stammt aus einem Grab, Grabtyp oder -kontext sind nicht dargelegt.
Drei Objekte werden aus diesem Bereich in den Vergleich einbezogen:

A1.18:16NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 27:1;
A1.44:99/1X - Katalog B, Vergleichsobjekt 60:1;
A1.55:7/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 66:1.

c5. Region H

In Region H wurden das sogenannteTafelhaus sowie ein direkt nordlich daran angrenzendesjungeres
Gebaude freigelegt. Letzteres soli nach der Zerstorung des Tafelhauses errichtet worden sein (R.H.Dor
nemann, 1981/82:221). Erste Untersuchungen in diesem Bereich waren 1973 und 1974 unter Leitung
der Universitat Leiden untemommen worden. Die oberen Schichten konnten im Verlauf dieser Karnpag
nen freigelegt werden. Bei der von RH.Domemann fortgesetztenGrabung im siidlich angrenzendenBe
reich stieG man auf den alteren Bau, das sogenannte Tafelhaus (R.H.Domemann, 1979:144), welches
durch einen Brand zerstort worden war (R.H.Domemann, 1981:31). Der Brandschutt war teilweise in
das Gebaude gestiirzt und hatte einige der Raume samt ihrem Inventar begraben (1981:31; 1979:144).
Der Befund soli durch Eintiefen von Grabern und Gruben aus jungeren Schichten gestort sein, die
Uberpnifung der Bauphasen wie auch des Zusammenhanges von Tafelhaus und Storungen ist noch nicht
abgeschlossen (R.H.Domemann, 1981:31). Das Tafelhaus grundete auf alteren Strukturen (R.H.Dome
mann, 1978:23). Die Klarung der stratigraphischenSituation wird dadurch erschwert, daB einige Raume
des Tafelhauses tiefer liegen a1s diese alteren Strukturen.

Sudlich des Tafelhauses, im sogenannten Bereich H XIII, schnitten die Fundamente des Tafelhauses
ein alteres Pflaster, eine Bank und Mauerziige. Dieser in einem Schnitt untersuchte Bereich erbrachte
eine grol3e Anzahl von Keramik, die hier z.T. in den Vergleich miteinbezogen wurde.

A1.l:3NII - Vergleichsobjekt 2 :2;
A1.l2:47NII - Vergleichsobjekt 21:2;
AI 12:48NII - Vergleichsobjekt 22:2;
A1.12:49NII - Vergleichsobjekt 22:2;
A1.l3:55NII - Vergleichsobjekt 24:2;
A1.17:6NIII - Vergleichsobjekt 26:1;
A1.20:24NIII- Vergleichsobjekt 28:1;
A1.21:35NIII- Vergleichsobjekt 30:1;
A1.22:37NIII - Vergleichsobjekt 31:1;
A1.26:58NIII- Vergleichsobjekt 38:1;

Die der Spatbronzezeit I zugewiesene Keramik Hadidis zeigt nach RH.Domemann Ahnlichkeiten
in Formen und Charakteristika mit dem Material der MB II (R.H.Domemann, 1981:41,42,46). Dane
ben treten neue Formen auf, die in alterem Kontext in Hadidi nicht zu belegen waren (R.H.Domemann,
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1981:46) 23. Die Entwicldung der Keramik innerhalb der Stufe SB I, stratigraphisch beobachtet im Be
reich H, ftihrt zur Gliederung in die beiden Phasen :

SB IA - Keramik und Strukturen im Bereich H XIII;
SB IB - Keramik und Strukturen im jungeren Tafelhausbereich.

Grabungsbereich H XIII ergab insgesamt eine groBe Anzahl an grauer und schwarzer polierter Ware.
die sonst in Hadidi kaum belegt ist (R.H.Domemann, 1981:42). Schalen/Schusseln, haufig mit Ringbo
den und eingezogenen Randern, sind zahlreich vertreten (R.H.Domemann, 1981:42 und S.43, Abb.13:7,
22-32; S.44, Abb.l4:18-20), ahnliche Fonnen nach R.H.Domemann bereits in alterern Kontext belegt.
Braun, gran-braun, orange-braun und creme sind die am haufigsten auftretenden Tonfarben in dieser
Fonnengruppe. Geschlossene Fonnen (R.H.Domemann, 1981:42 und S.45, Abb.l5:13-25) zeigen nach
auBen geneigte Rander mit unterschiedlichen Profilen, Der schon in alterem Kontext zu findende Rand
mit gegliederter AuBenlippe ist hier noch belegt (R.H.Domemann, 1981:45, Abb.15:17, 23, 24). Topfe
mit kurzem Hals bzw. ohne Hals sind im Inventar des Bereiches H XIII hautig mit Kammstrichmuster
verziert (R.H.Domemann, 1981:42 und S.44, Abb.14:20, 22, 26-28 und S.45, Abb.l5:1-7, 9-11) und
besitzen nach auBen gedrehte breite Rander, deren Oberseiten gerillt sein konnen. Form und Verzierong
werden von R.H.Domemann von mittelbronzezeitlichen Vorlaufem abgeleitet (R.H.Domemann, 1981:42).
Die Farben der Keramik umfassen ein groBes Spektrum an braunen, grauen und gelb-orangen Tonen.

Neu sind nach R.H.Domemann im spatbronzezeitlichen Inventar die Randfonnen Abb.16:1, 2 und
4 sowie die Gefabformen Abb.16:3, 5 und 6 (R.H.Domemann, 1981:42 und S.46), die in den Bereichen
N und H XIII aufgefunden wurden.

Das Inventar des Tafelhauses zeigt einen groBen Anteil an VorratsgefaBen. Die Rander der groBeren
Topfe konnen geril1t, die RandauBenseiten gegliedert sein. Durch Rillen und Riefen gegliederte Rand
formen haben jedoch im Gegensatz zu den mittelbronzezeitlichen Fonnen jetzt eher eckige Konturen.
Auffallig ist nach R.H.Domemann der groBe Anteil an VorratsgefaBen und groBeren Topfen, deren Bo
den durchlocht ist. »Pilgrimflasks/Pilgerflaschen«, nach R.H.Domemann in Palastina ab der Spatbron
zezeit, in Mari jedoch schon frtiher belegt, treten im Tafelhausinventar vereinzelt auf (R.H.Domemann,
1980:229). Charakteristisch fur die spatbronzezeitliche Keramik Hadidis sind nach R.H.Domemann die
sog. »low waisted vessels« (R.H.Domemann, 1980:229 und Abb.20:7-9) wie auch flache Schalen mit
eingezogenen kurzen Randern (1980:229; Abb.20:1). Ein erstes Auftreten dieser Schalen ist ab der MB
II in Hadidi zu beobachten. Die charakteristischen Tonfarben sind braun und grau, die cooking-pots
zeigen zudem braun-rote und orange-braune Tone (R.H.Domemann, 1981:33 und 41).

Zusammen mit der Keramik traten im Tafelhaus des Bereiches H 14 Tontafeln, davon 7 mit Abrol
lungen, auf (R.H.Domemann, 1979:145; 1980:220). 3 Originalsiegel sind zudem aus dem Tafelhaus
bekannt (R.H.Domemann, 1981/82:221). Die Datierung der Tafeln in »das 15Jh.« erfolgt u.a. tiber den
Vergleich von Zeichenfonnen, Personennarnen, grammatikalischen Bildungen und TafelmaBen mit den
Texten aus Nuzi wie auch mit den Texten des Archives der Schicht Alalakh IV (R.H.Domemann, 1979
Seite 146). Die stilistische und ikonographische Analyse der Siegelabrollungen und ihr Vergleich mit
Siegeln aus Nuzi wie auch mit Abrollungen aus A1alakh ftihrte zur Zuordnung der Siegel in die mitan
nische Glyptik.

~ R.~~memann. 1981:46 ».•though our LB IA material is clearly an outgrowth of the MB D pottery tradition. there are new elements that give
It a distinct character from what preceeded and what followed.«
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TABELLE 4: KORRELATION DER FROHIMITTEL/spATBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE HADIDIS
(nach den Angaben R.HDomemanns)

BEFUND VERGLEICHSORTE

Hadidi HAMA AMUQ

Bereiche R.H.Domemann R.H.Domemann
C-D-K 1979:122 1979:122
FBIV letzte Phasen ]

]

BEFUND VERGLEICHSORTE

Hadidi HAMA MARl HALAWA T.ASHARA

Bereich B R.H.Domemann R.H.Domemann R.H.Domemann R.H.Domemann
Phase D 1984:67 1984:65 1984:68 1984:65
MB lIB H Zimrilim-Palast Schicht 2lH:

Khana-Periode MB nc

BEFUND VERGLEICHSORTE

Hadidi HAMA ALALAKH

Bereich R.H.Domemann R.H.Domemann
H xrn 1981:41 1981:41
SB IA G V-I

Tafelhaus 1981:42
SB IB IX-IV
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Mumbaqat, im Bereich des heutigen Euphratstausees gelegen, wurde 1969 und 1970 erstmals mittels
Sondagenerforscht. Seit 1971 wird der HUgel durch groBfUichige Ausgrabungenuntersucht. Dabei konn
te eine Besiedlung von der Fruhbronze- bis zur Spatbronzezeit nachgewiesen werden. Die hier in den
Vergleich einbezogene Keramik: stammt aus folgenden Bereichen:

a) »Ibrahims Garten«, Haus B;
b) Innenstadt, Haus H;
c) Au6enstadt, Hauser G, J;
d) Innenwall, Haus F-F1;
e) Nordost-Tor,
f) Bereich Kuppe;
g) Steinbau l/Bauwerk 1;
h) Bereiche nordlich und sUdlich von Steinbau 1.

a: ,.lbrahims Garten« , Haus B

1mGrabungsbereich IbrahimsGarten IieBen sich zwei Hauptbesiedlungsphasen feststellen: »Horizont«
HO/Hl, der den Zeitraum ab der zweiten Halfte des 2.Jahrtausends v.Chr. umfaBt sowie »Horizont«Hl/
H2, der in die Mitte des 2Jahrtausends datiert (D.Machuie et al., 1986:99ff). In dem bier vermuteten
Stadtquartieraus der Mitte des 2.Jahrtausendsbefand sich Haus B, welches nahezu vollstandig freigelegt
werden konnte (D.Machule et al., 1986:105; Abb.l8; S.102/103, Abb.l9). Neben einem reichhaItigen
Keramikinventar fanden sich in Haus B (Raume 6 und 10) Tafeln eines Privatarchives. Haus B wurde
durch einen Brand zerstort. Das Inventar der Raume war zum Tell mit Schutt bedeckt. Raum 10 des
Hauses B enthielt den groBten Antell an Keramik. Sie wurde exemplarisch fur das Gesamtinventar des
Hauses vorgestellt, Charakteristisch sind die sog.Iow waisted vessels und Schalen/Schusseln mit einge
zogenem kurzem Rand. Die Keramik: ist scheibengedreht, es kommen feine und grob gemagerte Ware
vor (D.Machule, et aI., 1986:114-122).

FUrden Keramik:vergleich sind folgende Objekte relevant:

AI. 1: 3NII - KataIog B, Vergleichsobjekt 2:1;
AI. 6:31NII - KataIog B, Vergleichsobjekt 18:4;
AI.26:57NIII- KataIog B, Vergleichsobjekt 37:2, 3, 4;
AI.26:58NIII- KataIog B, Vergleichsobjekt 38:3.

Die Keramik: des Raumes 10 wird mit der Ware der Schichten Alalakh VI und V korreliert (s.a.
M.H.Qates,1976:307;dort Ende MB/Anfang SB), zudem Uber vergleichbareFormen aus Emar/Meskene
dem Ubergang von der Mittel- zur Spatbronzezeit zugeordnet. Neben der Keramik: bieten die Tontafeln,
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zum Teil gesiegelt, Anhaltspunkte zur Datierung. Der Stil der Abrollungen weist in den Beginn der
Spatbronzezeit. Er laBt sich deutlich von dem SB-I1-zeitlicher Siegel unterscheiden, die in den Haus
B tiberlagemden Schichten sowie in Haus C gefunden worden waren (K.Karstens in: D.Machule et al.
1986:123). Schrift und Sprache der Tafeln verweisen die Texte in das Ende der altbabylonischen Zeit
(W.Mayer in: D.Machule et al., 1986:123). Grammatikalische Elemente wie auch Personennamen zeigen
hurritischen Einflul3, Zeichenformen sollen eine Zwischenstufe zwischen denen der Texte AIalakh
Schichten IV und VII darstellen (W.Mayer in: D.Machule, et.aI. 1986:128).

b: Die :Int1emtadt, Haus H

In der Innenstadt (D.Machule, 1987:75ff, Abb.l) wurden in einer Sondage drei der Spatbronzezeit
zugewiesene Schichten (I/II/III) freigelegt, von denen Schicht III die alteste bildet. Das in diesem Be
reich nur in kleinem Ausschnitt freigelegte Haus H ist ab Schicht II nachgewiesen, wurde durch einen
Brand zerstort und auf den verbrannten Resten in Phase I wiedererichtet. Zwei Raume konnten teilweise
freigelegt werden (l und 2), beide zeigen mehrere Ful3bodenniveaus. Aus Haus H sind folgende Gefal3e
fur den Vergleich relevant: A1.13:55N1T; 24:1. Die Gefal3e vom Typ des low waisted vessel (Ai.13:55/
VlT, Katalog B: 24:1 und Ai26:58/VllT, Kataiog B. 38:2) werden durch Vergleiche mit Rifa'at, AIalakh
und Hadidi in die Spatbronzezeit datiert (D.Machule et al., 1987:86).

c: Die Au8enstadt, HauserG und J

Bei der 1985 durchgeftihrten Untersuchung im Bereich der Aul3enstadt (D.Machule et al., 1987:92ff,
Abb.12) wurden zwei Wohnhauser, G und J, freigelegt. Es liel3en sich drei Phasen der Spatbronzezeit
unterscheiden, Aul3enstadt AS I, AS II und AS III. Die alteste Phase AS I grundete auf gewachsenen
Boden, die Bebauung der Phase AS II teilweise auf den zerstorten Resten der Bauten AS I. Anzeichen
einer dritten Bauphase, AS III, konnten in den Arealen 39:12-15 beobachtet werden (D.Machule et al.,
1987:94). Das Keramikinventar der beiden Hauser G und J wurde dem Ubergang von der MB II zur
SB I zugewiesen. Folgende Geflil3e sind mit der Keramik AIaIakhs vergleichbar:

AI. 6:28/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 15:5;
AI. 7:33/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 21:5;
A1.33: 8/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 39:2, 3, 4;
AI.35:20/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 42:7, 8.

Die Datierung der Keramik aus Mumbaqat beruht auf dem Vergleich des MateriaIs mit: AIalakh IX
IV; Hadidi MB II/SB IA-B; Kamid-aI-Loz, SB I; Tall AI-Qitar, SB IA; Hama HI; Amuq M; (T.de
Feyter, in: D. Machule et al., 1987:97£). Das Keramikspektrum der AuI3enstadt umfal3t nach T.de Fey
ter Formen, die vom Ende der Mittelbronzezeit bis zur beginnenden Spatbronzezeit belegt sind (T.de
Feyter in: D.Machule et al., 1987:99). Dazu gehoren grol3ereGefal3emit deutlich gegliederter Wandung
und gegliederter Aul3enlippe (T.de Feyter in: D.Machule et al., 1987:97 und Abb.13: I), Exemplare der
Formengruppe low waisted vessel (op.cit. Seite 97 und Abb.l3:2), flache Schalen mit nach innen gebo
genem, scharf abgesetztem Randwulst (op.cit. Seite 97 und Abb. 13:4). Ein Grol3teil der Keramik zeigt
einen dunnen, grun-gelblichen Uberzug (wash), vereinzelt sind Scherben mit rotem oder schwarzem
Uberzug zu fmden (T.de Feyter in: D.Machule et al., 1987:97).

d: Der Innen\Wll, Haus F-Fl

1m Bereich des Innenwalls lag dasder Spatbronzezeit zugerechnete (Doppel-) Haus F (Raum 1-6)
Fl (Raum 7-10). Acht Raume wurden ausfiihrlich untersucht. In allen Raumen bedeckte Brandschutt
die Ful3bOden (D.Machule et al., 1987:80ff). Zwei VergleichsgefaBe stammen aus vorliegendem Kontext,
Ai.1:2ND; 1:1, 1:2. Sie wurden mit Gefaten aus Hadidi, dort aus dem SB-I-zeitlichen Tafelhaus wie
auch mit Objekten der Phase Amuq-M verglichen.

e: DasNordllit-Tor

Das Nordost-Tor ist nach H.KUhne als typisches Zweikammertor zu rekonstruieren (H.KUhne/H.
SteuerwaId, 1980:209). FOOf Schichten wurden unterschieden, von denen die Schicht 5 in die Phasen
a und b zu gliedem war. In der Phase 5b wurde die Anlage gegrundet, in der nachfolgenden Schicht
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4 zugesetzt. Der Befund wird aIs Stadtmauer, Wehrgang und Tor der Befestigung interpretiert (W.Orth
mann/H.Ktihne, 1974:85). Der Wehrgang lliBtzwei Benutzungsphasen, 5a und 5b erkennen. Die Phasen
5a und 5b lieBen sich im Wehrgang anhand unterschiedlicher FuBbodenniveaus unterscheiden. Aus 5b
stammen die hier herangezogenen Vergleichsstiicke:

Al.22:41NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 33:2;
Al.41:70/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 49:3;
AlA2:81/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 53:4;
Al.42:82/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 54:1;
AlA2:83/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 55:4;
Al.44:95/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 58:1;
Al.60:48/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 73:1;
Al.81:8/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 93:4.

Die Keramik wird mit der der jungeren (und jnngsten) Schichten aus Tell Habuba Kabira verglichen
(zur Datierung dieser Schichten in den Zeitraum Anfang-Mitte 2Jahrtausend, s.hier, S.76). FUr die Da
tierung des Tores bzw. dessen fruhester Errichtung liegen zwei unterschiedliche Ansatze vor:
W.Orthmann schlagt eine Datierung der Schicht 5 »nicht tiber den Beginn der mittelsyrischen Periode«
zuruckreichend vor (W.Orthmann, 1976:35), d.h. die Schicht datiert in den Beginn der Spatbronzezeit,
H.Kiihne setzt dem eine Datierung der Schicht 5 in die erste Halfte des zweiten Jahrtausends entgegen.
Seiner Ansicht nach rant die Grundung der Anlage in die altsyrische Epoche, d.h, in die Zeit Mittel
bronze I/II 24.

r: Der Bereich »Kuppe«

1mGrabungsbereich der Koppe HeB sich ein groBererSiedlungskomplex mit Wohnhausbebauung fest
stellen (D.Machule et al., 1974:45ff). Die Hauser waren entlang einer Ost-West verlaufenden StraBe
errichtet (zorn jiingsten publizierten Zustand dieses Grabungsbereiches siehe D.Machule U.a. 1988:Bei
lage 1). Die fUr vorliegende Untersuchung herangezogenen Vergleiche stammen vor aIlem aus den 1979
durchgefiihrten Untersuchungen (D.Machule et al., 1982:lOff), dort aus den Bereichen 25:30, Horizont
HO/Hl, 27:30, HO/Hl und 27:31, HO/Hl (D.Machule et aI. 1982:1lff).

Al.l7:3NIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 26:2;
Al.35:22/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 43:2;
Al.44:96/IX - Katalog B, Vergleichsobjekte 59:4; 59:6;
Al.44:101/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 61:5;
AlA5:105/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 62:1;
Al.60:50/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 74:3;
Al.61:55/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 75:3.

Die Keramik dieser Bereiche wurde mit der Keramik der AreaIe 29-36(37, d.h, des kleineren Sied
lungsbereiches nordostlich des Steinbaus I in Mumbaqat korreliert (s.u.), die Keramik beider Bereiche
mit dem Material Hama G verglichen und an den Beginn der Spatbronzezeit gesetzt (D.Machule et aI.,
1982:47). Dabei soll das nur noch seltene Auftreten von Randformen mit gerillter Randoberseite, das
Fehlen des sinusformigen Kammdekors wie auch das weitgehende Fehlen von Schalen/Schiisseln mit
starker Hohlkehle typisch fur die Keramik Hama G (Beginn der SBZ) sein (D.Machule et aI., 1982:47).

Ostlich dieses Grabungsbereiches lieB sich in den Planquadraten 30-31/29 ebenfalls kleinraumige
Wohnbebauung feststellen, die auf einer alteren Lehmziegelarchitektur errichtet worden war (D.Machule
et aI., 1986:70). Fiinf Bauschichten von jeweils unterschiedlichem Erhaltungszustand lieBen sich unter
scheiden, hier relevant ist die Keramik der Schicht 4. In dieser Schicht war eine Raumkette erhaIten,
die an die Ostmauer des Lehrnziegelmassivs heranreichte (D.Machule et aI., 1986:75, 76, Abb.d), Aus
Raum 25, der 70cm hoch mit zerbrochener Keramik gefilllt war, stammt das Vergleichsobjekt zu AI.
42:81/ IX; 53:5 (die Bildunterschrift in D.Machule et al., 1986:94, Abb.14 weist die Keramik dem
Raum VIII zu). Uber den Vergleich dieses Rauminventars mit dem Material der Fundorte Hadidi, HaIa-

,. De~ Vergleich der Keramik mit dem Material aus Tell Habuba Kabira kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Kllinmg der unterschiedlichen Anslitze
herbelfilhren. Die z.Zt, publizierte Keramik erlaubt bisher noch keine eindeutige chronologische Einordnung.
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wa, Habuba Kabira, Tawi, Tall Suwaihat und Til Barsib wird die Kerarnik der letzten Phasen der Ftiih
bronzezeit, FB IV, zugewiesen.

g: Der Steinbau 1

Untersuchungen im inneren Bereich des Steinbaus I ergaben als frtihestes Besiedlungsnachweise Bele
ge fur die Ftiihbronzezeit, zudem Kerarnik der nachfolgenden Mittelbronzezeit. Anhand einer 1971 im
Innenbereich durchgeftihrten Sondage lieBen sich insgesarnt zehn Horizonte defmieren. Dabei starnmt
die herangezogene Kerarnik aus folgenden Horizonten:

1. H4.l/H5, einer Brandschicht (1974: 16), die die Objekte
Al.41:76/1X - Katalog B, Vergleichsobjekt 52:2;
Al.43:85/1X - Katalog B, Vergleichsobjekt 56:1;
Al.59:43/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 72:1;
Al.61:55/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 75:1; enthielt.

Die Kerarnik des Horizontes H4.l/H5 entspricht der der Stufen Harna H5-2. Charakteristisch fiir
die insgesarnt in H4.l/H5 aufgefundene Kerarnik sind Formen mit betontem Umbruch in der GefaBwan
dung sowie Topfe mit breiten, nach auBen geneigten und auf der Oberseite geriUten Randern (M.Wiifler
in: D.Machule et al., 1974:30ft).

2. H6/H7, ein Lehmestrich, der die eingeebneten und nivellierten Baureste des Horizontes H7/H8 ab
deckte (D.Machule et al., 1974:14). Das Vergleichsobjekt zu Alalakh, Al.44:96/lX; 59:7 lieB sich mit
der Kerarnik der Stufe Harna J4 und alter vergleichen (D.Machule et al., 1974:34, Anm.152).

In der 1973 durchgeftihrten Karnpagne in diesem Bereich wurde die Zahlung der Horizonte dUTCh die
Zahlung von Bauschichten ersetzt. Dabei entsprechen Hl/H2 : Bauschicht 1;

H2/H3 : Bauschicht 2;
H4.l/bis H7 : Bauschicht 3

(W.Orthmann/H.Ktihne, 1974:58ft).

Eine Sondage stidlich des Steinbaus in den Quadranten I und II des Areals 27/33 lieB Wohnhausbe
bauung erkennen. Die obersten Besiedlungsreste (Schicht I, Quadrant I) wiesen starke Erosionsschaden
auf. Auch fiir die Bebauung der nachstfolgenden Schicht 2 waren nur noch unzusammenhangende Bau
reste mit drei Begehungsflachen erhalten (2a-b--<:)(W.Orthmann/H.Ktihne, 1974:71). Unter dem FuBbo
den 2c wurde in Quadrant I die Schicht 3 mit einer gut erhaltenen Lehmziegelmauer (ohne weiteren
Kontext-W.Orthmann/H.Ktihne, 1974:72) erreicht. In 27/33 II zeigte sich groBztigigere Bebauung, be
stehend aus einer Gasse mit ostlich und westlich anschliefender Bebauung, die in Schicht 2b und 2c
bestanden hatte. Die Datierung dieses Bereiches erfolgte tiber den Vergleich der Kerarnik mit dem Ma
terial der jnngsten Schichten Tell Habuba Kabiras (W.Orthmann/H.Ktihne, 1974:77). Ein Objekt aus
diesem Kontext wurde mit der Kerarnik Alalakhs verglichen, Al35:22/lX; 43:3.

Die Kerarnik der Schicht 2 im Bereich 27/33 zeigt als charakteristische Formen Schalen mit verdick
tern Randwulst sowie Topfe und Schalen mit Standring und ausladenden, stark profilierten Randem auf.
An Verzierungen sind vor allem bei den groBeren GefaBen Karnmstrichmuster zu beobachten (W.Orth
mann/H.Ktihne, 1974:75 und Abb.21).

b: Die Bereicbe 29/36-37 nOrdlicb des Steinbaus I; 26138 nordOstlicb des Steinhaus I

Eine Sondage im eingangs erwahnten kleineren Siedlungsbereich 29/36-37 lieB mehrere FuBboden
niveaus, Mauerreste und zwei Raume erkennen. Trotz des schlechten Erhaltungszustandes der Bebauung
enthieIten die verschiedenen FuBbodenniveaus relativ viel Kerarnik. Verglichen wurden (Katalog B) :

Al.17:8NIII - Vergleichsobjekt 27:1;
Al.21:32NIII- Vergleichsobjekt 30:1;
Al.22:39NIII - Vergleichsobjekt 32:2;
Al.35:20/IX - Vergleichsobjekte 42:5, 6, 9;
Al.39:52/1X - Vergleichsobjekt 46:2
Al.41:71/1X - Vergleichsobjekt 50: 1;

Al.44:92/1X - Vergleichsobjekt 58:3;
Al.44:95/1X - Vergleichsobjekt 58:2;
Al.44:96/1X - Vergleichsobjekte 59:3, 5;
Al.44:98/1X - Vergleichsobjekt 60:2;
Al.44:lOI/lX- Vergleichsobjekte 61:3, 4;
Al.54:4/X - Vergleichsobjekt 65:2;
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AI.41 :72/IX - Vergieichsobjekt 50:1;
AI.41:81/IX - Vergieichsobjekt 53:6;
AI.42:82/IX - Vergieichsobjekt 54:2.
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AI.55:7/X - Vergleichsobjekt 66:2;
AI.62:56/X - Vergieichsobjekt 76:12;

Die Keramik aller Niveaus in diesem Kontext wurde mit Hama G verglichen und in den Beginn der
Spatbronzezeit datiert (D.Machuie et al., 1982:47).

Nordostlich des Steinbau I erfaBte man in derselben Kampagne eine Hausbebauung in den Arealen
26/38 (D.Machule et al., 1982:51). Keramik und Befund worden im Vorbericht noch nicht datiert. Zum
Aufzeigen des Verbreitungsbereiches konnen die Formen jedoch herangezogen werden.

AI. 1:2/VII - Katalog B, Vergieichsobjekt 1:4;
AI.l7:3NIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 26:3;
AI.20:28NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 29:1;
AI.39:59/IX - Katalog B, Vergieichsobjekt 46:1;
AI.44:95/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 58:3;
AI.44:101/IX - Katalog B, Vergieichsobjekt 61:2.

TABELLE 5: KORRELATION DER FROH/MITTEL/SPATBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE
MUMBAQATS (nach den Angaben D.Machule u.a.)

BEFUND VERGLEICHSORTE

Mumbaqat HADIDI

Kuppe D.Machule et aI.
FB IV 1986:90

~1972 tomb«

BEFUND VERGLEICHSORTE

Mumbaqat HADIDI ALALAKH AMUQ HAMA TELL AL HAMMAM
QUITAR AT TURKMAN

Au8enstadt,
Haus G
Ubergang
MB/SB

- - - - - - - D. Machule at aI. - - - - - - -
1987:97 1987:97 1987:97 1987:97 1987:97
Hadidi Alalakh Amuq Hama MB II
MB lIB IX-V M HI

1987:97
SB I

BEFUND

1987:97
HXm
Tafel
haus

VERGLEICHSORTE

1987:97
SBI
A und B

Mumbaqat HADIDI ALALAKH AMUQ RIFA'AT

Haus B D.Machule
Anfang SB 1986:122

ALALAKH
VI-V

Haus H - - - - D.Machule et al. _
Anfang SB 1987:86 1987:86 1987:89 1987:86

Tafelhaus Alalakh Amuq Anm.33
SBI VII-II M Grab 2
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Der 1977 im Raum Aleppo/Azaz/Bab durchgefiihrte Survey sollte AufschluB tiber die Besiedlung
der Region ergeben, den EinfluB von Umweltfaktoren auf die Besiedlungsstruktur klaren sowie Infonna
tionen zur Topographie des aramliischen Konigsreiches Bit Agusi erbringen. Die Keramikanalyse ergab
Nachweise fur das Neolithikum, dasChalkolithikum und die Bronzezeit, innerhalb der Bronzezeit ver
starkt fur die Phasen FB IV und MB, kaum dagegen fur die SB (J.Matthers, 1978:136). Eisenzeitliche,
hellenistische, romische und islamische Keramik belegt die Besiedlung bis in die jtmgeren Epochen. Die
Verbreitung der verschiedenen Waren lieB erkennen, daB in den fruchtbaren FluBregionen die groBte
Besiedlungskontinuitat vorlag. Auf Grund dieser Erkenntnis wurde das urspriingliche Surveygebiet neu
definiert und in den folgenden Kampagnen auf die Untersuchung des FluBlaufes des Qoueiq von der
syrisch-tiirkischen Grenze bis stidlich von Aleppo einschlieBlich dessen naherer Umgebung konzentriert.
Zusatzlich zu den 34 Htigeln der ersten Kampagne 1977 wurden 54 weitere Hugel in die Untersuchung
einbezogen. Dabei konnte erweiternd zum Ergebnis 1977 der Nachweis tiber palaolithische und zu
satzlich splitbronzezeitliche Besiedlung gefiihrt werden. In die Surveyuntersuchungen wurden die Ergeb
nisse der Grabungen in Tell Rifa'at, im Surveygebiet liegend, einbezogen. Erste Untersuchungen in Ri
fa'at fanden 1924 statt, ein ausfiihrlicher Grabungsbericht fur diese Kampagne liegt nicht vor (M.V.Se
ton-Williams, 1961:68). 1956 nahrn M.V.Seton-Williams die Arbeit in Rifa'at wieder auf, 1960 wurde
eine zweite, 1964 eine dritte Kampagne durchgeflihrt (M.V. Seton-Williams, 1961:68; 1967:69).

a: Die FBZ IV; ErgebnBoie des Surveysund der Grabung in Tell Rifa'at

Einen GroBteil der beim Survey gefundenen Keramik datierte J.Matthers tiber den Vergleich mit Ebla
(Mardikh IIBI) und Ugarit (IIIA2) in die Friihbronzezeit IV (J.Matthers, 1981:327). Hama (J) und
Amuq (I und J), Hadidi (FB IV), Til Barsib (Hypogeum und Grab 1) wurden des weiteren als Ver
gleichsorte berucksichtigt,

Aus dem Survey wird die Randform (zu Alalakh) AJ.42:82/lX;54:4 herangezogen. Drei weitere Ob
jekte stammen aus dem sogenannten »kiln dump« des Tell Kadrich (J.Matthers, 1981:329), der eine
groBe Anzahl friihbronze-IV-zeitlicher Keramik enthalten hatte.

AI.34:13/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 40:1;
AI.35:22/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 43:1;
AI.39:52/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 46:1.

1m Verlauf der ersten Grabungskampagne in Tell Rifa'at unter Leitung von M.V.Seton-Williams
wurde am Stidosthang des Tells der Schnitt FI/FII in Areal k 14 angelegt (J.Matthers, 1981:327; M.V.
Seton-Williams, 1961:75 und Abb.XXXII). Die obersten 10 »Schichten« dieses Schnittes sollen aus
erodiertem Schutt bestanden haben (J.Matthers, 1981:328 und 331, Abb.203). Direkt unter diesen Schutt
schichten trat nach J.Matthers Keramik der Eisen-II-Zeit auf, zum Teil vermischt mit friihbronze-IV
-zeitlichem Material (J.Matthers, 1981:328,331: Abb.203). Unter dem Horizont Eisenzeit II fanden sich
zwei der Friihbronzezeit IV zuzuordnende Schichten (J.Matthers, 1981:328). Schnitt F I zeigt diese
Schichten FI/16 und 18 (J.Matthers, 1981:331, Abb.203) im oberen Bereich; FI/19 im unteren Bereich,
Schnitt AI die Schicht 4 im oberen Bereich, 5 im unteren Bereich. Die Keramik dieser Grabungsstelle
wurde verglichen mit

AI. 2:lONII - Katalog B, Vergleichsobjekt 4:1;
AI.47:119/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 64:1;
Al.54:1/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 65:1;
AI.6O:50/X - Katalog B, Vergleichsobjekte 74:1, 2.
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FUr die Schichten in dieser Sondage werden keine zusammenhangenden Baustrukturen vorgesteUt,
jedoch Topf- und Brdgrabermit K.inde~- und Erwachsenen~stattungen erwlUmt (J.Matthers, 1981:328).

Die der FB IV zugerechnete Keramik des Surveys Qoueiq und Rifa'ats zeigt Schalen/Schtisseln mit
nach ausen gedrehten, z.T.auf der Oberflache gerillten Randern (J.Matthers, 1981:333, Abb.204:1-8)
in Bereich FI (14) und FII (3). Die Formen werden als »intrusive« bezeichnet; die Keramik fmdet Pa
rallelen im Material der Mittelbronzezeit (z.B. Hadidi, R.H.Domemann, 1979:135).

Die weitereFB-IV-zeitliche KeramikRifa'ats zeigt Becher mit geriUter Wandung (J.Matthers, 1981
Seite 333, Abb.204, S.335, Abb.205 und S.339, Abb.206) in den Grabern 2, 4 und 5 (1981:333, Abb.
204:9, 10 und 14) sowie in den Bereichen FI (18)(1981:335, Abb.205:IO, 11), FII (4) (op.cit., S.335,
Abb.205:27), FI (19) (op.cit., S.339, Abb.206:5-7) und FII (5) (op.cit., S.336, Abb.206:22, 30, 31).

Schtisseln weisen als charakteristisches Merkmal einen nach ausen »umgefaltenen« Rand auf, FII(4)
(J.Matthers, 1981:335, Abb. 205:23-24;), FI (19)(op.cit., S.339, Abb.206:1) FIT (5)(op.cit. S.339, Abb.
206:29), Flaschen eine gegliederte AuBenlippe (J.Matthers, 1981:339, Abb.206:9, 10).

Neben diesen auch in Ebla und Hadidi in FB-IV-zeitlichem Kontext belegten und charakteristischen
Formen (s.dort) zeigt Bereich FI (19) diverse Randformen (J.Matthers, 1981:339,Abb.206:16--21) gros
serer Gefase, die in vergleichbaren Ausformungen auch in mittelbronzezeitlichem Kontext,z.B. in Hadi
di (R.H.Domemann 1979:134, 135) vorkommen.

Dem oben beschriebenen Spektrum entspricht zudem <las Material des sogenannten »kiln dump« aus
TeU Kadrich.

b: Die Mittelbronzezeit

FUr den Formenvergleich des unbemalten mittelbronzezeitlichen Materials werden ausschlieBlich Ob
jekte aus dem Keramikrepertoire des Tell Hailane verwendet (J.Matthers, 1981:371). Das Vergleichsma
terial wurde im Zusammenhang mit Mauerresten an der Oberflache gefunden. Verglichen wurden :

Al. 4:17/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 7:7;
Al.62:56/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 76:11;
Al.73:13/XII - Katalog B, Vergleichsobjekt 83:1.

Die Zuweisung der Keramik in die Mittelbronzezeit erfolgte tiber den Vergleich mit den Befunden
Ugarit, Niveau II, Ebla (Mardikh IlIA und B), Hama H, Hadidi (MB) und Alalakh, Schicht VI-XVI.

Ein Fragment der Mittelbronzezeit wurde auf Grund seiner Bemalung (Arnuq-kilikische Ware) mit
einem verwandten Motiv auf GefaB AJ.75:18fXJl; 85:2 verglichen.

Die der Mittelbronzezeit zugewiesene Keramik aus Tell Hailane zeigt Rander mit gerillter Ober
oder AuBenseite (J.Matthers, 1981:397, Abb.227) sowie einen Topf mit betontem Umbruch in der Wan
dungsmitte.

c: Der Dbergang MB/SB und die Spatbroozezeit

In Planquadrat e 4/5 im Nordwesten des Tell Rifa'at (M.V.Seton-Williams, 1961:69; Abb.XXXII),
legte man im Verlauf der zweiten Kampagne (1960) Graber frei. Die Dokumentation von Kontext und
Stratigraphie ist nicht erhalten (J.Matthers, 1981:370). Bekannt ist nur, daBGrab 2 oberhalb von Grab
1 gelegen haben soU und daB Grab 1 vermutlich alter als Grab 2 gewesen sei. Die Datierung der Gra
ber ins 2Jahrtausend/SB wurde tiber die nach J. Matthers fur diese Zeit charakteristische Form der so
genannten low waisted vessel (J.Matthers, 1981:379, Abb.220; S.374, Abb.216) vorgenommen, die in
beiden Grabern belegt war. (Zur Datierung dieser Form ab der Mittelbronzezeit Anm.42). Grab 1 ent
~ielt dariiber~naus ein Siegel aus .~rauem Stein, dessen Stil mit dem der Siegel der 3. und 4. Genera
non aus NUZI verglichen wurde. Uber den Vergleich der Siegel und der Keramik datierte man Grab
1 in die zweite Halfte des 15.Jahrhunderts. Der Keramikvergleich zwischen Alalakh und Rifa'at umfaBt:

Al. 1: 2/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 1:3; (Grab 2);
Al.13:55/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 24:3; (Grab 2);
Al.26:57/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 37:7; (Grab 1);
Al.44:93/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 58:1; (Grab 2).
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1m Verlauf der dritten Kampagne 1964 setzte man die Arbeit in Bereich B 23, Planquadrat h5 im
Norden des Tell Rifa'at fort (M.V.Seton-Williams, 1961:69, Abb.XXXm. Die Keramik wurde dem
Ubergang Mittelbronze- zur Spatbronzezeit sowie der Spatbronzezeit zugewiesen (J.Matthers, 1981:370
und Seite 371). Die in diesem Areal freigelegten Strukturen wurden nicht erlautert, Eine schematische
Proflldarstellung lieS eine Gliederung in diverse Schichten erkennen (J.Matthers, 1981:383, Abb.222).
Aus den vier Schichten 14, 15, 16 und 18 stammt die hier herangezogene Vergleichskeramik::

Schicht 14
Schicht 14/15 :
Schicht 15

Schicht 16
Schicht 18i
Schicht 18ii

Al.54:4/X
AI.17:6NIII
Al.35:20/IX
Al.41 :73/1X
Al.46: 1l0/lX
Al.55:13/X
Al.60:48/X
Al.55:13/X
AI.13:54Nll
Al.39:61/1X
Al.39:62/IX
Al.60:48/X

Katalog B, Vergleichsobjekt 65:1;
Katalog B, Vergleichsobjekt 26:2;
Katalog B, Vergleichsobjekt 42:1;
Katalog B, Vergleichsobjekt 51:2;
Katalog B, Vergleichsobjekt 63:1;
Katalog B, Vergleichsobjekt 68:4;
Katalog B, Vergleichsobjekt 73:3;
Katalog B, Vergleichsobjekt 68:5;
Katalog B, Vergleichsobjekt 23:1;
Katalog B, Vergleichsobjekt 47:10;
Katalog B, Vergleichsobjekt 48:8;
Katalog B, Vergleichsobjekt 73:4.

Die dem Ubergang MB/SB zugewiesene Keramik: des Bereiches B 23, H5 (14-18)(J.Matthers, 1981
Seite 370) in Rifa'at zeigt Randformen mit gerillter Oberseite (op.cit. S.385, Abb.223), Schalen mit
deutlich ausgepragter Hohlkehle (op.cit, S.385, Abb.223 und S.393, Abb.226) sowie Schalen mit kurzen
nach innen geneigten Randem, Grobe, nach auBen gedrehte Topfrander (op.cit, S.389, Abb.224, S.391,
Abb.225 und S.393, Abb.226) und Schalen mit schrag verlaufender Wandung und ungegliedertem Rand
gehoren ebenso zum Inventar (J.Matthers, 1981:391, Abb.225).

(Die der Spatbronzezeit zugewiesenen Inventare der beiden Graber 1 und 2 enthielten u.a, GefaBe der
Gruppe low waisted vessel, (J.Matthers, 1981:373, Abb.220), Schalen mit kurzen, nach innen geneigten
Randem wie auch Schalen mit schrag verlaufender Wandung und ungegliederten Randern.)

In Schicht 16 fand man eine Perle mit einer Inschrift in Hieroglyphenhethitisch, die mit entsprechen
den Exemplaren des 14./13. Jahrhunderts verglichen wurde (I.Matthers, 1981:371). Uber die chronolo
gische Zuordnung dieser Perle sowie durch den Vergleich der Keramik konnen die Schichten 14 bis
16 der Spatbronzezeit zugeordnet werden. Die Keramik der Schicht 18 soil dagegen charakteristische
Formen der Ubergangszeit MB/SB aufzeigen.

Auf Grund des unklaren Befundes und der m.E. nicht eindeutig einer bestimmten Entwicklungsstufe
zuzuordnenden Keramik dient das Material dieser Bereiche vor allem als Beleg fur die Verbreitung von
Formen.

TABELLE 6: KORRELATION DER FROH/MITTEL/SPATBRONZEZEITLICHEN BEFUNOE TELL
RIfA'ATS UNO DES SURVEYS QOUEIQ (nach Angaben J.Matthers und J.Tubbs)

DATIERUNG VERGLEICHSORTE

Survey ALALAKH HAMA EBLA HADIDI UGARIT

Mittelbron
zezeit XVI-VI

- - J.Matthers, 1981:369 - -
H IIIA/B MB lIB NIVEAU II

Splitbronze-
zeit IV-I G

splitbr.
zeitliche
Schichten

Ugarit
Recent
1-2-3

DATIERUNG VERGLEICHSORTE

Survey AL. HAMA AMUQ TARSUS K.KARUM T.HOYOK MERSIN

Mittel- J.Tubb, in: J.Matthers, 1981:403ff
bronze- XVII-
zeit VIll H KIL MB IV u.II Illa/b XI-IX
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Die in den Jahren 1934, 1935-1939 und 1947-1949 unter Leitung von H.Goldman durchgefuhrten
Untersuchungen in Gozlu Kule ergaben in den Bereichen A und B AufschiuB tiber die Besiedlung vom
Neolithikum bis zur romischen Zeit. Die hier zum Vergleich herangezogene Keramik stammt aus Be
reich A, dort aus den Schichten, die dem Ende der Friihbronzezeit, FB III bis dem Ende der Mittel
bronzezeit bzw. dem Ubergang zur Spatbronzezeit zugewiesen worden waren. Die Bebauung in den
Arealen B-E:2-5 des Bereiches A zeigt in allen hier angesprochenen Schichten wohnhausartigen Cha
rakter.

a: Befund ODd Keramik der Friihbl"Oll7n.eit m

Die der FB III zugewiesene Bebauung ist in die (Bau)Phasen A, B und C i-iv aufgeteilt; dabei wer
den die einzelnen Phasen mit folgenden Nivellementwerten bezeichnet

C iv : 9,00 m;
C iii : 9,50 m;
C ii : 9,50 m-l0,25 m;
C : 10,25 m-1O,50 m;
B : 10,50 m-ll,OO m;
A : 11,00 m-ll,50 m 25.

Aus der jungsten Phase, Civ, Raum 32 stammt das Vergleichsobjekt zu :

AI.57:27/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 69:1;
AI.57:30/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 70:1.

Raum 32liegt am nordostlichen Rand der Grabungsflache, Sud- und Westmauer sowie ein Fragment
der Ostmauer des Raumes sind dokornentiert. Das Niveau deszorn Vergleich herangezogenen GefaBes
ist mit 9.25m angegeben.

Nicht aus stratigraphisch gesichertem Kontext stammen die Vergleiche zu:

AI. 2:9NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 3:1;
AI. 2:11NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 4:1;
AI.72:8/XI1 - Katalog B, Vergleichsobjekt 81:1;
AI.80:4/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 90:1;
AI.80:5/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 91:1 (unten),

AIle obengenannten Gefa8e werden dem Ende der Friihbronzezeit, FB III, zugewiesen. Die Einord
nung der Befunde und Funde der (Bau)Phasen A, B, Ci-iv in das Ende der Friihbronzezeit (FB Ill)
erfolgte tiber den Vergleich der Keramik. Keramik und Architektur sind vom Material der vorhergehen
den Bauschichten, die der Phase Tarsus FB II angehorten, deutlich zu trennen (H.Goldman, 1956:131).
Mit dem Auftreten »trojanischer« Keramik in vorliegendem Kontext ist die Stufe Friihbronzezeit III in
der Entwicklung Tarsus markiert. Die jimgsten Schichten der Bebauung enthielten neben Formen der
Schicht Troja IV Formen, die aus dem syrischen Raum bekannt sind und dort in das Ende der Friih
bronzezeit datieren (H.Goldman, 1956:131). Der Vergleich der Keramik mit Formen der Stufen Troja
IId-g bis Troja IV zeigt, daB hier eine Parallelisierung der Keramik des westanatolischen Raumes mit
dec von Tarsus moglich ist. Vereinzelt finden sich Formen und Waren wie die der sogenannten »red
cross-bowl« und »high neck jar« in obengenanntem Kontext, die bis Troja Schicht V belegt sind.

" Aurrnlig ist die Regelmal3igkeit der Niveauabstiinde.
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b: Refund und Keramik der Mittelbroozezeit
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Zwischen 8.00 m und 9.00 m fanden sich fragmentariseh erhaltene Baureste, deren Strukturen nieht
zu klaren waren. Diese Bebauung wird tiber die zugehorige Keramik einem Ubergangshorizont, Ende
Frtihbronzezeit, Anfang Mittelbronzezeit, zugewiesen.

Die der eigentliehen Mittelbronzezeit zugerechnete Bebauung ist in drei (Bau)Phasen gegliedert:

A-Niveau 7,50 m;
B-7,00 m-6,50 m;
C-6,OO m;

Innerhalb der altesten Phase A sind Umbauten und Veranderungen in der Baustruktur belegt (H.Gold
man, 1956:40). Die fUr den Vergleieh herangezogenen Objekte stammen aus Raum 14, Niveau 7,50 m:

AI. 3:13NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 5:1;
AI.72:9/XII - Katalog B, Vergleiehsobjekt 82:1;
AI.75:17/XII - Katalog B, Vergleichsobjekt 84:3.

Raum 19:
AI.80:5/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 91:2.

Die Bebauung der Phase A wurde durch Feuer zerstort, die Bauten der naehfolgenden Phase B mit
leieht verandertem GnmdriB auf den verbrannten Resten errichtet, Einzelne Bereiche, wie beispielswei
se Raum 5 (H.Goldman, 1956:41), wurden in ihrem GrundriB unverandert ubemommen. Umbauten sind
aueh in der Bebauung der Phase B belegt, Bei einem Niveau von 6.6Om fand sich in Raum 5 ein Ver
gleiehsgefaB zu:

AI. 2:11NII - Katalog B, Vergleiehsobjekt 4:3;
AI.72:6/X - Katalog B, Vergleichsobjekt 81:2.

Aus Raum 11, nur im sudlichen Bereich dokumentiert, konnte aus Niveau 7;25 m-7,00 m 26 je ein
VergleiehsgefaB zu:

AI. 2:11NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 4:4;
AI.80:2/XIII - Katalog B, Vergleichsobjekt 89:1 gewonnenen werden.

Ohne Nennung der genauen Fundbereiehes, nur mit Angabe des Fundniveaus oder als -intrusion
gekennzeiehnet, werden folgende Vergleiehsobjekte der Mittelbronzezeit zugewiesen T1 (Katalog B) :

AI. 3:13NII - Vergleichsobjekt 5:2;
AI.56:17/X - Vergleiehsobjekt 68:1;
AI.62:56/X - Vergleiehsobjekt 76:3;
AI.65:73/X - Vergleiehsobjekt 77:3;
AI.69:8/XI - Vergleichsobjekt 78:3;
AI.72:6/XII - Vergleichsobjekt 81:1;
AI.72:8/XII - Vergleichsobjekt 81:2;
AI.72:11/X11 - Vergleichsobjekt 81:12 (unten).

AI.75:17/XII- Vergleichsobjekt 84:4, 10, 11;
AI.77:28+30/XII - Vergleichsobjekt 87:3;
AI.80:1/XIII - Vergleiehsobjekt 89:3;
AI.80:5/XIII - Vergleiehsobjekt 91:1;
AI.87:8/XIV - Vergleiehsobjekt 97:1;

Mit der Angabe »terrace unit« wird der Fundbereieh des in die Mittelbronzezeit datierten Ver
gleiehsobjektes 84:6 (AJ.75:17IXIl) bezeiehnet, die Bebauung dieser sudlich an..den Bereich der Wohn
hauser der FB III/MB heranreiehenden Terrasse in ihrer frtihesten Phase dem Ubergang MB/SB I zuge
wiesen (H.Goldman, 1956:46). Bei dem GefaB handelt es sich urn einen Krug der Amuq-kilikischen

" Anzumerll:en ist, daBdie Strukturen der Pbase B insgesaml die Niveaus 6.5Om-7.00m umfaj3t baben sollen. Das .bier einbezogene Vergleicbsget1Ul
wurde jedocb zwischen 7,25m und 7.00m aufgefunden. Diese absolulen NiveUemenlwerte warden den Befund zwischen Phase A und B bzw. ID A
ansiedelD.

v Diese tilnnen auf Grund der unter Anmerll:ung 26 dargelegten Problematik nur unter VorbebaIt fiIr die Datierung berangezogen werden.
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Ware, die in Tarsus als charakteristisch fur die Mittelbronzezeit gilt, die vereinzelt aber auch noch in
spatbronzezeitlichem Kontext in Tarsus auftreten soU (H.Goldman, 1956:183). Die Schussel Nr.971 wur
de au6erhalb des Raumes D des spatbronzezeitlichen Hauses gefunden und dem Ende der Mittelbron
zezeit bzw. dem Ubergang MB/SB zugewiesen, (siehe Katalog B): AJ38:49/IX; 45:1.

Unklar ist der Befund des zur Amuq-kilikischen Ware zahlenden Fragmentes Tarsus 796. AJ3:13/
VII; 5:3. mit der Angabe »under IA wall/16,16m« (H.Goldman, 1956:170), welches ebenfalls der Mit
telbronzezeit zugerechnet wird.

Der Krug Tarsus 856. AJ.75:17IXIl; 84.9 starnmt aus Raum 65 (?), dort aus Niveau 11,00 m. Der
Raum ist in den von H.Goldman publizierten Planen nicht verzeichnet, das Niveau entspricht (zumin
dest auf den Wohnbereich bezogen) nicht dem der mittelbronzezeitlichen Bebauung.

Die Keramik der Schichten zwischen 6,00 m und 7,50 m ist klar von dem frtihbronzezeitlichen Ma
terial zu trennen. Schon im sogenannten Ubergangshorizont zwischen 9,00 m und 8,00 m treten verein
zeit die Formen auf, die in der Mittelbronzezeit charakteristisch werden. Karnmstrichverzierung, seit der
FB III belegt, tritt jetzt verstarkt auf. Wesentlich fUr die neuen Formen in Tarsus ist die starkere Glie
derung der GefaBwandung. Charakteristisch fur diese Schichten sind die high footed vessels wie auch
die Bemalung der zur Amuq-kilikischen Ware zahlenden GefaBe (s.S.54, Waren). In der Gruppe der
Krtige treten die Formen mit KleeblattausguB, im Randbereich teilweise mit dem Augenmotiv bemalt,
auf. GefaJ3e mit Tulle und »basket-handle« werden ebenso charakteristisch wie die sog. tea-pot Formen
(H.Goldman, 1956:164). Die Keramik ist vorwiegend aus hellem, kaum gemagertem Ton hergestellt,
die zur Amuq-kilikischen Ware zahlenden Gefa6e zeigen einen sehr heUen braunen Ton, polierte OOOr
flachen und matte Bemalung. Die Korrelation der Keramik der Schichten 6,00 m bis 7,50 m mit der
der Schichten II und IV in Ki.iltepe/Kanish wird von M.Mellink und H.Goldman zur Unterstutzung der
Datierung in die Mittelbronzezeit vorgenommen. In Ki.iltepe/Kanish tritt diese bemalte Ware (nach M.
Mellink in R.W.Ehrich, 1965:lOlf, als Import) erstmals in Schicht IV, nach M.Mellink (in W.Ehrich,
1965:113) dem Beginn der Mittelbronzezeit, auf (zur Diskussion s.a, S.173t). Syrische Parallelen finden
sich nach H.Goldman im Material des Niveau II in Ugarit, in Hama H, Alalakh VII und alter sowie
in Qatna (H.Goldman, in RW.Ehrich, 1954:75ft), nach M.Mellink zudem in der Keramik der Phase
Amuq K (M.Mellink, in W.Ehrich, 1965:119).

TABELLE 7: KORELLATION DER FROH/MITTEI..JSPATBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE TARSUS'
(nach Angaben H.Goldmans und M.Mellinks)

BEFUND VERGLEICHSORTE

Tarsus TROIA TIL BARSm

Bereich A - H.Goldman, 1956:61 -
FB III ITd-g his Hypogeum

Troja IV

BEFUND VERGLEICHSORTE

Tarsus TROIA UGARIT

Bereich A
9,00 m
8,00 m
FB/MB

BEFUND

Tarsus

Bereich A
7,50 m
6,00 m
MB

- H.Goldman, 1956:62 -
ab V Ugarit

Moyen 1

VERGLEICHSORTE

UGARIT ALALAKH HAMA AMUQ K.KARUM

H.Goldman - - - M.MelIink H.Goldman
1954:76 1965:119 1956:62

Niveau Schicht H K ITund IV
IT VII
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Die fur die vorliegende Untersuchung herangezogenen Funde aus Ugarit stammen in erster Linie aus
den Grabern der sogenannten Unterstadt (ville basse). In den dreiBiger Jahren legte man in diesem Be
reich zunachst groBere Sondagen an (F.A.CI.Schaeffer, 1948:15ff), die u.a. zur Freilegung von Grabern
fiihrten. Die Grabbauten, unter den FuBbOden spatbronzezeitlicher Wohnhauser aus Stein errichtet, zeig
ten groBtenteils Mehrfachbestattungen, die den zeitlichen Rahmen der Mittel- bis Spatbronzezeit umfaB
ten. Weitere Vergleichsobjekte stammen aus den Grabern des sogenannten Friedhofes des Niveau II
(Akropolis), aus Grabern der Sudakropolis, der »ville sud« sowie aus zwei Bestattungen, die im Rahmen
einer Sondage in Hof III des spatbronzezeitlichen Palastes freigelegt wurden.

a: Die~e in Hof m

1m Verlauf der 18. und 19.Kampagne in Ugarit, 1954 und 1955, konzentrierte man die Untersuchun
gen auf den Bereich des spatbronzezeitlichen Palastes (A.Kuschke in: F.A.CI.Schaeffer, 1962:25lff).
In Hof III dieses Palastes wurde eine Sondage zur Klarung stratigraphischer Fragen durchgefiihrt. Aus
Schicht II stammt das Vergleichsmaterial fur Alalakh. Architektur konnte, bedingt durch die geringe
Grabungsflache, nur in kleinem Rahmen freigelegt werden. Steinfundamentreste der Schicht II fanden
sich unmittelbar unter einer Schicht mit mittelbronzezeitlicher Kerarnik. Schicht II ihrerseits uberlagerte
Grabgruben, die ebenfalls Keramik der Mittelbronzezeit enthielten (A.Kuschke in: F.A.CI.Schaeffer,
1962:253). Das hier verglichene Material stammt aus diesen Grabem, die 20cm unterhalb der Steinmau
erreste lagen und in die altere Schicht III (FBZ) eingetieft waren (A.Kuschke, op. cit. S.253). Nach
F.A.CI.Schaeffer lagen die Bestattungen unter dem FuBboden eines Wohnhauses, das nur ausschnittweise
erfaBt wurde (F.A.CI.Schaeffer, 1962:31Off).

. Die Bestattungen wurden tiber die beigegebene Keramik dem Zeitraum Ugarit Moyen 2 (F.A.CI.
Schaeffer, 1962:307) zugeordnet. Neben keramischen Beigaben fand man zwei Skarabaen, von denen
einer eine rein omamentale Hieroglypheninschrift trug (XVII: I). Skarabaen dieser Art sind ab der Zeit
der XII. Dynastie bis zur Hyksoszeit belegt (F.A.CI.Schaeffer, 1962:309). Der zweite Skarabaus (XVII:
2) wurde in die Zeit der Hyksos datiert (A. Kuschke in: F.A.CI.Schaeffer, 1962:256).

In beiden Grabgruben fanden sich schwarze polierte Kriige (A.Kuschke, op.cit. S.294 und Abb.XVI:
10; S.306, Abb.5:c, d), die in dieser Form und Ware auch aus weiteren Grabern in Ugarit belegt waren
(s.Grab 36, Ossarium J; Grab 53, couche inf.; Grab 55).

Ein Vergleich dieser Keramik mit weiteren Fundorten 28 zeigte deren Verbreitung in Palastina ab der
Phase MB IIA, in MB lIB wurde sie charakteristisch (R.Amiran, 1970:107-112, Tafel 34:16). Auf Zy
pem ist sie kennzeichnend fiir die Stufe MC III (p.Astrom, 1957:198/9)(s.a.Ugaritica II (1949), Tafel

21 Ausgangspunkt meiner Vergleiche sind die Publikationen: R.Amiran. 1970; P.Astrom. 1957; E.Sjaqvist, 1940.
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129:Ugarit Moyen 2/Moyen 2-3). .
Die von A.Kuschke als »tannenzapfenformige« Flaschen bezeichneten GefaBe (A.Kuschke 10: F.A.

CI.Schaeffer, 1962:255, 294, Tafel XVI:8; S.306, Abb.5:E) lieBen sich in Palastina vor allem in der
Mittelbronzezeit IIB~, vereinzeIt bis zum Beginn der Splitbronzezeit fmden. Sie sind aus Fonnen der
MB IIA entwickelt, unterscheiden sich aber nach R.Amiran (R.Amiran, 1970:112, Tafel 34:9 und 10;
Tafel 46) von den fruheren Exemplaren durch ihre GroBe (s,a, Ugaritica II (1949) Tafel 120: dort fin
det sich eine Datierung bis Ugarit Recent 3).

Die von mir zusatzlich angefiihrten Vergleiche erlauben mE., abweichend von A.Kuschke/F.A.CI.
Schaeffer (dort Ugarit Moyen 2) eine Zuordnung der Keramik aus den Grabgruben zumindest in das
Ende der Mittelbronzezeit, der Tenninologie F.A.CI.Schaeffers dem Zeitraum Ende Ugarit Moyen 2/
Moyen 3 entsprechend 29 (Zur Problematik, die von F.A.CI.Schaeffer benutzte Tenninologie bzw. die
durch diese Tenninologie umschriebenen »Zeite-stufen mit »Entwicklungse-stufen in der Keramik zu
belegen, siehe hier, Seite 134fO.

In den Vergleich mit der Keramik Alalakhs wurden einbezogen:

Al.5:23MI - Katalog B, Vergleichsobjekt 10:3;
Al.6:27NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 14:1.

111\ Verlauf derselben Kampagnen 1954/55 fuhrte man in dem freien Bereich zwischen Siid- und
Siidwestarchiv des Palastes eine weitere Sondage (F.A.CI.Schaeffer, 1962:113) durch. Zwischen den
Resten zerstorter Mauem, die nicht zu Grundrissen rekonstruiert werden konnten, entdeckte man ein
Depot mit ca. 45 GefaBen, die aile dem Zeitraum des 15JI4.Jh. (Ugarit Recent 1/2) zugewiesen wurden
(F.A.CI.Schaeffer, 1962:102, Abb.84 und S.119). Die Datierungsgrundlagen sind nicht genannt. Zwei
Geflille aus diesem Depot konnten mit entsprechenden Fonnen aus Alalakh, Al5:20Ml; 8:1 und
Al26:57NHl; 37:6 verglichen werden.

Die Form 8:1 ist der Gmppe der Vasen zuzuordnen, diese fanden sich unter den hier herangezoge
nen Vergleichsorten in Ebla ab der Phase Mardikh IllB, in Hadidi ab MB IIC/Bereich B.

b: Die Graber der Unterstadt (ville basse)

bJ. Grab 13

Eine in der 7.Kampagne im Bereich der Unterstadt (Nordwest) angelegte Sondage (Schnitt II) fiihrte
zur Freilegung des Grabes 13, das in der Struktur Grab 36 (ausfiihrlich dort) entsprach (F.A.CI.Schaef
fer, 1936:139f1). Die Eingangstreppe fiihrte hier zunachst in eine Art Vorraum, in dem 2 Kinderskelette
lagen. In der Hauptkarnmer des Grabes wurden ca. 30 Bestattete, Kinder und Erwachsene, in der zur
Hauptkarnmer gehorenden Gebeinnische noch einmal 13 Skelette aufgefunden. Die Keramik des Grabes
datierte u.a, iiber zyprische und mykenische Importe (F.A.CI.Schaeffer, 1936:140) in das 14Jh. (Ugarit
Recent 2)(zur zyprischen Importware, u.a, base-ring I und II: E.Sjt>quist, 1940:39, Abb.8-in Zypem be
legt von LC l-llIA; zur mykenischen Keramik-P.A.Mountjoy, 1986:78f1). Schalen mit hohem Fu6 (F.A.
CI.Schaeffer, 1936:123, Abb.14:Q) waren in Palastina bis in die Phase SB llB zu finden (R.Amiran,
1970:Tafel 40), die hier in den Vergleich einbezogene Schtissel (Katalog B, Tafel29:2) ist in der SB
I charakteristisch (R.Amiran, 1970:Tafel 39).

Aus Grab 13 stammen die Vergleiche zu: Al.20:25NIII
Al.24:50NIII

Katalog B, Vergleichsobjekt 29:2;
Katalog B, Vergleichsobjekt 35:1.

Die hier in den Vergleich tibemommenen Fonnen, Schtissel mit schrager Wandung und abgesetztem
Ubergang Bauch/Hals (Vergleichsobjekt 29:2) und der bauchige Krug mit KleeblattausguB und breitern
Hals wurden innerhalb Ugarits (siehe Ugaritica II (1949), Tafeln 118/119) tiberwiegend in die Phase
Ugarit Recent 2 datiert, sollen aber auch noch in Ugarit Recent 3 belegt sein (Ugaritica II (1949) Tafel
71:5 und 12). Die Schalenfonn ist hier unter den weiteren Vergleichsorten lediglich durch ein Fragment
aus dem Survey Qoueiq belegt (zur Krugfonn siehe VergleichskataJog B, Tafel 35).

" ZID" Dislrussion der Terminologie FA.CI.Schaeffers Ugarit Moyen 2 UDd Moyen 3 s.S.I34ff.
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1m Zusammenhang mit Grab 13 erwahnte F.A.CI.Schaeffer zunachst ein weiteres (nicht nummeriertes)
Grab dieses Bereiches, welches tiber die Beigaben (»hyksoszeitliche« Krtige, »tannenzapfenartige« Kru
ge) in das 17./16Jahrhundert (Ugarit Moyen 3/Ugarit Recent 1) datierte (F.A.CI.Schaeffer, 1936:142)
(zur Diskussion urn die Datierung dieser Formen siehe hier-Bereich Sondage, Hof III). Folgende GefaBe
wurden in den Vergleich einbezogen:

Al, 5:23NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 10:2;
Al. 7:33NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 21:6;
Al.19:19NIII- Katalog B, Vergleichsobjekt 28:1;
Al.35:20/IX - Katalog B, Vergleichsobjekt 42:4;
Al.70:3/XII - Katalog B, Vergleichsobjekt 79:1.

Das zweite nicht nummerierte Grab datierte F.A.CI.Schaeffer in den Zeitraum 18.-16.Jahrhundert
(Ugarit Moyen 2-3/Ugarit Recent 1)(F.A.CI.Schaeffer, 1936:131, Abb.18). Die Keramik verglich er mit
der des Grabes II aus Byblos (op.cit. S.l44 und 131; Abb.l8:P und Q). Ein Krug gehort zur sogenann
ten TeU-eI-Yahudiyeh Ware (F.A.CI.Schaeffer, 1936:131, Abb.18:D). Seine Form (biconical 1; M.Kap
lan, 1980:16, Abb.3) ordnete M.Kaplan dem UbergangMB II-A-B/MB 1m zu (op.cit.S.72) 30. Krugfor
men wie die der Abbildung 18:A (F.A.CI.Schaeffer, 1936:131) finden sich in Palastina zu Beginn der
Spatbronzezeit (R.Amiran, 1970:TafeI46: Abbildung 15); der zur Gruppe der white painted ware VNI
zahlende Krug der Abbildung 18:S (F.A.CI.Schaeffer, 1936:131) ist auf Zypem fur die Phase MC III
charakteristisch (p.Astrom, 1957:198/199). FUr den Vergleich der Keramik A1aIakhs mit Ugarit wurde
die Vase, Abbildung 18:F (F.A.CI.Schaeffer, 1936:131) herangezogen: AJ.4:16fVlI; 6:2.

b3. Grab36

Die Arbeiten im eingangs genannten Sondagebereich (ville basse/Unterstadt-Ost) flihrten auch zur
Freilegung des Grabes 36 (Schnitt I; F.A.CI.Schaeffer, 1938:197fO. F.A.CI.Schaeffer unterschied hier
die Phasen Ugarit Recent und Moyen (Ietztere in der Gebeinnische J; F.A.CI.Schaeffer, 1948:Tafel V).
Die Strukturen F-G-H (auf Tafel V, op.cit. eingezeichnet) zahlen zur Grabkammer, J zur Gebeinnische
des Grabes 36. Aus heiden Bereichen stammt Vergleichskeramik.

Grab 36 gehort zum Typ steingebauter Graber mit rechteckiger Grabkammer und schrag geneigten
Wanden, die mit Steinplatten abgedeckt wurden. Die Kammer erreichte man tiber eine steineme Treppe.
Neben der eigentlichen Grabkammer enthielten Graber dieser Form jeweils eine Gebeinnische, die die
Uberreste alterer Bestattungen aufnahrn. Grab 36 lag unter dem FuBboden eines Wohnhauses (F.A.CI.
Schaeffer, 1938:199) und war bereits in der Antike ausgeraubt, ein Teil der Keramik jedoch zunickge
lassen worden. Aus dem Inventar der Grabkammer konnte ein Objekt fur den Vergleich herangezogen
werden: AJ.26:56fVlIl; 36:1.

Die Keramik der Kammer wurde tiber zyprische und mykenische Importkeramik in den Ubergang
15./14.Jahrhundert datiert (Ugarit Recent 1-2)(die mykenische Ware, hier die Form der Bugelkanne
»stirrup jar«/F.A.CI.Schaeffer, 1938:202, Abb.5:e; ist ab der Phase LH III/A2 (14.Jh.) bis zum Ende
der mykenischen Zeit belegt; P.Mountjoy, 1986:77). Zyprische Formen wie »base-ring 1« sowie »white
slip ware« datieren auf Zypem von LC I-LC IIc; (E.Sjoqvist, 1940:107 und Seite 123).

Beide Waren werden in Ugaritica VII (1978) ab der Phase Ugarit Recent 1 vorgestellt (siehe dort,
Seite 282), nach Ugaritica II (1949:Tafel 121) soli »white slip ware« in den Phasen Ugarit Recent 21
2-3 vorkomrnen; ebenso datierte F.A.CI.Schaeffer die den Funden aus Grab 36 entsprechenden myke
nischen Importe (Ugaritica II, 1949:Tafel 122).

Aus den GefaBen der Gebeinnische wird ebenfalls ein Objekt fur den Vergleich herangezogen,
AJ.75:17fXH; 84:5.

FUr die chronologische Einordnung der Keramik aus der Nische Iiegen zwei unterschiedliche Datie-
rungsansatze F.A.CI.Schaeffers vor.

.. Auf Zypem MC IIIJLC I; M.Kaplan, 1980:72.
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1. (F.A.CI.Schaeffer, 1938): Die Keramik der Gebeinnische wurde hier als »typique de l'epoque hyk
sos« bezeichnet (1938:203) 31 Abb.6, B und F) und dem Zeitraum Ende des Mittleren Reiches und der
Hyksoszeit zugerechnet (1938:247). Nach F.A.CI.Schaeffer (1948:28) konnten <las Ende der Phase Uga
rit Moyen 2 sowie der gesarnte Zeitraum Ugarit Moyen 3 mit der Hyksoszeit gleichgesetzt werden.

2. (F.A.CI.Schaeffer, 1949 und 1948:25): Neben den roten und schwarzen polierten Krtigen B und
F, die in Ugarit fiir die Phasen Ugarit Moyen 2 und Anfang 3 belegt sind (1938:204, Abb.6; 1949:Abb.
129), fand sieh ein Fragment sogenannter Kamares-Ware, der Phase Mittelrninoisch 2A zuzurechnen
(FACI.Schaeffer, 1948:28-29). Fiir die Datierung der Kamares-Ware tibemahm F.A.CI.Schaeffer die
Daten Sir Evans' (F.A.Cl.Schaeffer, 1939~:55). Dieser seinerseits zog zur Datierung der Knossos-Befun
de die Keramik des Harageh-deposits in Aypten heran. Dabei handelt es sich nach W.Helck (W.Helck,
1976:111) urn eine Schuttansarnmlung, deren Funde nieht (!) zu chronologischen Aussagen heranzuzie
hen sind. Zur Datierung der Kamares-Ware tiber die Graber von Abydos, auf die F.A.CI.Schaeffer zu
dem hinwies (F.A.Cl.Schaeffer, 1939a:59), nahm W.Helck in o.g. Publikation ebenfalls Stellung (op.cit.
S.112). Auch hier ist der chronologische Aussagewert des Befundes zweifelhaft 32. Kamares-Keramik
trat nach FACI.Schaeffer in Ugarit iiberdies in Schichten auf, die sich auf Grund weiterer Funde in
die Zeit der agyptischen Herrscher Sesostris II (Xll.Dynastie, 1906-1888) und Amenemhat III (letztes
Viertel der XII.Dynastie, 1850-18(0) datieren lieBen (1948:16). Dieser zweite Fundbereich fur Kamares
-Kerarnik war Schnitt III (F.A.Cl.Schaeffer, 1948, Tafel XIII, Nr.25 bei ca.2,50 m), der zur Untersu
chung des sogenannten Friedhofes des Niveaus II ftihrte. In einer Schicht des Niveaus II, zwischen
1,00 m und 1,40 m Tiefe, lag stidlich (I) des Schnittbereiehes III die beschadigte Sitzstatue der Ehefrau
des Sesostris II. Ostlich (!) des Bereiches Schnitt III lagen in gleicher Hohe zwei fragmentarisch er
haltene Sphingen aus der Zeit des Amenemhat III. Das Niveau, in dem die Funde der XII. Dynastie
aufgefunden worden waren, sollte nach F.A.CI.Schaeffer den Besiedlungshorizont dieser Zeit in Ugarit
belegen (F.A.CI.Schaeffer, 1948:22) JJ. Die zu dieser Besiedlung gehorenden Graber lagen alle 1 m bis
1,50 m unterhalb dieses »Besiedlungshorizontes«. Ihre Einordnung in die Zeit der XII. Dynastie belegte
nach F.A.CI.Schaeffer zum einen die Keramik, die mit der des Grabes 36/Gebeinnische vergleichbar
gewesen war, zum anderen die bei ca. 2,50 m (F.A.CI.Schaeffer, 1948:Tafel XIII, ca.2.50 m, Nr.25)
aufgefundene Kamares-Keramik.

Auf der Grundlage der o.g, Befunde war eine Umdatierung der Keramik aus der Gebeinnische des
Grabes 36 in die Phase Ugarit Moyen 2 nicht moglich.

Das Auftreten der roten und schwarzen polierten Krtige am Ende der Mittelbronzezeit konnte schon
fur die Keramik aus dem Bereich der Hofsondage unterhalb des spatbronzezeitlichen Palastes aufgezeigt
werden 30\.

Die Datierung der roten und schwarzen polierten Krtige ftihrt m.E. zur Zuordnung der Keramik aus
der Gebeinnische in den Zeitraum der Phase Ende Ugarit Moyen 2, Ugarit Moyen 3. Dieser jlingere
Ansatz findet Parallelen in den Untersuchungen W.Helcks (W. Heick, 1976:111), der die Phase Mittel
minoisch II (hier der Zeitraum, in den die Kamares-Ware datiert) mit der zweiten Zwischenzeit und
der Zeit der Hyksos korrelierte (W.Helck, 1976:111 und W.Helck, 1979:46). Seine Datierung ftihrte zu
einem Ansatz fUr das erste Auftreten der Kamares-Keramik urn 1650 v.Chr. (W.Helck, 1976:111) und
stutzt die hier vorgeschlagene jungere Datierung.

b4.Grab53

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Grab 36 lag Grab 53 des gleichen Grabtyps. Die Hauptkammer
des Grabes 53 wies drei Belegungs-Schichten (superieurermoyenne/inferieure) auf. 10 Skelette yon

~I ~yksoszeitliehe Keramik: nach F.A.CLSchaeffer. 1938:220:,.la forme la plus commune est ici Ie flacon en terre noiratre ou brunatre asurface polie,
~ Pled e~ ,forme de bouton. fig.22:B. D et fig.20. ou de rondeUe plate. fig.22:C. E, G. n se trouve en quantiti depuis la Syrie jusqu'en Palestine ou
iJ caractense les tombes de ('epoque byksos.« Siehe auch: Sondage Hof ill.

" Zur Datierung der Kamares-Keramik merkt ebenso P.Astrom an.dati diese anhand der von F.A.Cl.Schaeffer herangezogenen Befunde nieht datierbar
sei (P,Astrom, 1957:263).

J3 Das Problem. inwieweit man vom Auftreten der Statuen der 12.Dynastie auf eine Verschickung derselben innerhalb der 12. Dynastie schlie8en
kana, ist bei W.Helck (1976:106-107) behandeh.

~ J.C.Courtois ,(1~9:1204) datiert die Graboische Ober das gemeinsame Auflreten von bemaher. roter und schwarzer polie~r Keramik und
Kamares-Ware In die Phase Ugarit Moyen 2. Diese korreliert er mit der Phase MB DB in Palistina sowie mit der XDLDynastie }.gyptens.
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Kindem und Erwachsenen waren zu erkennen (F.A.Cl.Schaeffer. 1938:208). Keines lag im anatomischen
Zusammenhang. Die jungste Belegung datierte F.A.Cl.Schaeffer in die Phase Ugarit Recent 1/2 (Ober
gang 15./14Jahrhundert). Grundlage der Datierung waren der Fund zweier Skarabaen mit der Namens
aufschrift des Amenophis III (18.Dynastie. 1411-1375) (FACl.Schaeffer. 1938:211 und 215. Abb.14:
9441 und 9442) sowie mykenischer und zyprischer Importkeramik (F.A.CI.Schaeffer. 1938:209) 35 (zur
zyprischen und mykenischen Importkeramik siehe hier, Grab 36. Seite 99).

Aus der jungsten Belegung stammt ein Vergleichsobjekt: AJ24:50Mll;35:3.
Die Keramik der mittleren Belegung datierte U.a. auf Grund des Vorkommens sog. Syrischer Fla

schen (F.A.CI.Schaeffer. 1938:211; S.212 Abb.12:K) (s.a.Ruth Amiran, 1970:167-171) in das 15Jahr
hundert (Ugarit Recent 1) (zur Datierung der Syrischen Flaschen siehe auch Ugaritica VII (1978) Seite
256. wonach sie ab der Phase Ugarit Recent 1 in Ugarit auftreten. Fur folgende GefaBe sind vergleich
bare Formen in Alalakh zu finden:

AI. 4:16NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 6:3;
AI. 6:29NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 16:1;
AI. 6:30NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 17:2;
AI. 6:31NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 18:1;
AI.47:113/IX - Katalog B. Vergleichsobjekt 63:4.

Die alteste »Schicht« in Grab 53 wies sowohl in der Grabkammer wie auch in der Gebeinnische
Formen auf. die der Keramik der Spatphase (!) des Niveaus II entsprachen (F.A.Cl.Schaeffer. 1938:209.
213). Diese umfaBten Vasen, Krtige mit engem Hals und betontem Umbruch in der Wandung (haufig
rot oder schwarz und poliert) sowie die von A.Kuschke als »tannenzapfenformige« Krtige bezeichneten
GefaBe (zur Diskussion urn die Datierung dieser Forrnen in die Phase Ugarit Moyen 2-3 siehe hier,
Sondage Hof III. Seite 97t). Neben der Keramik fanden sich zwei sogenannte hyksoszeitliche Skarabaen
(F.A.Cl.Schaeffer. 1938:213. Abb.14:9440 und 9443). Zumindest der Skarabaus Nr.9440 war nach J.v.
Beckerath (Lv.Beckerath, 1964:141) charakteristisch fur die Hyksoszeit, d.h. fur die Zeit der 15.Dynastie
Agyptens (und parallel dazu fur die der 16.und 17. Dynastie). Zu Beginn des Neuen Reiches ist dieser
Stil der Skarabaen nicht mehr belegt (Hyksoszeit-Definition nach F.A.CI.Schaeffer Ende Ugarit Moyen
2 und Gesamtdauer Ugarit Moyen 3; s.o.). Folgende Formen wurden verglichen:

AI. 5:21NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 8:1;
AI. 5:25NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 12:1;
AI.81: 8/XIll- Katalog B. Vergleichsobjekt 93:3.

b5. Grab54

150m westlich des Schnittes I wurde im Nordwesten der Unterstadt Schnitt II angelegt, der die Gra
ber 54 bis 57, unter demselben Hauskomplex liegend, enthielt. AIle entsprachen den oben beschriebenen
Grabem, wobei Grab 56 eine neue Bautechnik erkennen lieB.

Grab 54 wurde in ungestortem Zustand aufgefunden. 8 Skelette lagen in der Hauptkammer, die Ge
beinnische enthielt eine nicht mehr zu rekonstruierende Anzahl von Bestatteten (F.A.CI.Schaeffer. 1938
Seite 216). Die Zeit der jungsten Bestattung datiert tiber zyprische Importe in das 15Jahrhundert (Uga
rit Recent 1-2)(F.A.CI.Schaeffer. 1938:216). GefaBe der white painted V ware (FACI.Schaeffer, 1938
Seite 223, Abb.19:K) sind nach P.Astr5m auf Zypem von MC II bis MC III belegt (p.Astr5m, 1957
Seiten 198/199). Nach R.Amiran ist diese Ware in Palastina bis in den Beginn der SB zu finden (R.
Amiran, 1970:173). Verglichen wurden :
AI. 4:16NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 6:1;
AI. 5:26NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 13:2;
AI. 6:29NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 16:2;
AI. 6:31NII - Katalog B. Vergleichsobjekt 18:2;
AI. 7:33NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 20:3;
AI.80:5/XIll - Katalog B, Vergleichsobjekt 91:3;
AI.88:2/XV - Katalog B, Vergleichsobjekt 99:1.

" Wie in Grab 36 fand sicb aucb bier ein Exemplar der sogenannten stirrup jars. die nsch P.Mouotjoy. 1986:105/106 bis in das 14Jahrbuodert. LH
IIIBI. belegt sind. Zypriscbe base-ring 1 uod n Getalle tretea oacb E.Sj6qvisl, 1940:107, 123 uod 135 vom BeginD der SB, LC 1 bis LC ill auf
Zyperoauf.
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Die Keramik der alteren Bestattung wurde mit der des Niveau II gleichgesetzt (F.A.CI.Schaeffer,
1938:219) 36. Dabei datierte F.A.Cl.Schaeffer die Form a~ Abbildung 22:~ (1938:;27)(tannenzap~en
formiger Krug) in den Ubergang I?JI6.Jahrhun~ert (Ugant ~oyen 3/Ug~t Rec.l) . Nach ~.Am~
konnte fur diese Form eine Laufzeit von der Mittelbronze- bis zorn Beginn der Spatbronzezeit lIA m
Palastina belegt werden (RAmiran, 1970:Tafel 46: 16)(zor Diskussion urn die Datierung siehe auch Son
dage, Hof III, S.97t). Kriige der Form. A auf Abbildung 22 (F.A.CI.Sch.aeffer, 1938:227) worden mit
Formen des Grabes II in Byblos verglichen (F.A.CI.Schaeffer, 1938: Seite 221; 18.Jh.).

Der Vergleich mit der Keramik Alalakhs umfaBt AJ.76:191XD; 86:1; 86:2.

b6. Grab55

FUr das ebenfalls ungestorte Grab 55 liegen, wie fur die Gebeinnische des Grabes 36, zwei Datierun
gen vor. In dem 1938 erschienenen Vorbericht (F.A.CI.Schaeffer, 1938:224) datierte F.A.CI.Schaeffer
Grab 55 tiber die vorhandene hyksoszeitliche Keramik (hier, S.loo, Anm.31)(F.A.CI.Schaeffer, 1938
Seite 231, Abb.26:K, L, M; rote und schwarze polierte Kriige) sowie tiber weitere Formen (op.cit.
S.224; »Tous les vases sont de la fin de notre lIe niveau«) in das Ende des Niveaus II (zur Datierung
siehe auch hier, S.97f. Sondage, Hof III). Formen wie die des Kruges mit Kleeblattausgu6 (F.A.CI.
Schaeffer, 1938:224 und 231, Abb.26:N) sollen dartiberhinaus bis ins 16. Jahrhundert, Ugarit Recent
1, belegt sein 38.

1949 (F.A.CI.Schaeffer, 1949:19t) korrigierte F.A.CI.Schaeffer diese Datierung. Die altesten Formen
des Grabes 55 (insbesondere die bemalten Kriige) worden mit denen der Gebeinnische J des Grabes
36 verglichen. Die Datierung-ebenfalls korrigiert-erfolgte in die Phase Ugarit Moyen 2 (zur Diskussion
des korrigierten Ansatzes, s.S. 99f.).

Zusatzlich zu den fur das Ossarium des Grabes 36 angefiihrten Vergleichen worden femer Objekte
aus Tell Beit Mirsim, aus den Schichten G und F (F.A.CI.Schaeffer, 1948:19, Anm.4) wie auch aus
den Grabem I und II aus Byblos (19JI8.Jahrhundert) zitiert. Die Ubemahme dieser Vergleiche ist m.E.
nicht moglich 39. Bemalte Kruge der eingangs zitierten Gruppe waren nach F.A.CI.Schaeffer zudem aus
Kahun, dort aus Befunden der Zeit des Sesostris II (1906-1888), bekannt. Nach D.Amold (in W.Helck/
H.Otto, 1980:910) war der Befund in Kahun, entgegen F.A.CI.Schaeffer, durch Nachbenutzung in der
13. und 18. Dynastie gestort und nieht fur chronologische Aussagen heranzuziehen. Entgegen der 1938
getroffenen Aussage, nach der Kriige mit Kleeblattausgu6 bis in den Beginn der Spatbronzezeit in Uga
rit belegt sein sollen, worden diese hier nicht junger als ca. 1700 v.Chr, angesetzt (nach Ugaritica II
(1949:Tafeln 118/119 fanden sich vergleichbare Formen in Ugarit bis in die Phase Ugarit Recent 3).
Zyprische Importe der white painted IVNI ware/cross-line-style datierten nach P.Astrom auf Zypem
in die Stufe MC III (P.Astrom, 1957:198/199) 40, nach R Amiran in Palastina bis in die SB I (RAmi
ran, 1970:173). Nach P.Gerstenblith ist der gro6te Teil der Keramik des Grabes in die MB II zu datie
ren (P.Gerstenblith, 1983:41).

Die 1949 vorgenommene Zuweisung in den Zeitraum Ugarit Moyen 2 ist unter Berucksichtigung der
hier wie auch in der Diskussion zur Datierung der Gebeinnische/Grab 36 gewonnenen zusatzlichen 10
formationen zu korrigieren. Ende Ugarit Moyen 2 bis Ugarit Moyen 3 scheinen als Datierungsrahmen
moglich, Verglichen worden:

AI. 5:21/VII - Katalog B, Vergleichsobjekt 8:2;
AI.75:17/XII - Katalog B, Vergleichsobjekt 84:1.

.. J.C.Courtois (1979:1207) datiert die llIteste Nutzung des Grabes 54 in die Hyksoszeit »...une premiere phase d'occupation correspondant a l'epoque
hyksos (Ugarit Moyen 3)«.

" Die Formen werden aueh »cananeenne« (F.ACI.Schaeffer. 1938:220) genannl: »Parmi les types ceramiques de la couche inferieure, il y a quelques
~es des ees bouteiUes allongees abase pointue ou ovotde, fig.22. H, qui sont eharacteristiques de la ceramique dite cananeenne des XVUe-XVle
siecles.«,

" Nacb Ugaritica U. Tafeln 118 und 119 (F.A.CLScbaeffer 1949) treten diese Fonnen bis Ugarit Recent 3 auf.

". Der Vergleicb mit dem Material aus Tell Beit Mirsim beziebt sich auf ein bemaltes Bauchfragment, siehe W.F.A1bright. AAooR 13, Tafel 22:7;
dieser und aucb der nur sebr allgemeine Formenvergleich mit der Keramik aus Byblos, P.Montet, 1929, Tafel CXVm:800 reichen nicht aus, urn als
Grundlage fUrdie korrigierten Daten zu dienen.

'" P.Astrlim datiert die jl1ngste Nutzung des Grabes 55 in den Ubergang MB/SB und stiltzt somit eher den ersten Ansatz F.A.Q.Schaeffers.
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Die Graber 56 und 57 lagen unter nebeneinanderliegenden Raumen und waren iiber einen Gang mit
einander verbunden (F.A.CI.Schaeffer 1938:224, 234). Grab 56 enthielt, verglichen mit den iibrigen Be
stattungen, relativ wenig Kerarnik. Diese entsprach dem Spektrum der Spatphase des Niveau II (F.A.CI.
Schaeffer, 1938:236; U.a.die von F.A.CI.Schaeffer sog. hyksoszeitliche Kerarnik 1938:238 und 237:Abb.
31:A-E)(zur Diskussion urn die Datierung der hier freigelegten Kriige und Vasen siehe auch S.97f.,
Sondage Hof ill). In das Ende der Mittelbronzezeit datiert auch die zyprische Importkeramik (F.A.CI.
Schaeffer, 1938:237, Abb.31, S und T; red on black ware; nach P.Astrom, 1957:198/199 charakteristisch
auf Zypem fur die Zeit MC II/III; F.A.CI.Schaeffer bezeichnete die red-on-black ware zudem als eine
der charakteristischen Waren fur die Phase Ugarit Moyen 3; 1948:27). Einen der Hyksoszeit zugewie
senen Skarabllus (F.A.CI.Schaeffer, 1938:241, Abb.14:Nr.9710), in dieser Art bis an den Beginn der
18. Dynastie belegt (F.A.CI.Schaeffer, 1938:241), fand man neben der Kerarnik als Grabbeigabe.
Verglichen wurde: AJ.6:32Ml; 19:1.

Grab 57 wies (mindestens) zwei Belegungs»schichten« auf (F.A.CI.Schaeffer, 1938:242). Die obere,
aus der die hier verglichene Kerarnik stammt, enthielt »Keramik der Hyksoszeit« (1938:242, Abb.35:0),
die nach der Terminologie F.A.CI.Schaeffer's bis ca. 1600 v.Chr. (Ug.Moy.3) belegt war. Nach R.Ami
ran treten VorratsgefaBe mit zwei Handhaben, ungefahr in der Mitte des GefaBes (F.A.CI.Schaeffer,
1938:242, Abb.35:0), in Palastina ab dem Beginn der Spatbronzezeit auf (R.Amiran, 1970:140f). Zwei
Kriige (F.A.CI.Schaeffer, 1938, Abb.36 T und U) worden mit GefaB E aus der Gebeinnische des Grabes
36 (F.A.CI.Schaeffer, 1938:242) verglichen (s.S.99), die bemalten Gef<lBe (z.B. F.A.CI.Schaeffer, 1938
Seite 245, Abb.36:Q) der bichromen Ware zugerechnet (op.cit, S.242). Bichrome Keramik fand sich
nach R.Amiran (R.Amiran, 1970:154) in Palastina ab der Phase MB IIC (Megiddo X); sie ist charakte
ristisch fur die Spatbronzezeit I (Megiddo IX); (siehe auch C.Epstein, 1966:141; Anfang Spatbronzezeit;
nach Ugaritica VII (1978) 222 war diese bemalte Keramik in Ugarit ab der Phase Ugarit Recent 1 zu
finden).

1949 datierte F.A.CI.Schaeffer diese obere Belegung (F.A.CI.Schaeffer, 1949:31) nicht junger als
1700 v.Chr., was einer Zuordnung (bis) in die Phase Ugarit Moyen 3 entsprache. Dieser Ansatz muB
m.E. auf Grund der hier hinzugezogenen Vergleiche (mindestens) bis in den Beginn der Spatbronzezeit
erweitert werden.

Die untere »Schicht« enthielt ein GefaB der sog. Yahudiyeh-Ware (F.A.CI.Schaeffer, 1938:244; 245,
Abb.36, H). Diese wurde von M.Kaplan (1980:73, 317 und Tafel 115:c) dem »ovoid« Typ zugerechnet
und in die Zeit MB IIa bis Ende MB lIB (also bis in das Ende der Mittelbronzezeit) datiert.

F.A.CI.Schaeffer bezeichnete diese Ware als hyksoszeitlich »par excellence« (F.A.CI.Schaeffer, 1938
Seite 244). Krug L wurde mit der bemalten Keramik der Gebeinnische Grab 36 verglichen (F.A.CI.
Schaeffer, 1938:246)(s.d.), das GefaB auf Abb.36:D mit GefaBen des Grabes II aus Byblos (Zeit des
Amenemhat IV).

Neben der Keramik fanden sich in der alteren Belegung ein hyksoszeitlicher Skarabaus sowie zwei
Rollsiegel (RS 9888 und 9889), die F.A.CI.Schaeffer iiber stilistische Kriterien der Zeit der ersten Dyna
stie von Babylon zuwies (F.A.CI.Schaeffer, 1948:31).

Das Siegel 9889 enthielt ikonographische Details, die sich auch in der Glyptik der Schicht VII in
Alalakh fanden (s.hier S.152). Beide Siegel worden mit Objekten aus Kiiltepe/Karurn Ib sowie Mari
(Zimrilimpalast/Szenen des Wandgemaldes) verglichen, das Siegel 9889 dariiberhinaus der Phase Ugarit
Moyen 2 zugewiesen (F.A.CI.Schaeffer-Forrer, 1983:34 und 39).

Die untere »Schicht« des Grab 57 lieB sich iiber die genannten Vergleiche dem Zeitraum der Phasen
Ugarit Moyen 2--3 zuweisen. FUr beide Belegungen ergabe sich somit:

Obere »Schicht« : Ugarit Moyen 3 bis mindestens Anfang Spatbronzezeit 41;

Untere »Schicht«: Ugarit Moyen 2-3.

Abweichend von der Datierung A.F.CI.Schaeffers lassen sich nach oben genannten Uberlegungen die
Graber 36 bzw. hier die Gebeinnische J, Grab 55 und die obere »Schicht« des Grabes 57 umdatieren
(siehe auch folgende Tabelle 8).

.. Auch P.Aslrlim datiert die jUngste Nutzung des Grabes 57 in die Zeit um 1600 v.Chr. (Ende MB/Anfang SB) (P.Astr?m, 1957:221); nach
J.C.Courtois ist das Keramikinventar des Grabes cbarakteristiscb fiIr die Pbasen »...Bronze moyen evolue et final« (I.C.CourtOIS, 1979:1206).



104 Teil II : Die Vergleichsorte

TABELLE 8: CHRONOLOGISCHE ZUWEISUNGEN DER OBEN VORGESTELLTEN BESTATTUNGEN
(naeh F.A.CI.Sehaeffer und den Er.gebnissen vorliegender Untersuehung)

GRAB

36/j

53

54

55

56

57

DATIERUNG F.A.CL.SCHAEFFERS

(1938:203) hyksoszeitlieh
(1948:16) Ugarit Moyen 2

superieure (1938:211) Ug.Rec.2
moyenne (1938:211) Ug.Rec.1
inferieure (1938:213) Splitphase Niveau II;
hyksoszeitlieh

obere Best.(1938:217) 15.Jh.
untere «(1938:219) 17./16Jh.

(1938:224) hyksoszeitlieh; Ende Niveau II;
his 16Jh.(1949:19f) Ugarit Moyen 2

(1938:236) hyksoszeitlieh; Spatphase
Niveau II

obere Best.(1938:242) hyksoszeitlieh;
(1949:31) nieht junger als 1700 v.Chr.
untere Best.(1938:244) hyksoszeitlieh

Graber in Sondage Hof III;
(1962:253, Anm.2) Ugarit Moyen 2.

EIGENE DATIERUNG

Ende Ugarit Moyen 2 bis Ugarit
Moyen 3;

ebenso
ebenso

ebenso

ebenso
ebenso

ebenso
Ugarit Moyen 3 his Anfang Ugarit Recent

ebenso

Ugarit Moyen 3 bis Anfang Ugarit Recent

ebenso

Ugarit Moyen 2-3

c: DieAkropolis-l)er Friedhof desNiv~ WSchnitt m

Die dritte Sondage, aus deren Bereich die Vergleichskeramik stammt, wurde 1931 im Nordosten des
Tells zwischen Dagon- und Baaltempel angelegt (F.A.Cl.Schaeffer, 1932:16ff; 1948:20). Hauptanliegen
dieser Untersuchung war die Klarung stratigraphischer Fragen zum sogenannten Niveau II in Ugarit (F,
A.Cl.Schaeffer, 1932:16). In diesem Bereich war man 1931 auf die Bestattungen des sogenannten
»Friedhofes des Niveau 11« gestoBen. Die zwischen 1,75m und 4m, teilweise auch tiefer liegenden Gra
ber wurden tiber die Keramik der Phase Ugarit Moyen zugerechnet. Folgende Vergleichsobjekte ent
stammen diesem Bereich (Katalog B) :

AI. 2:11NII - Vergleichsobjekt 4:2 (Ugarit Moyen 2).
AI. 4:17NII - Vergleichsobjekt 7:5 (Ugarit Moyen 2).
AI.23:42NII - Vergleichsobjekt 34:1 (19.-16Jh.).

Stidlich der sogenannten Rue du Dieu Mot lag Grab 27, datiert in die Phase Ugarit Recent 2 (FA
Cl.Schaeffer, 1949:184). Ein Vergleich wurde fur das Material Alalakhs herangezogen: AJ.81:6IXlU;
92:2.

Grab 4, ebenfalls aus dem weiteren Bereich der Akropolis stammend, (Planquadrat J 25), wurde der
Phase Ugarit Moyen 2 zugeordnet (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:259). Drei Vergleiche ergaben sich:

AI.12:47NII - Vergleichsobjekt 21:1;
AI.12:48NII - Vergleichsobjekt 22:1 oben;
AI.12:49NII - Vergleichsobjekt 22: 1 unten (der Kontext dieser Form ist unklar).

Aus dem Bereich der Stidakropolis stammen 2 Graber, 4496 und 3480. Grab 4496 wurde in die Pha
sen Ugarit Moyen 2-3/Obergang Ugarit Recent datiert (L.Courtois, 1978:201). Es enthielt die u.a.im
Zusarnmenhang mit Sondage Hof III (siehe hier Seite 97f.) diskutierten Krtige mit KleeblattausguB, en
gem Hals, betontem Umbruch in der Wandung und haufig TOter oder schwarzer polierter AuBenseite.
Vasen, tannenzapfenformige Kruge und Lampen bestatigen die Datierung bis in die Phase Ugarit Re
cent 1. Der Krug der Yahudiyeh-Keramik entspricht dem des hier auf Seite 99 vorgestellten, nicht num
merierten Grabes und datiert in den Ubergang MB IIA/B.



Verglichen wurden (Katalog B) :

AI. 5:22NII - Vergleichsobjekt 9:3;
AI. 5:23MI - Vergleichsobjekt 10:4;
AI. 6:27NII - Vergleichsobjekt 14:3;
AI.35:20/IX - Vergleichsobjekte 42:2, 3;
AI.55:13/X - Vergleichsobjekte 67:2, 3;
AI.58:34/X - Vergleichsobjekt 71: 1;
AI.80: l/XIIT - Vergleichsobjekt 89:2.
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Grab 3480 datierte in die Stufe Ugarit Moyen 2 (L.Courtois, 1978:209) und ergab einen Vergleich
zu Alalakh, AJ.75:171XJ1; 84:2 (der hier verglichene Krug wurde nicht mit dem Gesamtinventar des
Grabes vorgestellt).

In der Siidstadt wurde das ausgeraubte Grab 1246 (M.Yon, 1983:203f; 1987:173ft), unter dem FuB
boden eines Handwerkerhauses der Spatbronzezeit liegend, freigelegt. Das steingemauerte Grab enthielt
Reste von Keramik, einen Topf mit Skelettresten eines Erwachsenen, ein GefaB mit den Knochenresten
eines Kindes sowie Skelettreste, die neben einem GefaB aufgefunden worden waren. Das Grab wurde
iiber die Keramik (M.Yon, 1983:219: White painted V-ware; auf Zypem MC III; White slip, auf Zy
pem ab LC I) in den Ubergang Mittelbronze/Spatbronzezeit datiert. Verglichen wurden:

AI. 6:31NII - Katalog B, Vergleichsobjekt 18:5;
AI.47:113/1X - Katalog B, Vergleichsobjekt 63:2.

d: NlCbt niiher beg:hriebeoe Befunde

a)Ein dem Niveau II zugewiesenes Grab, welches in jiingerer Zeit wiederbenutzt worden war (F.A.Cl.
Schaeffer, 1949:185).
Vergleiche, Katalog B, AI.4:17NII - Vergleichsobjekt 7:8;

AI.6:30NII - Vergleichsobjekt 17:4;
AI.6:32/VII - Vergleichsobjekt 19:3;

Die verglichene Vase entspricht den GefaBen, die in Ebla ab der Phase Mardikh I1IB, in Hadidi in
Bereich H XIII belegt waren.

b) Votivfund/Schnitt C (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:187).
Vergleiche AI.5:23NII - Vergleichsobjekt 10:1 (Vase);

AI.47:113/IX- Vergleichsobjekt 63:3;

c) Schnitt N3 (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:240).
Vergleiche: AI.5:22NII - Vergleichsobjekt 9:2;

AI.6:31/VII - Vergleichsobjekt 18:3;
AI.7:33NII - Vergleichsobjekt 20:4; (Vasen).

d) Grab 75 oder 84 (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:171).
Vergleiche: AI.5:24NII - Vergleichsobjekt 11:3;

AI.7:33NII - Vergleichsobjekt 21:7 (Vasen).

e) Grab 85 (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:255).
Vergleiche: AI.5:22 VII - Vergleichsobjekt 9:1;

AI.6:28NII - Vergleichsobjekt 15:1;
AI.75:18/XII- Vergleichsobjekt 85:1;
AI.82:9/XIII - Vergleichsobjekt 94:1;

t) Depot 43 in Niveau IT (F.A.Cl.Schaeffer, 1949:247).
Vergleiche: AI.5:24NII - Vergleichsobjekt 11:1;

AI.7:33NII - Vergleichsobjekt 20:2;
AI.85:5/XIV - Vergleichsobjekt 96:2;



106 rei! IT: Die VergleichsOr1e

g) Schnitt im Bereich Stidakropolis (J.C.Courto~, 19~8:213).
Vergleiche: Al.5:26NII - Vergleichsobjekt 13:3;

h) Grab im Bereich~t-cone-(F.A.CI.Schaeffer, 1949:249).
Vergleiche: Al.6:30NII - Vergleichsobjekt 17:3;

i) Schnitt 80, ein Grab (F.A.CI.Schaeffer, 1949:253).
Vergleiche: Al.6:32NII - Vergleichsobjekt 29:1;

j) Raumecke mit VorratsgefaB (F.A.CI.Schaeffer, 1949:178).
Vergleiche: Al.20:25NIII - Vergleichsobjekt 29:1.

e: Cbar'akterNika der Keramik aus den bier relevanteo Befundeo

Die Keramik der hier einbezogenen Befunde Ugarits (Ugarit Moyen/UgaritRecent) wurde von EA.
CI.Schaeffer vor allem tiber zyprische und mykenische Importkeramik, tiber sogenannte hyksoszeitliche
Keramik,die ihre engsten Parallelen in Palastina hat sowie tiber hyksoszeitliche Skarabaen, die im Kon
text mit den GefaBen aufgefunden worden waren, datiert. Hier sollen die Formen, die in vorliegenden
Befunden haufig belegt sind, vorgestellt werden.

eJ. Ugarit Moyen/Ugarit Moyen-Obergang Ugarit Recent

1. In der Formengruppe der Kriige fanden sich Formen mit KleeblattausguB, engem Hals und scharf
abgesetztem Umbruch in der Wandung(siehe Diskussion urn die Datierung, hier Sondage Hof III, Seite
97). Die oftmals roten oder schwarzen polierten GefaBe traten in folgenden Befunden auf:

Graber der Hofsondage III
Grab 36. Gebeinnische
Grab 53. untere Belegung
Grab 54, untere Belegung
Grab 55.
Grab 56.
Grab 57.
Grab 85,
2 Graber ohne Nummerierung (S.98)
Schnitt Stidakropolis
Grab »est-cone«

Ugarit Moyen 2 (s.dort);
Ugarit Moyen 2 (s.dort);
Spatphase Niveau II;
17,f16.Jh.;Ug.Moy.3lUg.Rec.l;
Spatphase Niveau II;
Spatphase Niveau II;
nicht junger als ca.1700lUg.Moy.3;
Ugarit Moyen 2/Ug.Moy.3;
18/16:Jh.lUg.Moy.2-Ug.Rec.l;
Ugarit Moyen/Ug.Recent;
Ugarit Moyen 2-3;

Die Form fmdet sich somit in Bereichen,die vor allem in das Ende der Phase Ugarit Moyen, verein
zeit bis in den Beginn Ugarit Recent 1 datieren. Enge Parallelen zu dieser Form fanden sich in der Ke
ramik Palastinas (nach der Terminologie RAmirans, 1970, ab der MB IIA, charakteristisch fur MB
lIB) wie auch Zypems (Nach P.Astrom. 1957, MC III). In den sonst hier herangezogenen Vergleichs
orten war diese Krugform nicht belegt.

In der Form vergleichbar, jedoch zu einer eigenen Ware gehorend, sind die Kriige der sogenannten
Yahudiyeh-Ware (in einem der nicht nummerierten Graber. S.99 sowie Grab 57 belegt), die wooer in
Alalakh noch in den sonstigen Vergleichsorten vorkamen.

Krugemit spitz zulaufenden BOden und gerundeterWandung,von A.Kuschke »tannenzapfenformige«
Kriigegenannt,sollen nach Ugaritica II (1949) Tafel 120 innerhalb Ugarits bis zur Phase Ugarit Recent
2 zu finden sein, Sie liegen aus folgenden Befunden vor:

Graber der Hofsondage III,
Grab 36.
Nicht nummerierte Graber (S.98)
Grab 53, obere Belegung

untere Belegung
Grab 54, untere Belegung
Grab 55.

Ugarit Moyen 2;
15,f14.Jh.1Ug.Rec.llUg.Rec.Z;
17,f16.Jh.1Ug.Moy.3lUg.Rec.l;
Ugarit Recent 2;
Spatphase Niveau II;
17,f16.Jh.lUg.Moy.3lUg.Rec.l;
a) nicht junger als 1700 v.Chr.(Ug.Moy.3);
b) Ugarit Moyen 2;



Grab 56,
Grab 57, obere Belegung

Grab 27,
Grab 4496,
Grab des Niveau II,
Grab 85,
Schnitt Siidakropolis,
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Spatphase Niveau II;
a) Hyksoszeit (Ug.Moy.2-3);
b) nicht junger als 1700 v.Chr.(Ug.Moy.3);
Ugarit Recent 2;
Ubergang Ugarit Moyen/Ugarit Recent;
Ugarit Moyen 2-3;
Ugarit Moyen 2-3;
Obergang Ugarit Moyen/Ugarit Recent;
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Die »tannenzapfenformigen« Kruge wurden nach obigen Befunden dem Ende der Phase Ugarit
Moyen bis in die Phase Ugarit Recent 2 zugewiesen. Ein Schwerpunkt fiir ihr Vorkommen innerhalb
Ugarits lieB sich aus diesen Beobachtungen nicht ableiten.

In Palastina fand sich diese Form nach R.Amiran (R.Amiran, 1970) iiberwiegend in den Phasen MB
IIB/C bis in den Beginn der SB. In den Vergleichsorten kam diese GefliBfonn nicht vor, auch in Ala
lakh ist sie nicht belegt.

2. Schalen mit nach innen umgebogenen, leicht verstarkten Randern und Flach- oder Ringboden
(Ugaritica II (1949) Tafel 117) treten in folgenden Befunden auf: .

Graber Hofsondage III,
Grab 13,
Nicht-nummerierte Graber (S.99),
Grab 53, mittlere Belegung
Grab 54, obere Belegung

untere Belegung
Grab 55,
Grab 56,
Grab 27,
Grab 4496,
Grab des Niveau II, wiederbenutzt;
Depot 43,
Grab--est-cone-, Ugarit Moyen 2-3;

Ugarit Moyen 2;
Ugarit Recent 2;
18.-16.Jh.lUg.Moy.2-Ug.Rec.l;
15Jh.lUgarit Recent 1-2;
15Jh.lUgarit Recent 1-2;
17./16.Jh.lUg.Moy.3-Ug.Rec.1;
Ugarit Moyen 2 oder ca. 1700 v.Chr.;

Ende Niveau II;
Ugarit Recent 2;
Ugarit Moyen/Ugarit Recent;
Ugarit Recent 1-2;

Ugarit Moyen 2-3;

Das Vorkommen entspricht in chronologischer Hinsicht etwa dem der oben angefilhrten »tannenza
pfenformigen« Krtige.

Vergleichbare Fonnen fanden sich im Spektrum der mittelbronzezeitlichen Keramik Eblas, Mardikh
IlIA und IIIB (p.Matthiae, 1979a:Tafel G:4 und 6--Gebl1ude Q, MB II; 1980d:146, Abb.39, Mardikh
IlIA).

In Hadidi traten vergleichbare Schalen von der MB lIB (R.H.Domemann, 1979:134, Abb.22:z.B.l3
Bereich B, Phase D, intermediate floor) bis zum Ende der Mittelbronze- bzw. dem Beginn der Spat
bronzezeit (R.H.Domemann, 1981:43, Bereich H XIII; S.34 und SAO, Inventar des Tafelhauses) auf.

In Mumbaqat datieren sie in den Obergang MB/SB bzw.in den Beginn der Spatbronzezeit (z.B. D.
Machule et al., 1987:98, Abb.13:4a-c; 1986:117, Abb.28:14).

In Tarsus stammen sie aus den in die Mittelbronzezeit datierten Befunden (H.Goldman, 1956:Tafel
band II, Tafel 367), im Surveybereich waren sie aus Rifa'at belegt (J.Matthers, 1981ii:391, Tafel 225).

3. Vasen und Topfe, letztere mit deutlichem Umbruch in der Wandungsmitte, zeigen neben den
Schalen die engsten Parallelen zwischen den Fonnen Ugarits und denen der iibrigen Vergleichsorte.
Vasen fanden sich in folgenden Befunden:

Graber Hofsondage III.
Nicht-nummerierte Graber (S.99)
Grab 53, mittlere Belegung

untere Belegung
Grab 54, obere Belegung
Grab 55,
Grab 56,
Grab 57, obere Belegung

Ugarit Moyen 2;
18.-16.Jh.lUg.Moy.2-Ug.Rec.l;
15Jh.lUgarit Recent 1-2;
Ende Niveau II;
15Jh./Ugarit Recent 1-2;
Ugarit Moyen 2 oder Ende Niveau II;
Ende Niveau II;
a) hyksoszeitlich (Ug.Moy.2-3);
b) nicht jlinger als 1700 v.Chr.lUgarit Moyen 3;
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Grab des Niveau II, in Ugarit Recent I
wiederbenutzt,
Grab 4496,
Grab 3480,
Grab 85,
Depot 43,
Grab-est-cone,
Schnitt 80, Grab,
Grab 1246,
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Ugarit Moyen 2-3;

Ugarit Moyen/Ugarit Recent;
Ugarit Moyen 2;
Ugarit Moyen 2-3;
Ugarit Moyen 2-3;
Ugarit Moyen 2-3;
Ugarit Moyen 2;
Ugarit Moyen/Ugarit Recent;

In Ebla traten vergleichbare Vasen erstmals in Mardikh I1IB auf (p.Matthiae, 1979a:Abb.G:2 und
3; Gebaude Q); in Hadidi fanden sich entsprechende Fonnen ab dem Ende der MB-Bereich B/highest
floors (R.H.Domemann, 1979:135, Abb.23:45); auch in Mumbaqat umfa8ten die entsprechenden Befunde
den Zeitraum Ende MBI Anfang SB (D.Machule et al., 1987:98, Abb.13:3).

Die oben erwahnten Topfe mit markantem Umbruch in der Wandung treten in den herangezogenen
Befunden sellen auf.

Grab 53, mittlere Belegung
Grab 57, obere Belegung

Grab 27,
Depot 43,

15Jh./Ugarit Recent 1;
a) hyksoszeitlich /Ugarit Moyen 2-3;
b) nicht junger als 1700 v.Chr./Ugarit Moyen 3;
Ugarit Moyen 2-3;
Ugarit Moyen 2-3;

Vergleiche zu den Topfen fanden sich in Ebla, Mardikh IlIA und IIIB (p.Matthiae, 1979a:Tafel G:7,
Gebaude Q/Mardikh lIIB; Tafel i:lO und 11, Grab A, Ubergang IIIA/B), in Hadidi in Bereich B/MBZ
II (R.H.Domemann, 1979:131, Abb.20:45-47) sowie im Inventar des SB-zeitlichen Tafelhauses (R.H.
Domemann, 1981:39, Abb.9).

Insgesamt zeigte die Keramik der Befunde Ugarits wenige Parallelen zu dem Material der iibrigen
Vergleichsorte. Eine Ausnahme bildete vor allem die Form der Vase (siehe Vergleichskatalog B, Tafeln
8-21), die in einem begrenzten Spektrum in allen Vergleichsorten wie auch in Alalakh seIber zu finden
war.

In Ebla, Hadidi und Mumbaqat datierte diese Form in das Ende der Mittelbronzezeit bzw. in den
Ubergang zur Spatbronzezeit, in Ugarit konzentrierten sich die Zuweisungen der Befunde, in denen Va
sen auftraten, in dasEnde des Niveau II, Ugarit Moyen 2-3 und den Ubergang Ugarit Moyen/Ugarit
Recent

e2. Ugarit Recem

Unter den hier beriicksichtigten Befunden worden den Phasen Ugarit Recent zugewiesen:

Ugarit Recent 1-2: S. 98, Depot -15./14Jh.
S. 99, Grab 36 -15./14Jh.
S.I00, Grab 53, obere Belegung -15./14Jh.
S.I00, Grab 53, mittlere Belegung -15.Jh.
S.lOlf., Grab 54, obere Belegung -15.Jh. Ugarit Recent 2:
S.I04, Grab 27 -Ugarit Recent 2-3:
S. 98, Grab 13 -14.Jh.

Lediglich eines der toJf- bzw. vasenf6rmigen Gefdj3e des Depots wurde als Vergleich herangezogen.
Grab 36 enthielt als charakteristische Fonnen der Phase(n) Ugarit Recent sogenannte bilbi/s (zyprische
base-ring-I Ware), zyprische unbemalte Schusseln mit konkaver Wandung und einer geschwungenen
ausladenden Handhabe, die im Randbereich ansetzt, sogenannte Lampen, bemalte zyprische und myke
nische Importkeramik, syrische Flaschen wie auch tannenzapfenfOnnige Krii.ge, letztere in Ugarit ab
Ugarit Moyen 2/2-3 belegt (F.A.Cl.Schaeffer, 1938:203 und Abb.5:D, E, F, T; 0; L, M; R, S; X-Z,
a-e; U, W; V).

Die Form der bi/hils (base-ring I) war nach F.A.Cl.Schaeffer (im folgenden immer Ugaritica II) in
Ugarit ab Ugarit Recent 1-2, in Recent 2 und bis Recent 2-3 zu finden (Ugaritica II, 1949:Tafel 112).

Die gleiche Zuordnung ergab sich fur die sogenannten syrischen Flaschen (Ugaritica II, 1949:Tafel
113).
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Base-ring I und white slipn Ware datieren nach E.Sjoqvist (E.Sjaqvist, 1940:107 und 123) auf Zy
pem von LC I-IIC.

Schiisseln mit konkaver Wandung fanden sich in Ugarit von Ugarit Recent 1/2 bis Recent 3, auf Zy
pem von LC I-lIB (op.cit. S.107/123, Typen base-ring I, 1b, 2a, 2b).

Lampen traten in Ugarit vor allem in der Phase Ugarit Recent 2 auf (Ugaritica II, 1949:Tafel 114),
in Palastina waren sie in spatbronze-l/ll-zeitlichem Kontext zu finden. (R.Amiran, 1970:190 und Tafel
59).

Zyprische milk-bowls wurden fur Ugarit aus Befunden vorgestellt, die in die Phasen Ugarit Recent
1 (Ugaritica VII, 1978:282) sowie Ugarit Recent 2-3 (Ugaritica II, 1949:Tafel 121) datierten. Auf Zy
pern sind sie fur die Phasen LC I und LC II belegt (E.Sjaqvist, 1949:107 und 123).

Mykenische Importkerarnik, die der in Grab 36 aufgefundenen entsprach, fand sich in Ugarit in den
Phasen Recent 2/2-3 (Ugaritica II, 1949:Tafel 122).

Die Kerarnik des Grabes 36 wies keine Parallelen zum Material der sonstigen Vergleichsorte auf.
Grab 53 enthielt die schon fUr Grab 36 vorgesteUten Formen zudem in der oberen Belegung Schalen

mitbohem Fl#J (1938:210, Abb.ll:A-C-D), die in Ugarit fur die Phasen Recent 1-2 und 3 belegt sind
(Ugaritica II, 1949:Tafeln 115, 116). Vergleichbare GefaBe fanden sich in Palastina ab der Spatbronze
zeit, ohne daB diese Form einer bestimmten Phase innerhalb der SB zuzuweisen war (R.Amiran, 1970
Seite 134).

Zweihenklige VOITatsgefi!fJe mit Streifenbemalung und unbemalte, einhenklige VorratsgefliBe (F.A.Cl.
Schaeffer, 1938:210, Abb.ll:0 und Q) traten in Ugarit Recent 1-2; unbemalt, Ugaritica II, 1949, Tafel
62) auf.

In Palastina fanden sich vergleichbare bemalte GefaBe in der Spatbronze-Ila-Zeit (R.Amiran, 1970
Seite 142 und Tafel 44).

Krage mit KleeblattausguB (F.A.Cl.Schaeffer, 1938:210, Abb.ll:R und S) fanden sich in Ugarit ab
der Phase Ugarit Moyen 2 bis Ugarit Recent 3 (Ugaritica II, 1949:Tafel 118).

Bilbils. base-ring-It-ware (F.A.Cl.Schaeffer, 1938:210, Abb.l1:W und X) traten ab der Phase Ugarit
Recent 2 und bis Recent 2-3 auf. Auf Zypem sind sie fur die Phasen LC I-LC lIlA belegt (E.Sjaqvist,
1940:107, 123, 135).

Die mittlere Belegung (1938:213 + Abb.12) enthielt zudem Krage der »Palestinian bichrome ware«
(op.cit.Abb, 12C und H), in Ugarit ab Recent 1 belegt (Ugaritica VII, 1978:225) und in Palastina eben
falles a1s charakteristisch fur die Spatbronzezeit bezeichnet (R.Amiran, 1970:152).

Vergleiche mit der Kerarnik der tibrigen hier relevanten Vergleichsorte ergaben sich nicht.
In Grab 54 (obere Belegung) traten ebenfalls bemalte GefaBe, SchalentSchUsseln (F.A.Cl.Schaeffer,

1938:223, Abb.19:L und J), zwei bemalte Krage (op.cit., Abb.19:K und N), ein bemaltes TiiJlengefiifJ
(op.cit., Abb.19:M) sowie unbemalte zweihenklige VOITatsgefi!fJe (op.cit. Abb.19:D-E-F-G) auf. FUr
Krug K (white painted V ware) fanden sich vergleichbare GefliBe in Palastina, dort bis in den Beginn
der Spatbronzezeit datierend (R.Amiran, 1970:173 und Tafel 55). Auf Zypem traten sie von MC II-III
auf (p.Astrom, 1957:138/139). Krug N, das TtillengefaB M wie auch das Vorratsgefaf Abb.19:i geho
ren der Palestinian bichrome ware an (C.Epstein, 1966: Seite 120ft). FUr die bemalte Schussel (Abb.
19:L) ist in Tarsus (siehe Vergleichskatalog B, Tafel 91, siehe auch Tafel 99) ein Vergleichsobjekt be
legt,

Die Kerarnik der Graber 13 und 27 entspricht im GroBen und Ganzen dem oben beschriebenen Re
pertoire.

Die ausgewerteten Grabinventare wiesen ein relativ einheitliches Spektrum auf. Formen wie »bilbils«,
Schtisseln mit konkaver Wandung, »rnilk bowls, Palestinian bichrome ware«, Lampen, Syrische Flaschen
und mykenische Importe erlauben ein Absetzen der den P~en Ugarit Recent zugewiesenen Befun~en

von denen der Phasen Ugarit Moyen. Aile Bestattungen (datiert Ugant Recent 1-2,2 und 2-3) enthiel
ten Formen, deren Laufzeit innerhalb Ugarits nach den Angaben F.A.Cl.Schaeffers in Ugaritica II bis
in die jungste Phase Ugarit Recent 3 datieren. Vergleiche mit der Kerarnik der ubrigen Fundorte erga
ben nahezu keine Parallelen im Material.
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Aus dem Formenspektrum der Keramik der Schicht VII wurden Schalen, Schiisseln, Vasen, Topfe,
Flaschen und GefliBe, die unter der Rubrik »sonstige Formen« erfaBt worden waren, in den Vergleich
einbezogen.

Schalen/SchUsseln

Fiir die Gruppe der Schalen/Schusseln fanden sich Vergleiche in Hadidi, Mumbaqat und Qoueiq. Es
handelt sich bei diesen urn flache Schalen mit Ring- und Flachboden sowie einfachen bzw. nach innen
gebogenen Randformen (Tafeln 1 und 2).

Schiisseln wurden mit Objekten aus Qoueiq, Tarsus und Ugarit verglichen (Tafeln 3 und 4). Sie
zeichnen sich durch betonte Umbriiche in der Wandung aus. Die Randformen sind generell nach auGen
geneigt, Flachboden herrschen vor. Ein Objekt aus Ugarit zeigt zwei Handhaben, die kleine Schiissel
aus Tarsus (Tafel 4:4) war nach der Beschreibung H.Goldmans im Randbereich mit einem roten Streifen
bemalt.

Die Form des Kelches oder »high footed vessel«, Tafel 5, fand sich unter den hier einbezogenen
Vergleichsorten ausschlieBlich in Tarsus, wo sie zu den fiir die Mittelbronzezeit charakteristischen Ge
faBen gehorte (H.Goldman, 1956:164; Niveau 7,50m--6,OOm). Die Fragmente 5:2 und 5:3 aus Tarsus
wurden auf Grund ihrer Randform, vor allem aber wegen ihrer Bemalung in den Vergleich einbezogen.
Diese ist der Gruppe der Amuq-kilikischen Ware zuzuordnen, die ebenfalls in der Mittelbronzezeit
kennzeichnend fiir die Keramik in Tarsus wurde (H.Goldman, 1956:164). Nach M.Mellink (in: W.Eh
rich, 1965:119) markierte das Auftreten dieser Ware in Tarsus den Beginn der Mittelbronzezeit, MBI.
Amuq-kilikische Ware solI in Tarsus vereinzelt noch bis zur Spatbronzezeit belegt sein (H.Goldman,
1956:183). (Zur Amuq-kilikischen Ware siehe auch S.54ff.).

Fiir die Form des GefaBes Alalakh 4:17, Tafel 7, der sogenannten »carinated bowl« (Topf mit beton
tern Umbruch im Bauchbereich) fanden sich Vergleiche aus Ebla, Hadidi, Ugarit und dem Surveybereich
Qoueiq. Die Objekte 5 und 7 (Tafel 7) weisen besonders markante Umbriiche auf. In Hadidi war diese
sogenannte »carinated bowl« charakteristisch fur die Mittelbronze-llB (R.H.Domemann, 1984:65) (fur
das eventuell friiheste Auftreten dieser Form in Hadidi, siehe hier S.79f), in Ebla trat sie in den Phasen
Mardikh mA/MB lund Mardikh IIffi/MB II auf (p.Matthiae, 198Od:140). Das Vorkommen dieser Topf
form mit betontem Umbruch in der Wandung, Ug 7:5 auch in Ugarit (dessen Keramik sonst wenige
Parallelen zu dem hier bearbeiten Material erkennen lieB (s.S.107), ist fiir die Verbreitung dieser Form
innerhalb Syriens von Interesse.

Vasen

Auf die Formengruppe der Vasen entfielen die meisten Vergleiche, Tafeln 6, 8-21 (Ebla, Hadidi,
Mumbaqat und Ugarit). Die Formen variieren geringfugig in der Bodenform, in den Proportionen des
Hals/Bauchbereiches und in der Art des Umbruchs von Hals zu Schulter. Soweit angegeben, waren alle
GefliBe dieser Gruppe aus hell/weiBlichem bis grau/braunem Ton hergestellt, die Oberflachen in der
Regel geglattet, auch streifenpolierte, z.B. Objekt 10:5 aus Ebla und polierte GefaGe, z.B. 10:6 aus Ebla
sowie ein bemaltes Objekt aus Ugarit, 9:1 sind belegt. Aus Mumbaqat liegt das einzige Beispiel dieser
Formengruppe vor, welches den Ansatz einer Handhabe erkennen IaBt, 18:4. Vasen treten in Mumbaqat
in MB/SB zeitlichem Kontext auf (Hauser G, J und B). In Hadidi markierten die aufgezeigten GefaBe
nach R.H.Domemann ebenfalls den Ubergang von der Mittelbronze- zur Spatbronze-l-Zeit (R.H.Dome
mann, 1979: 139; Abb.23:45; MB IIC), in der Spatbronze-l-Zeit sollen sie zu den charakteristischen
Formen gehort haben (s.aber S.I44)(lediglich die auf Tafel 6 gezeigten »Vasen« gehoren in Hadidi zum
typischen Inventar der Friihbronze-IV-Zeit; R.H.Dornemann, 1979:~22; zur Datierung des Befun~es

s.hier, S.78f.). In Ebla trat die Form der Vase ab der Stufe Mardikh mB/MB II auf (P. Matthiae,
198Od:148). Auffallig ist zudem das zahlreiche Vorkommen der Vasen in U~arit, die das wesentliche
Verbindungsglied zwischen dem Material Ugarits und dem der iibrigen Vergleichsorte darstellen (s.Uga
rit, S.137/138).
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KriigeJFlaschen

In der Formengruppe der Flaschen sind zwei Vergleichsobjekte aus Hadidi und Ugarit belegt (Tafeln
21 und 22). Das Objekt aus Hadidi, 21:2 sowie die Flasche aus Alalakh (12:47, Katalog B, Tafel 21)
gehoren zur sogenannten Schwarzen Ware.

Sonstige Formen

Fur den Stander (Tafel 23) liegt eine vergleichbare Randform aus Qoueiq vor.
Vergleichsobjekte ftir die Form des »low waisted vessel« (Tafel 24) fanden sich in Hadidi, Mumba

qat und Tell Rifa'at. Die GefaBe werden durch den tiefen Umbruch in der Wandung charakterisiert.
Die Vergleichsobjekte zeigen ein grOBeres Spektrum bzgl. GrOBe, Randform und Ausformung des Um
bruchs; Handhaben sind ebenfalls belegt (p.Gerstenblith, 1983:76). Sowohl R.H.Domemann (R.H.Dor
nemann, 1979:139-141) als auch J.Matthers (J.Matthers, 1981:370) bezeichnen diese Fonn als typisch
fur die beginnende Spatbronzezeit 42.

Ein Beispiel fur den sogenannten »fruit-stand« oder »champagne cup«, Tafel 25, liegt aus Hadidi
vor.

soncnr vm

Das Spektrum der in den Vergleich einbezogenen GefaBe der Schicht VIII umfaBt Schalen, Schus
seln, Topfe, Flaschen, Vorratsgegefabe und »sonstige« Formen.

1m Gegensatz zu Schicht VII ist hier neben den verglichenen vollstandigen GefaBen ein hoher An
teil an Randformen vorhanden.

Sclla/en/SchiLsseln

Ftir die Formengruppe der Schalen/Schtisseln, hier schwarzgraue, graue, polierte oder streifenpolierte
Sella/en (Schwarze Ware), die vor allem in den Schichten Alalakh VIII und IX auftreten, fanden sich
in Ebla und Hadidi Vergleichsobjekte, Tafeln 26:1, unten und 27:2. Diese Ware ist in Hadidi nach R.H.
Domemann erstmals aus splitbronzezeitlichem Kontext (H XIII) bekannt (R.H.Domemann, 1981:42)(sie
he aber hier S.130). Die Form der Schale mit kurzem, stark eingezogenem Rand trat dagegen bereits
ab der Mittelbronze-Il-Zeit in Hadidi auf und ist bis in spatbronzezeitlichen Kontext, SB I, zu finden
(R.H.Domemann, 1979:141). In Ebla fand sich dunkle streifenpolierte Ware in der charakteristischen
Form der Schale mit eingezogenem Rand ab dem Ende der Mittelbronzezeit (Mardikh nIB) (p.Matthiae,
1982f:53).

Die Schusseln auf Tafel 29 oben zeigen einen betonten Umbruch im Rand/Bauch-Bereich 43 •

Topje/Kesse/

Den nach auBen geneigten, bemalten Rdndern der Tolfe aus Alalakh stehen unbemalte Topfrandfor
men aus Habuba Kabira, Haididi und Mumbaqat gegenuber (Tafeln 30 und 31). ROTIdfonnen mit geglie
derter AuBenlippe finden sich tiber die Gruppe der Topfe hinaus in verschiedenen Fonnengruppen (hier
Tafeln 32, 33). Sie sind in Ebla verstarkt fur die Keramik der Mittelbronzezeit zu beobachten (p.Mat
thiae, 1980<1: 142).

" Die Form des »low waisted vessel" (bier 13:55. VII; 26:57. VIII und 26:58. VID) wurde erstmals von M.E.Mallowan a1s sogeaannte ,.grain
measure" gesondert behandelt (M.E.MaUowan. 1946:148). Daoach ist die Form vor aDem far die Zeit der ersten Dyoastie von Babylon bis zur frilheo
Kassiteozeit belegt (Cbagar Bazar I; TeU BiUa 4 I 1800-1600 v.Cbr.; TeU Billa 3 I 1600-1400 v.Cbr.; Nuzi I 151b.v.Chr.) und als besonders
charakteristisch fiIr den Zeitraum 1600-1400 v.Chr. aozuseheo.

P.Gerstenblith oimmt ein Auftreten ab der mittleren Phase der MBZ I an (p.Gerstenbiith, 1983:76ff; 106; ca.1SOO v.Chr.). Belege dafUr, die
~s.~ondere mit dem Get"lill AJ.13:55 VII vergleichbar sind. steUen die von P.Gerslellblith genaooten Objekte. dort auf Tafel 26:3 aus Tell el
AlJuI; 27:3 aus Chagar Bazar I (1800--1600) und 27:5 aus Jiddle 3 (nach M.E.Mallowao, 1946:150 ca. 1600 v.Chr.) dar. Die Objekte 10, 11 uod

13 (P.Gerstenblilh. 1983:Tafel 27) werden hier niehl berUcksichligt: Objekt 27:10 aus Nuzi stamml aus der sog. intermediate period. die Ober die
Sondage in~ in den Zeitraum Dr III bis altbabylonisch daliert und a1s ,.rubbish deposit" bezeiehoel wird (R.F.S.Starr. 1937:517); Objekt 27:11 aus
TeU Asmar 1St nur aIs Bodeoform erhaltea, siehe P.Delougaz. 1952:Tafel 153. B.236.3OO; Objekt 27:13 stammt Dieht aus einer Grabung. sondern wurde
aogekauft (C.HamIin, 1971:76).

" Als Varianten der typischen MB-I-zeitlicheD »carinated bowl" sieht P.Gerstenblith • 1983:79 und Tafel 29:7-11 diese Form an.
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FUr die Gruppe der Krage, hier eine Form mit Kleeblattausgu6, Tafel 35, fanden sich drei Verglei
che in Ugarit und Hadidi. Die GefaJ3e zeigen dabei unterschiedliche Ausbildungen vor allem des Halses,
der kurz und gedrungen wie bei den GefaJ3en aus Alalakh, Ugarit, 35:1 und Hadidi 35:2 oder schmal
und klar von GefliBbauch abgesetzt, wie bei dem zweiten Vergleichsobjekt aus Ugarit, 35:3, gebildet
sein kann. Der Krug aus Hadidi besitzt keinen Kleeblattausgu6, ist aber von seinem Gesamtbild her mit
dem Exemplar aus Alalakh zu vergleichen.

VorratsgefiifJe

Randformen, deren Oberseite gerillt ist (Tafel 36), werden in Tell Habuba Kabira als charakteristisch
fur die jungsten Schichten bezeichnet (E.Strommenger,in: E.Heinrich et.al., 1971:24). In Hadidi zeigen
GefliBe der Formengruppe »bowls« diese Art der Randgestaltung haufig zu Beginn der Mittelbronzezeit
(R.H.Dornemann, 1979: 138).

Sonstige Formen

Bei den »low waisted vessel« der Tafeln 37 und 38 ist, wie auch in Schicht VII, ein breites Spektrum
zu beobachten. Die Vergleiche stammen aus Hadidi, Mumbaqat, Qoueiq und Ugarit. Objekt 38:2 aus
Mumbaqat zeigt einen Henkel, Objekt 37:2 weist den Ansatz einer Handhabe auf.

scmcrrr IX

Schalen/Schiisseln und Topfe stellen in Schicht IX die Fonnengruppen mit den meisten Vergleichsob
jekten dar, daneben finden sich Vergleiche fUr die Gruppen Flaschen, VorratsgefaBe, Miniaturgefase
und sonstige Fonnen. Meist handelt es sich urn Randfonnen.

Schalen/SchUsseln

Die auf den Tafeln 39-45 abgebildeten Vergleiche der Gruppe Schalen aus Ebla, Habuba Kabira,
Hadidi, Mumbaqat, Qoueiq und Ugarit zeiehnen sich durch nach innen geneigte Rander bzw. nach in
nen ausgefonnte Randlippen aus.

Die Schusseln (Tafeln 45 und 46) sind durch die betonten Umbriiche in der Wandung charakterisiert.
In der Gruppe der Schalen/Schiisseln findet sich mit den GefliBen Alalakh 39:61, Katalog B, Tafel

47 und 39:62, Katalog B, Tafel 48 eine Form, die insbesondere in Ebla mehrfach belegt ist, aber auch
im Keramikinventar Hadidis sowie in Qoueiq/Rifa'at auftritt. In Ebla stellt diese Art der Schale/Schussel
die charakteristische Form der Phase Mardikh mA/MB I dar, die (stets aus hellem Ton hergestellt)
vereinzelt noch bis in die Phase Mardikh III B/MB II belegt ist.

Die Vergleiche der Tafeln 49--63 beziehen sieh hauptsachlich auf die Randformen der Forrnengrup
pen; Topfe/Kessel; Kriige/Flaschen und VorratsgefaJ3e.

Eine eindeutige Zuordnung zu den einzelnen Fonnengruppen ist dabei oft nieht moglich, Die Rand
fonnen sind iiberwiegend nach au6en geneigt. Die Randoberseite kann dabei gerillt sein (Tafel 51, 52,
56, 62, 63), die Au6enseite in ihrer Mitte eine oder zwei Vertiefungen aufzeigen (Tafeln 53, 59, 61).

ScmCHT X

In Schicht X fanden sich Vergleiche fur die Fonnengruppen Napf, Schalen/Schiisseln, Topfe, Vorrats
gefaJ3e wie auch fur die bis Schicht X in Alalakh zahlreich belegte bemalte Amuq-kilikische Ware.

Niipfe/Becher

FUr den Napf Alalakh 54:1, Katalog B, Tafel 65 liegt ein unbemaltes, etwas gedrungener gefonntes,
fragmentarisch erhaltenes Vergleichsstiick aus Rifa'at vor.
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Die Schalen (Tafeln 65-68) haben wiederum nach innen geneigte Rander, diese z.T. wulstartig ver
dickt, Tafel 67, 68. Als gemeinsames Charakteristikum zeigen die Schusseln (Tafeln 68-72) einen s
-formig geschwungenen Wandungsverlauf mit nach auBen gedrehtem, kurzem Rand. Schalen und Schus
seln konnten mit Gefli8en aus Habuba Kabira, Hadidi, Mumbaqat, Qoueiq, Tarsus und Ugarit verglichen
werden.

TopfelKessel

Der bemalte Rand des Topfes Alalakh 59:43, Katalog B, Tafel 72, wurde mit einer unbemalten
Randfonn dieser Fonnengruppe aus Mumbaqat verglichen, 72:1.

GefliBe mit kugelformig ausgebildeter Randlippe (Tafel 73), mit gegliederter AuBenlippe (Tafel 74)
oder geriUter Randoberseite (Tafel 75) folgen im Vergleich.

Krugeti'laschen

Kugelformig ausgebildete Randlippen wie bei Objekt Alalakh 60:48, Katalog B, Tafel 73, hier der
Fonnengruppe der Flaschen zugewiesen, finden sich in den Vergleichsorten Mumbaqat, Hadidi und
Qoueiq in diversen Fonnengruppen.

VorratsgefiifJe

Die VorratsgefaBe der Tafeln 75 und 76a-d zeigen neben breiten Randfonnen mit geriUter Obersei
te, Tafel 75, haufig eine gegliederte AuBenlippe, Tafeln 76a-d.

Fragmente

In Schicht X treten die mit komplexeren Mustem verzierten Exemplare der Amuq-kilikischen Ware
auf, Tafeln 77a und 77b. Vergleiche fur diese Ware (nicht Fonnen), die in Alalakh haufig nur in Frag
menten erhalten ist, fanden sich ausschlieBlich in Tarsus, Ebla und im Surveygebiet des Qoueiq (s.dazu
auch S.54ff.).

Wie schon erwahnt, kennzeichnet das Auftreten der Amuq-kilikischen Ware in Tarsus den Beginn
der Mittelbronzezeit, in Ebla fanden sich Kriige dieser Ware ausschlieBlich im sogenannten Prinzessin
nengrab, das dem Ubergang MB I/II zugeordnet wird 44. FUr die Funde dieser Ware aus dem Survey
Qoueiq gibt J.Tubb (in: J.Matthers, 1981:403ft) eine Datierung in den Beginn der MB (MB TIA) an.

Das Vergleichsobjekt (Fragment) aus Tarsus, 77:3, kann keiner Fonnengruppe zugeordnet werden,
aus Ebla liegen Vergleichsobjekte aus der Gruppe der Kriige vor, 77:1 und 77:2.

SCIllCHT XI

Fragmente
FUr Schicht XI liegen ausschlieBlich Vergleiche fur die Ware bzw. Verzierungsart vor, drei Beispiele

flir die Amuq-kilikische Ware aus Ebla, 78: 1 und 78:2 (Kriige) und Tarsus, 78:3 (Fragment) worden
dem Fragment aus Alalakh 69:8, Katalog B, Tafel 78a gegenubergestellt,

SCIllCHT xn

In Schicht XII bezogen sich die Vergleiche verstarkt auf GefliBfonn und Ware bzw. Verzierungsart
und -stil. FUr Schalen, Schusseln, Topfe, Kriige und bemalte Fragmente liegen Vergleiche vor.

~ In einer Beschreibungdes Gebliudes Q (P.Matthiae. 1984:22)ordnet P.Matthiae zwei Gef1i1le der Amuq--k.ilikischeo Ware dem Zeilraum Mitte bis
Ende der MiUelbronzezeit zu (MBZ Il), oboe den Befund der Gef1i1le zu nennen. VorgesteUt wird ein Krug (op.cit S.23). der aus dem sog. Prin·
zessmnengrabstammt,
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FUr die mit verschiedenen Verzierungsarten versehene Schale AIalakh70:3, Katalog B, Tafel 79 lie6
sich eine entsprechende Form, unverziert, in Ugarit belegen. Die Schale Alalakh 71:5, Katalog B, Tafel
80, gehort zur Gruppe der sogenannten red--cross-bowls, die in den Vergleichsorten ausschlielllich in
Tarsus auftrat. Red-cross-bowls sind in Tarsus erstmals gegen Ende der Fruhbronze-Ill-Zeit zu fmden
(H.Goldman, 1956:131). In leicht modifizierter Form tritt die Bemalung als sogenanntes »lattice or li
near cross-bands«-Motiv bis in mittelbronzezeitlichen Schichten auf (H.Goldman, 1956:164), hier Tafel
80 (zur Ware siehe auch S.65). FUr die Schusseln und Kelche der Amuq- kilikischen Ware aus Ala
lakh, Katalog B, Tafeln 81 und 82, sind unbemalte und bemalte Formen aus Tarsus belegt, die in den
Gr06enverhaltnissen zueinander Unterschiede aufweisen.

Die zu den Formen der sogenannten »high footed vessel« gehorenden Fragmente und GefaJ3e (Tafel
82), ebenfalls bemalt und unbemalt aus Tarsus belegt, zeigen ein begrenztes Spektrum. Unterschiedliche
Proportionen im Verhaltnis Schale/Fu6 wie auch verschiedene Ausformungen der Standfu6e sind in die
ser Gruppe zu finden.

Topfe/Kessel

Fiir die Gruppe der Topfe, hier das zur Amuq-kilikischen Ware gehorende GefaB Alalakh73:13, Ka
talog B, Tafel 83, liegt ein unbemaltes Vergleichsobjekt aus Qoueiq/Tell Hailane vor. Die MaGe beider
Objekte weichen betrachtlich voneinander ab (Tafel 83).

Krugetrlaschen

Krage, Tafeln 84-86, werden tiber Form und Bemalungsart mit Exemplaren aus Ugarit, Tarsus und
Qoueiq verglichen. Der Malstil der Kruge aus Ugarit, 84:1, 5, 7, 8 und 9 und 85:1 weicht von dem
der typischen Amuq-kilikischen Bemalung aboJ.Tubb (l983:49ff) bezeichnet ihren Malstil als »Levan
tine painted ware« (J.Tubb, op.cit., S.52). Die Krugformen zeigen geringfugige Unterschiede in der Aus
bildung der Hals/Bauchpartien sowie der Bodenformen. Der obere Henkelansatz kann sich im Randbe
reich wie auch im Bereich des Geflillhalses befinden. Der fragmentarisch erhaltene Krug Alalakh 76:19,
Katalog B, Tafel 86 zeigt eine auffallige »Verformung« im Bereich des unteren Henkelansatzes, wie
er, bedingt durch die Herstellung, auch bei den beiden Formen aus Ugarit zu beobachten ist, Die Kru
ge gehoren unterschiedlichen Waren an; wahrend das Geflill aus Alalakh auf Grund der Bemalung der
Amuq-kilikischen Keramik zugerechnet wird, handelt es sich bei den Vergleichsobjekten aus Ugarit
(vermutlich) urn Krtige der roten und schwarzen polierten Ware 45.

Fragmente

Die auf den Tafeln 87-88 abgebildeten Fragmente aus Alalakh gehoren zur Gruppe der Amuq-kili
kischen Ware. Die Bemalung fmdet sich in Ebla auf Krtigen, 87:1 und 87:2, in Tarsus auf einem Frag
ment, 87:3.

scmcnr xm
Fiir Schusseln, Topfe und einen Krug der Amuq-kilikischen Ware fanden sich Vergleiche.

Schalenlschusseln

Die bemalten und unbemalten Schusseln der Tafeln 89-92 zeigen wie in jungeren Schichten einen
charakteristischen Umbruch in der Wandung sowie haufig nach au6en gebogene Randformen. Flach
und Ringboden sind belegt. Vergleichsobjekte liegen aus Ebla, Hadidi, Tarsus und Ugarit VOl.

"Die Ware wird von F.AO.Schaeffer in Syria 19. 1938:221ffnicht ausdJilcklich genannt, An andereo Stellen wurdeo Krilge dieser Form in Ugarit
jedoch der Gruppe der roten uod schwarzeo polierteo Ware zugerechoet.
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KriigelFlaschen

Der Krug aus Alalakh, 83:9 (Amuq-kilikische Ware), Katalog B, Tafel 94 ist in dec Fonn, nicht in
der Bemalung mit dem GefilB aus Ugarit, 94:1 (dort »Levantine painted ware«) zu vergleichen. Der
Krug aus Ebla (94:2) gleicht sowohl in der Fonn als auch in der Bemalung dem Krug aus Alalakh.

scmcirr XIV

SchalenlSchusseln

Drei Exemplareder »high footed vessel«, alle bemalt, A1a1akh 85:2, 85:3 und 85:4, Katalog B, Tafel
95, werden mit einem unbemalten Gefa6 dieser Form aus Tarsus verglichen.

T6pfe

Dem Topf aus Alalakh, 85:5, Katalog B, Tafel 96, stehen zwei Vergleichsobjekte aus Ebla und Uga
rit, 96:1 und 96:2, gegenuber, Der vertikal aufgerichtete Rand des GefilBes aus Ebla ist durch Riefen
gegliedert. Diese Form ist typisch fur die Phase Mardikh IlIA in Ebla (p.Matthiae, 1980<1:140).

KriigelFlaschen

Der Miniaturlcrug Alalakh 87:8, Katalog B, Tafel 97 zeigt das gleiche Malmotiv wie das von einem
groBeren Krug stammendeFragment aus Tarsus, 97:1.

scmcnr XV

Schalenlschusseln

FUr Schicht XV liegt ein Vergleich vor. Die bemalte Schussel Alalakh 88:2, Katalog B, Tafel 99,
wird in Fonn und Bemalungmit einer groBeren Fonn aus Ugarit, 99:1, verglichen, welche zudem eine
Handhabe im Randbereich zeigt.
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Die Korrelation der Befunde durch den Keramikvergleich ermoglicht es, die in den einzelnen Fund
orten unterschiedliche Terminologie miteinander zu verbinden. Daruberhinaus ergeben sich Hinweise
fur regionale ZusammenMnge in der Keramik.

1. Friihbronzezeit IV

Vergleichskeramik, die dem Ende der Friihbronzezeit zugewiesen wurde (FB IV/FB III), stammt aus
Ebla, Tell Habuba Kabira, Hadidi, Mumbaqat, dem Survey Qoueiq und Tarsus. In Ebla, Hadidi sowie
Tarsus ist das frtihbronzezeitliche Material deutlich von der Keramik der Mittelbronzezeit abzusetzen.
FUr Mumbaqat und Tell Habuba Kabira stehen solche umfassenden Untersuchungen zur Keramik z.Zt.
noch aus.

Unter den Vergleichsorten ist das Material der Friihbronzezeit aus Ebla (Mardikh IIBI und 2) und
Hadidi (FB IV) in Vorberichten und zusammenfassenden Darstellungen, in Tarsus (FB III, Bereieh A
zwischen 11,50 m und 9,00 m) im Endbericht abschlie6end dargestellt. Anhand dieser Vor- und Ab
schlufiberichte solI zunachst das dem Ende der Friihbronzezeit zugewiesene Material Eblas und Hadidis
verglichen werden, da hier die fur die syrischen Vergleiehsorte umfassendste Dokumentation vorliegt.
1m AnschluB wird die Keramik der geographisch eng zusammenliegenden Fundorte Tell Habuba Kabi
ra, Mumbaqat und Hadidi sowohl untereinander als auch mit dem Material Eblas verglichen. Die Ana
lyse der Keramik des Surveyraumes Qoueiq und Tarsus erfolgt abschlieBend.

EBLA/HADIDI

Vergleichbare Formen: Ebla (Mardikh Im2/FB IVB) 1. »ramparts«:
2. »levels superimposed upon Palace G«;

Hadidi (FB IV) 1. »1972 tomb«;
. 2. Bereich C;

Schalen mit gegliederter AuBenlippe, Oberseite kann auch geriUt sein: (St.Mazzoni, 1985b:7, Abb.6;
R.H.Domemann, 1979:123 und 126, Abb.12 und 15);
Schalen mit leieht eingezogenen, nach oben fast spitz zulaufenden Randern: (St.Mazzoni, siehe oben;
R.H.Domemann, siehe oben);
Schusseln, deren RandprofJJ.dreieckig ist: (St.Mazzoni, siehe oben: R.H.Domemann, 1979:128, Abb.l7);
grojJe Topfe oder VorratsgefiijJe mit sehr kurzem Rand: (St.Mazzoni, 1985b:8, Abb.7; R.H.Domemann,
1979:127, Abb.I6);

Ebla (Mardikh naI/FB IV A) 1. Palast G;
Hadidi (FB IV) - siehe oben;

TuUengefiijJe: (StMazzoni, 1985b:3, Abb.2; R.H.Domemann, 1979:125, 126, Abb.14 und 15);
DreifujJgefiijJe: (St.Mazzoni, siehe oben; R.H.Domemann, 1979:128, Abb.17);
Becher: (StMazzoni, s.oben; R.H.Domemann, 1979:128, Abb.l7).

Unterschiede im Material: Ebla (Mardikh IIB2-s.0.)
Hadidi (FB IV-s.o.)

Becher treten in Ebla bemalt und unbemalt, in Hadidi ausschlieBlich unbemalt auf (St.Mazzoni, 1985b:7
und 8, Abb.6 und 7; R.H.Domemann, 1979:128, Abb.17).
Kugelbauchige Topfe (R.H.Domemann, 1979:124, Abb.13; Harran-Ware (?)/u.U. alter als FB IV) feh
len in Ebla (St.Mazzoni, 1985a und b, keine Darstellung dieser GefaBe).

Der Vergleich der Keramik beider Fundorte zeigt Gemeinsamkeiten im Material ab der Phase Mar
dikh lIB 1/FB IVA. Die Keramik Hadidis ist jedoch (noch) nieht in eine inteme, frtihe und spate Ent
wieklung gegliedert, eine Trennung des Keramikrepertoires in FB IVA und FB IVB kann am vorliegen
den Material Hadidis somit nieht aufgezeigt werden. Die Korrelation der Keramik und Befunde Hadidis
mit Ebla zeigt m.E., daB die frtihbronze-IV-zeitliche Keramik bzw. die Befunde dieser Periode Hadi
dis bereits mit Mardikh lIB 1/FB IVA Eblas starke Parallelen aufweist.
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R.H.Dornemann vergleicht das friihbronze-IV-zeitliche Material der Bereiche C-D-K (s. hier, Hadi
di, S.780 mit der Keramik der letzten (dh.der jnngsten) Phasen Hama J. Dies entspricht, nach der von
St.Mazzoni mit der Keramik Hamas durchgefiihrten Korrelation (St.Mazzoni, 1985b:l0) in Ebla dem
Material der Phasen Mardikh IIB2 (Hama J 4-1). Die Keramik des Palastes G (Mardikh IIB1) wird
mit Hama J6/5 korreliert.

Verglichen mit Amuq entspricht das Material beider Orte dem der Phase I, St.Mazzoni setzt zudem
die Keramik des Palastes G (Mardikh ITB1/FB IVA) mit der der Phase Amuq i gleich (St.Mazzoni,
1982:197).

EBLA
FB IVA/B

PalastG

IVA/Mardikh lIB 1 <
Gebaude Q, Raum 2933\ Parallelen im Material
Fu8boden 2*) /

Mardikh IIB2
FB IV B
Schichten oberhalb
Palast G u.srarnparts«
(* Keramik nicht publiziert)

lELL HABUBA KABIRA/MUMBAQAT/HADIDI

HADIDI
FBIV

Bereich C-Raumkette
FB IV

DIK »1972 tomb«
FB IV

In der Keramik des Werkstattbereiches von Tell Habuba Kabira fanden sich nur fur das TiUlenge[iifJ
(E.Strommenger in E.Heinrich 1971:22, Abb.8:7) Parallelen, diese in Hadidi (R.H.Dornemann, 1979:
Seite 125, Abb.l4:16; »1972 tomb«, FB IV) wie auch in Ebla (StMazzoni, 1985b:3, Abb.2:27-Mardikh
IIB1/FB IVA).

Auf Grund der geringen Materialbasis sowie der Tatsache, daB lediglich ein einziger Vergleich vor
liegt, ist eine Korrelation der Befunde nicht moglich, Nach E.Strommenger datiert die Keramik des
Werkstattbereiches in die Phasen Hama K 8n (E.Strommenger in E.Heinrich, 1971:22).

Die Keramik der »Kuppe« in Mumbaqat (planquadrat 30-31/29, Raum 25; hier Mumbaqat S.88; W.
Pape, in: D.Machule et al., 1986:90ff)(sowie bedingt einzubeziehen die Keramik des Steinbaus I, H6/H7;
D.Machule et al., 1974:34) ist mit dem Material der FB IV aus Ebla und Hadidi zu vergleichen.

Der Vergleich zwischen Ebla, Hadidi und Mumbaqat zeigt, daB engere Parallelen zwischen der Ke
ramik der benachbarten Fundorte Hadidi und Mumbaqat bestehen als zwischen diesen Fundorten und
Ebla, so zu sehen bei den Bechern (Mumbaqat-D.Machule et al., 1986:94, Abb.14:2 und 3; R.H.Dor
nemann, 1979:128, Bereich C; St.Mazzoni, 1985b:3, Abb.2), die in Hadidi und Mumbaqat nur unbe
malt belegt sind, in Ebla dagegen auch bemaIt vorkommen.

Die Topfform mit kugelbauchigem Kerper und ausgepragtem StandfuB (D.Machule et al., 1986:94,
Abb.14:4 und 5) findet enge Parallelen im Material Hadidis (R.H.Dornemann, 1979:126/127-Bereiche
C und D), wahrend sie fur die FB IV Eblas in vorliegenden Berichten nicht vorgestellt wird.

HADIDI
FB IV

Bereiche C-D-K
C-Raumkette
DIK »1972 tomb-

QOUEIQ (RIFA'An

MUMBAQAT
FB IV

Kuppe 30-31/29
Wohnhauser Schicht 4
(Steinbau I, H6/H7-bedingt vergleichbar)

Die Keramik aus dem Surveybereich Qoueiq/Rifa'at zeigt sowohl Parallelen zum Material der Fund
orte aus dem Stauseebereich/Hadidi als auch zur Keramik Eblas.
Becher (J.Matthers, 1981:333, Abb.204; S.335, Abb.205; S.339, Abb.206 und S.343, Abb.208).
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Becher mit geriefter Wandung:
QoueiqIRifa'at : J.Matthers, 1981:333, Abb.204:9 und 10/Grab 2/Bereich F II (4);
Hadidi : RH.Dornemann, 1979:128, Abb.17:8;
Ebla : St.Mazzoni, 1985b:3, Abb.2:3;
QoueiqIRifa'at : op.cit.S.335, Abb.205:10 und l1/Bereich F 1(18);
Hadidi : R.H.Dornemann, 1979:123, Abb.12:28;

Becher mit geringem Bodendurchmesser:
Qoueiq/Rifa'at : J.Matthers, 1981:333, Abb.204:13/Grab 4/Bereich F II (5);

op.cit. S.339, Abb.206:22/Bereich F II (5);
Hadidi : RH.Dornemann, 1979:123, Abb.12:28;
Ebla : St.Mazzoni, 1985b:3, Abb.2:5;

HoheBechermit Standring:
QoueiqIRifa'at : J.Matthers, 1981:339, Abb.206:31/Bereich F II (5);
Survey : op.cit. S.343, Abb.208:20-21/kiln dump Tell Kadrich;
Ebla : P.Matthiae, 1980d:96 und 109 (Mardikh ua 1 und 2);

Vergleichbare Formen, jedoch mit glauer Wandung:
Hadidi : RH.Dornemann, 1979:128, Abb.17:21;

T6pfe
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QoueiqIRifa 'at
Hadidi
Ebla

: J.Matthers, 1981:333, Abb.204:12/Grab 2/Bereich F II (4);
: RH.Dornemann, 1979:125, Abb.14:17;
: P.Matthiae, 198Od:97, 98, Mardikh lIB!.

Schalen/Schiisseln mit nach auBen »umgefalteten« Randern:

QoueiqIRifa 'at
Hadidi
Ebla

: J.Matthers, 1981:339, Abb.206:1/Bereich F I (19);
: R.H.Dornemann, 1979:123, Abb.12, 129, Abb.18;
: P.Matthiae, 198Od:97, Mardikh lIB!.

Bei den Schalen und Schiisseln ist die Auspragung eines Wulstes unterhalb des Randes auf der Ge
faBauBenseite, Qoueiq/Rifa'at (J.Matthers, 1981:339, Abb.206:29/Bereich F II (5) und 343, Abb.208:10
bis 14) und Tell Kadrich, in Hadidi erst im Material des Bereiches B, Phase D (Mittelbronzezeit), dort
in der Gruppe der Topfe (R.H.Dornemann, 1979:131, Abb.20:50, S.133, Abb.21:5, 33, 34 und Seite
135, Abb.23, 33) sowie in der Gruppe der Schalen/Schiisseln (op.cit. 1979:134, Abb.22:18 und 22,
S.135, Abb.23:12 und 15) zu beobachten. In Ebla gehoren Formen mit diesem Wulst zum Inventar der
Phasen Mardikh IlIA und B (p.Matthiae, 198Od:t41, 146 IlIA, Schale/Schiissel; S.147, Topf, IIm)(sie
he auch Tell Habuba Kabira, jiingste Schichten-E.Strommenger in E.Heinrich, 1971:23, Abb.9 und 10
wie auch Mumbaqat, D.Machule et al., 1982:44, Abb.27:5:1, SB).

Schalen mit Umbruch im oberen Bereich und verdickter AuBenlippe, Qoueiqffell Kadrich (J.Matthers
1981:343, Abb.208-insbesondere 3-7) sind auch in Hadidi (R.H.Dornemann, 1979:123, Abb.12 und
Seite 126, Abb.t5) wie in Ebla (St.Mazzoni, 1985b:7, Abb.6) belegt.

TARSUS

Parallelen zwischen dem Material der FBZ III von Tarsus und dem Eblas und Hadidis sind sehr be
grenzt. Bedingt vergleichbar sind Randformen von Schalen (Tarsus: H.Goldman, 1956, Tafelband II,
Tafeln 353 und 354; St.Mazzoni, 1985b:7, Abb.6 und RH. Dornemann, 1979:123, Abb.12;S.126:Abb.l
5) sowie Becher (Tarsus, op. cit. Tafel 357:524; Ebla, op.cit. S.3, Abb.2; R'H.Dornemann, 1979:128,
Abb.17). Auffallig im Vergleich zum syrischen Material ist der relativ hohe Anteil an Formen mit Hen
keln in der Kerarnik aus Tarsus. Kriige, Topfe, VorratsgefaBe, Tassen und MehrfachgefaBe stellen in
Tarsus ein eigenes Repertoire dar. Fiir die Korrelation der friihbronzezeitlichen Befunde von Ebla und
Tarsus sei auf die von P.Matthiae (198Od:66) erstellte Tafel verwiesen.

Diese wenigen Vergleiche zeigen schon die engen Verbindungen der Fundorte in der Region des Eu
phratstausees. Beziehungen zu dem westlich gelegenen Surveybereich Qoueiq wie auch zu Ebla konnen
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zwar anhand der Keramik aufgezeigt werden. Das Vorkommen bemalter Keramik weist jedoch auf re
gionale Unterschiede hin. In diesem Zusarnmenhang soU auf die wnfassenden Studien St.Mazzonis zur
frtihbronzezeitlichen Keramik Syriens verwiesen werden, die insbesondere die regionale Entwicklung
der Keramik aufzeigt (St.Mazzoni, 1985a:561 und 1985b:lft).

TABELLE 9: KORRELATION DER FB-IV-ZEITLICHEN BEFUNDE

EBLA HADIDI MUMBAQAT TARSUS QOUEIQ

Palast G «1) FB llIA)
Mardikh Bereiche Kuppe Rifa'at
llBl C-D-K 30--31/29 Bereiche
(Geb.Q. C-Raumkette (STB I, H6(1) F I (18)
Raum 2933 D/K »1972 tornb« F I (19)
FuBboden 2) F II( 5)

Graber 2 und 4
FB IVA FB IV FB IV FB IV

Mardikh Bereiche Kuppe «1) FB llm) FB IV
llB2 C-D-K 30--31/29 Rifa'at

(STB I, H6(1) siehe oben
FB IVB FB IV FB IV FB IV

TabeUe 10 zeigt zudem die Korrelation der Keramik aller flmf Vergleichsorte mit dem Material aus
Hama und Amuq bzw. Troja.

TABELLE 10 : KORRELATION DER FROHBRONZE-IV-ZEITLICHEN BEFUNDE
(nach Angaben der Autorinnen und Autoren)

HAMA

AMUQ

TROIA

Ebla Habuba Hadidi Mumba. TARSUS Qoueiq

Palast G; oberhalb Werk- Bereiche Kuppe Bereich Survey
Mardikh Palast G statt C-D-K A
lIB1 IIB2

StMazzoni E.Strom- R.H.Dome- D.Machu- I.Matthers
menger mann Ie

1985b:1O 1971:21 1979:122 1974:34 1981:327
Anm.152

I 8-6/5; I 4-1 K 8/7 Ietzte Pha- 14 Phase I
sen I

1985b:1O 1979:122 1981:327
Phase i; Phase j Phase I Phasen ill

H.Goldman
1956:61
lld-g/bis IV

Das friihbronze-III-zeitliche Material aus Tarsus wird unter Vorbehalt anhand der von P.Matthiae
ersteUten Korrelation mit Ebla in die Tabelle aufgenommen (p.Matthiae, 198Od:66). Danach entspricht
das Material FB III dem der Phasen Amuq i und J bzw. Hama J 8-1. Die Gliederung des fruhbron
ze III-zeitlichen Materials in FB IlIA und IIIB (s.auch M.Mellink in: W.Ehrich, 1965:115) ist m.E.
zumindest fur die hier in den Vergleich einbezogene Keramik nicht eindeutig durchzufiihren. In vor
liegender Arbeit wird diese Gliederung daher nicht iibernommen 46•

.. M~ellink flIhrt u.a. als Kriterium fUreine Gliederung des Materials in InA und llIB den Vergleieh von streifenpolierten grauen F1aschenmit dem
Malena! aus Amuq J an. Diese F1aschen sollen in Tarsus noch nieht zu Beginn der FBZ III (A) zu fiaden und deshalb ggf. einer Pbase FBZ IllB
zuzuordnen sein (MMellink, in: W.Ebricb, 1965:115).
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Auch fiir die Korrelation der Befunde, die der Mittelbronzezeit zugerechnet worden, soll zunachst
das Material Eblas und der Fundorte der Stauseeregion (Hadidi, Tell Habuba Kabira und Mumbaqat)
verglichen, irn AnschluB damn die Keramik des Surveybereiehes und aus Tarsus miteinbezogen werden.

EBLA

Die Unterscheidung des Materials der Phasen Mardikh IIB1 und 2 (FB IV) von dem der Phasen
Mardikh IlIA und I1IB (MB I und II) erfolgte in erster Linie durch die Analyse stratigraphisch gesi
cherter Keramik. Siegel- und Tontafelfunde sowie Objekte des Kunsthandwerkes worden zudem in
diese Untersuchung einbezogen. Die Keramik, die in der -auf die Zerstorung des Palastes G folgenden
Bebauung aufgefunden worden war, konnte klar von dem Material der Palast-G-Zeit (FB IVA) getrennt
werden (St.Mazzoni, 1985b:9). Nach P.Matthiae (198Od:112 und 139) lieB sieh ein deutlicher Bruch in
der Keramikentwicklung aufzeigen. Modifikationen vor allem irn Formenspektrum der mb-zeitliehen
Keramik erlauben nach P.Matthiae zudem eine Trennung der Keramik in eine altere und eine jungere
Entwicklungsstufe, Mardikh IlIA (MB I) und Mardikh I1IB (MB II), auch diese (nach P.Matthiae) wie
derum tiber stratigraphisch gesiehertes Material bestimmt (z.B. aus Gebaude Q). Insgesamt soli das mit
telbronzezeitliche Material Tell Mardikhs der Keramik der Phase Hama H sowie Amuq K (Mardikh
IlIA) und Amuq L (Mardikh I1IB) entsprochen haben. (Nach P.Matthiae, 1980b: 13, Anm.68 und 71
fmden sich in Grab A Formen, die in Hama in den Phasen H 4, H 2 und H 1 belegt sind; Grab A da
tiert in den Ubergang Mardikh I1IA/III B (MB 1/11). Die Keramik der Graber B und C entspricht dem
Material der Phasen Ende Hama H und G und datiert in die Phase Mardikh I1IB (MB II).

Die fiir Mardikh I1IA/IIIB charakteristischen Formen

IlIA

P.Matthiae, 198Od:139:Die Keramik Mardikh IlIA
stellt das charakteristische Spektrum mb-I-zeit
licher Keramik dar.

Schalen mit betontem Umbruch im Schulterbereich
(198Od:140)

Topfe mit Umbruch in der Gefal3mitte und vertika
lem Rand (198Od:140)

Schalen mit schrager Wandung, Flach- oder Ring
boden und betontem Umbruch unterhalb des Randes,
letzterer nach auGen oder unten gedreht (1980:140)

Randform mit gegliederter AuBenlippe (l98Od:142)

groBe Topfe mit gerillter Randoberseite (l98Od)

light greenish ware/grtinliche Ware (1980d:I44)

I1IB

ahnlich in IIIB (1980d:147);

belegt bis IIIB (1980d:140), aber seltener
werdend;

belegt bis IIIB (1980d:140), aber seltener
werdend;

belegt bis I1IB (l980d:142);

belegt bis I1IB (198Od:144);

P.Matthiae, 1980d:147 : Die Keramik der
Phase Mardikh IIIB wird nieht durch mar
kante Veriinderungen irn Repertoire sondem
eher dUTCh einen Ruckgang in der Haufig
keit bestimmter Formen aus III A wie auch
dUTCh das Auftreten einzelner neuer Formen
gekennzeiehnet.
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(Fortsetzung)
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NEU: Tendenz zur starkeren Rundung der
Geflille statt der in IlIA eher gegliederten
(carinated) Wandung.
NEU: verstarktes Auftreten von Ringboden
1980<1: 148);
NEU: die Form der VASE (1980d:148,
Abb.41, oben links und rechts):
NEU: Schalen mit stark eingezogenen kur
zen Randem in dunklem (schwarz-grauem
bis braunem) Ton und Streifenpolitur (P,
Matthiae, 1982f:87 und Abb.25: 1-6).

Eine eindeutige Gliederung der mittelbronzezeitlichen Keramik Tell Mardikhs in Mardikh IlIA (MB
I) und Mardikh I1IB (MB II) ist m.E, anhand dieses pub1izierten Materials nur bedingt nachzuvollzie
hen.

Charakteristisch fUr die Keramik der hier untersuchten Befunde sind im Bereich des Gebaudes Q.
welches den Phasen Mardikh IlIA und IIIB zugerechnet wird (p.Matthiae, 1979a: 146/147), Vasen (IIIB
MB msowie Topfe mit deutlichem Umbruch in der GefaBmitte (siehe hier Vergleichskatalog B, Ta
feln 7, 10 und 15). Eine detaiUierte Analyse zur Haufigkeit einzelner Formen (als Unterscheidungskri
terium zwischen MB lund MB II) in den unterschiedlichen Schichten des Gebaudes steht z.Zt noch
aus. Vasen werden erst fur die Schichten 4 und 5 des Gebaudes (III B) benannt.

Grab A enthielt u.a die charakteristischen Schalen mit starkem Einzug unterhalb des Randes (s.o.
Mardikh IlIA und B)(p.Matthiae, 1979a:154/155) wie auch grt>Bere Topfe, die in IlIA und B (MB I
und II) zu fmden sind (op.cit. S.156/157). Das Auftreten von Formen, die nach P.Matthiae bis I1IB in
Ebla belegt sind, wurde rn.E, (ebenso) eine Datierung des Grabes in die Phase Mardikh I1IB erlauben.

Grab B enthielt die fOr IlIA (MBI) und 11m (MB II) belegten Topfe mit deutlichem Umbruch in
der Geflillmitte (p.Matthiae, 1979a:166/167; hier nicht im Verg1eich), Vasen, die in Ebla erst in spate
rem (I1IB/MB II) Kontext zu fmden sind (s.o. und hier, Vergleichskatalog B. Tafe1n 13. 15, 17, 20)
wie auch die fur IlIA (MB I) charakteristischen Schalen mit starkem Einzug unterhalb des Randes (hier
Vergleichskatalog B, Tafeln 47, 48), die bis in Mardikh I1IB (MB IT) in Ebla auftreten.

Eine direkte Korrelation zwischen der Keramik Tell Mardikhs und dem Material der in den engeren
Kreis der Verg1eichsorte gehorenden Fundorte wurde von P.Matthiae nicht vorgenommen. Eine Gleich
setzung der Befunde soil tiber den Vergleich der Keramik mit Hadidi versucht werden. Zusatzlich wer
den die jeweils fur die einzelnen Vergleichsorte publizierten Korrelationen des Materials mit der Ke
ramik aus Hama und Amuq angefUhrt (siehe Tabelle 12).

HADIDI

Region B lieB nach RH.Dornemann Besiedlungsnachweise von der FB III bis zur SB I erkennen.
Der Ubergang von der FrUh- zur Mittelbronzezeit ist in diesem Bereich nach R.H.Dornemann durch
einen »Mischhorizont« gekennzeichnet (siehe auch hier, Hadidi S.8lf.), in dem noch FB-IV-zeitliche
Keramik und schon neue, sonst aus FB-IV-zeitlichem Zusammenhang nicht belegte Formen (MB I)
vorkommen (R.H.Domemann, 1984:69). In der fo1genden Phase, die keine fruhbronzezeitliche Keramik
mehr aufweist, sieht RH.Domemann den eigentlichen Beginn der neuen keramischen Entwicklung, d.h.
der Mittelbronzezeit (MB Il), Die Analyse stratigraphisch gesicherter Keramik solI zudem nach RH.
Domemann innerhalb dieses, der MB zugewiesenen Spektrums eine Entwicklung im Material aufgezeigt
haben, die eine Gliederung des Repertoires in MB IIA/B und C erlaubt Die umfassend dokumentierte
Phase MB lIB enthielt jedoch nach RH.Domemann kaum Formen, die nicht schon in MB IIA belegt
waren (R.H.Domemann, 1984:68). AusfUhrlich publiziert ist bisher die Ware der Phase MB lIB, die
Keramik der Phasen MB I, MB IIA und C wurde nur summarisch vorgestellt (R.H.Domemann, 1984
und hier, Hadidi, S.8lf.).

Ebla und Hadidi sind unter den vorliegenden Vergleichsorten die einzigen, fur die bisher zusammen
fassende und detailliertere Untersuchungen zum mittelbronzezeitlichen Material und seiner Entwick1ung
vorliegen. Der Vergleich der Keramik dieser beiden Fundorte ergab folgende Gemeinsamkeiten:
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Topfe mit deutlichem Umbruch in der Gefa6mitte: (z.B. Hadidi, RH.Dornemann, 1979:131, Abb.20:45)

Ebla : Mardikh IllA (MB I-Formen mit vertikalem Rand) und IllB (Formen mit nach auBen geneig
tern Rand) MB II.

Hadidi : In Hadidi treten die letztgenannten Formen nach RH.Dornemann erstmals am Ende der Friih
bronzezeit auf (Bereich »1972 tornb«; hier, Hadidi S.79f.). Sie sind charakteristisch fiir die
Mittelbronzezeit (R.H.Dornemann, 1979:131, Abb.20:45-47), d.h. belegt ab MB IIA(1)(l984,
Taf.15:9), sicher belegt in MB lIB. In ahnlicher Form (leicht abgerundet) fanden sich GetaBe
dieser Formengruppe in einem Grab des Bereiches O. Der Kontext des Grabes ist unklar
(S.83), die Datierung in die SB I wird hier nicht als Angabe zur Laufzeit der Form iibernom
men (R.H.Dornemann, 1979:131, Abb.20: 1-3). Eine Durchsicht der Keramik der Bereiche
»1972 tomb« (D und K(1» fiihrt zu der Uberlegung, ob diese nicht in den von RH.Dorne
mann so definierten »Mischhorizont« FB IV/MB I gehoren, Dieser ist durch das gemeinsame
Auftreten von noch FB-IV-zeitlichem Material mit schon neuen Formen (mittelbronzezeitli
chen) charakterisiert (s.u.a.hier, Hadidi S.8lf. und Vergleichskatalog B, Tafel 7:6).

Randformen mit gerillter Randoberseite : (z.B. P.Matthiae, 198Od:143)

Ebla : Derartige Randformen sind insbesondere bei groBeren Gefabformen zu beobachten und in Eb-
la ab der Phase Mardikh IlIA (MB I) zu fmden.

Hadidi : Charakteristisch fiir groBere Formen ab der Mittelbronzezeit, ab MB IIA (1)(siehe RH.Dor
nemann, 1984:z.B. Tafel 4 und Tafel 5 - laut Tafelunterschrift MB ITA, laut Text Seite 65
teilweise MB Il A) zumindest jedoch ab MB lIB.

»carination«/betonte Gliederung der Gefa6wandung in diversen Formengruppen (z.B. P.Matthiae, 1980<1:
Seite 140)

Ebla : »carination« ist in Ebla ein charakteristisches Kennzeichen der Keramik in Mardikh III A
(MB I), wahrend die Formen in IllB (MB In eine starkere Abrundung der Wandung erken
nen lassen.

Hadidi : In Hadidi wird die betonte Gliederung der GefaBkorper als charakteristisch fiir die Phase MB
II(A1) B bezeichnet (R.H.Dornemann, 1979:138).

Vasen : (z.B. P.Matthiae, 1980<1:148)

Ebla : Vasen treten in Ebla ab der Phase Mardikh I1IB (MB II) auf (p.Matthiae, 1980<1:148, AbbAl,
oben rechts und links).

Hadidi : In Hadidi markieren sie nach RH.Dornemann den Ubergang von der Mittel- zur Spatbronze
zeit (siehe S.I44, 145). Ein Vergleichsobjekt stammt aus dem »highest floor« des Bereiches
B (Hd 11:2), ein Exemplar aus der Region L (Hd 11:4)(MB IIC/SB I (1».

Unterschiede in dem der Mittelbronzezeit zugewiesenen Material beider Vergleichsorte finden sich
in der Formengruppe der Schalen. Die in Ebla fiir Mardikh IllA (MB I) und 11m (MB II) belegten
Schalen (p.Matthiae, 198Od:14O,143) sind in Hadidi mit weniger deutlich ausgepragtem Einzug belegt
RH. Dornemann, 1979:131, Abb.20:24 und 25).

Eine eindeutige, nach Entwicklungsstufen unterschiedene Korrelation des Materials aus Ebla (Mardikh
IlIA und IllB) mit dem Hadidis ( MB 1(1), MB IIA/B/C) ist m.E. (noch) nicht moglich. Vergleichbar
scheint mir der in beiden Orten erlcannte Einschnitt im Material, der zu einer Trennung des Materials
in Friih- und Mittelbronzezeit fiihrt. Die Unterscheidungskriterien fiir die interne mittelbronzezeitliche
Entwicklung sind dagegen m.Mng.n. noch nicht derart deutlich zu definieren. Eine vorlaufige, nur sehr
allgemeine Korrelation konnte wie folgt aussehen:
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EBLA

Mardikh IT B1 und B2

Mardikh III A (MB I)
Gebiiude Q, Raum 2933-FuBboden la/b
Grab A (MB 1111)

Mardikh III B (MB II)
Geb.Q, Raum 2980, Sch.4 und 5
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HADIOI

FB IV (detaillierte Gliederung-siehe dort)

MB I (Keramik nicht umfassend publiziert)

MB ITA (Keramik nicht umfassend publiziert)

MB ITB -Keramik gut belegt- Bereich B, Phase D

MB ITC (Bereich B, highest floor); (Bereich H xnn

Die 1976 in Ebla durchgeftihrte Sondage im Bereich des Palastes Q (siehe hier, Ebla, S.69f.) enthielt
auf dem Niveau des FuBbodens lb Keramik der Phase Mardikh II Bl (FB IVA) vermischt mit Formen
der Phase Mardikh IlIA (MB 1)(Mardikh IIB2/FB IVB-Hiatus). Ebenso wurde in Hadidi in der soge
nannten »Mischphase« FB IV/MB I ein gemeinsarnes Auftreten frtih- und mittelbronzezeitlicher Kera
mik beobachtet (s.o.)(Das Material beider Bereiche ist nicht publiziert.)

In Phase IlIA fmdet sich in Ebla die »eharakteristische«, d.h. die deutlich von der Keramik der Pha
se Mardikh II abzusetzende mittelbronzezeitliche Keramik (Gebaude Q; Grab A), in Hadidi entsprache
dieser Entwicldung die Phase MB IIA (Bereich B (?» sowie teilweise die Phase MB lIB. Das Ende
der mittelbronzezeitlichen Besiedlung ist nach P.Matthiae in Ebla in die Phase I1IB zu datieren (Gebau
de Q, Graber B und C), dem entsprache in Hadidi die Phase MB lIe (Bereich H XIII?) und wiederum
teilweise MB lIB. Erstmals in dem »highest floor« des Bereiches B, Phase D tritt in Hadidi die Form
der Vase auf (MBIIC), die nach R.H.Domemann eine fur die fruhe Spatbronzezeit charakteristische
Form darstellt (zu dieser Aussage s.S.l44, 145)(Zur Datierung des Bereiches H XIII in das Ende der
MB siehe hier S.130f.). In Ebla fmden sich solche Vasen ab der Phase Mardikh IIIB, d.h. ab der spa
teren mittelbronzezeitlichen Entwicklung (siehe hier, Vergleichskatalog B, z.B. Tafel 10:5 und 6, Gebl1u
de Q, Niveau 4 und 5), die von P. Matthiae der Phase MBZ II B zugewiesen werden. Die oben darge
stellte Korrelation der internen Gliederung der mittelbronzezeitlichen Befunde kann auf der Basis des
zur Verfiigung stehenden Materials nUT als vorlaufiger Versuch betrachtet werden.

EBLA

Sandage in Q, Raum 2933, Fu8boden lb
FB IVIMB I

Mardikh llIA/MB I
Gebaude Q, Raum 2933, FuBboden la/b
Grab A (MB l1li)

Mardikh llIB/MB II
Gebaude Q, Raum 2980, Schichten
4 und 5; Grab A (MBIIII),
Graber BIC

HADIOI

Mischphase Bereich B
FB IV1MB I (Keramik nicht publiziert)

MB ITB (A?)
Bereich B, Phase D-
initial und intermediate floors

MB ITB/C
Bereich B, Phase D
initial, intermediate
highest floors;
Bereich H xm, Bereiche L/D/O-Graber; C (?);*
... 13Of.

ZUT vorlaufigen Korrelation der Befunde Ebla/Hadidi ist festzuhalten, daB die Gliederung der Kera
mik in eine friihe und eine spate Phase sowohl in Ebla als auch in Hadidi anhand des z.Zt. publizierten
Materials nur bedingt nachvollziehbar ist,

~ngste Parallelen zeigten. sich nach R.H.Domemann fur Hadidi in der Keramik der sog. jiingsten
Schichten Tell Habuba Kabiras und Mumbaqats (R.H.Domemann, 1979:139), die unten ausftihrlicher
vorgeste~t werden. E~ne zusatzliche Information zur Korrelation ergeben die Vergleiche R.H.Dome
manns mit der Keramik aus Hama. Danach entspricht die Keramik der Phase Hadidi MB lIB dem Ma
terial Hama H 5, 4, 2 (R.H.Domemann, 1979:139).



TELL HABUBA KABIRA

2. Mittelbronzezeit 125

Der Befund und die Datierung der sogenannten »jungstenSchichten« sind z. Zt, noch nicht eindeutig
dargelegt, die Analyse der Keramik bezuglich einer intemen Entwicklung noch nicht abgeschlossen '7.
Die Keramik insgesamt wird von E.Strommenger mit Hama H korreliert. Uber Hama H sind Befund
und Keramik Tell Habuba Kabiras mit den Befunden und dem Material Tell Mardikhs in Beziehung
zu setzen, die dort den Phasen IlIA (MB I) und 11m (MB II) zugerechnet wurden. Der direkte Ver
gleich der Keramik Habuba Kabiras mit dem Eb1as bestatigt die Gleichsetzung. Das Material aus Tell
Habuba Kabira (E.Strommenger in E.Heinrich, 1971:23, Abb.9:26, Abb.10 und 27, Abb.ll-nahezu aus
schlieBlich Randformen), insbesondere die grosen, stark gegliederten Topfrdnder, ist mit Formen aus
Mardikh IlIA (p.Matthiae, 198Od:143-145) und III AlB (p.Matthiae. 1979a:155) vergleichbar.

Deutliche Paral1elen bezuglich der Rand/onnen gr5Berer Geflille (blockhaft ausgeformt, teilweise mit
gerillter Randoberseite, mit Wu1st unterhalb des Randes auf der WandungsauBenseite und teilweise mit
Kammstrichverzierung) zeigen sich im Material Hadidis und Mumbaqats; so in Hadidi in Bereich B (R.
H.Domemann, 1979:133/MB lIB; 1979:134/MB lIB und 1984:AbbA/MB IIA/B; (s.a. op.cit., S.65);
Abb.5/MB IIA/B (s.a. op.cit., S.65) und Abb.6/MBZ IIA/B (s.a. op.cit., S.65» wie auch in Bereich
H XIII (R.H.Dornemann. 1981:44, 45). In Mumbaqat fand sich vergleichbares Material in den Gra
bungsbereichen NO-Tor (W.Orthmann, 1974:96, AbbA1:8) wie auch im Bereich des Steinbaus oder
Bauwerks 1, H 4.1/H5 (D.Machu1e, 1974:31).

Eine Korre1ationder sogenannten jungsten Schichten Tell Habuba Kabiras mit den oben vorgestellten
Befunden Eb1as und Hadidis ist zur Zeit nur sehr aUgemein moglich:

EBLA HAMA T.HABUBA KABIRA RADIDI

Mardikh I11A1MB I H
Gebaude Q
Raum 2933, Fb.lb(FBIMB)

Mardikh IIIA-BIMB 1111
Grab A H
Gebaude Q, Raum 2933 )
Fb.la

Mardikh I1ffi/MB II H
Gebaude Q, Raum 2980,
Schichten 4 und 5;
Graber B und C;

MUMBAQAT

jungste Schichten

jiingste Schichten

jiingste Schichten
Bereich B/Phase D;

MBII

MBlffi

(MB IIC?)

H XIII·; Bereiche I../C/D/O
Graber;"
(·Datierung siehe hier S.130ff.)

FUr Mumbaqat liegen zur Zeit noch keine zusammenfassenden Untersuchungen zur Keramikentwick
lung vor. DetaiUierte Kriterien zur Trennung des Materials in FB/MB und SB wurden noch nicht auf
gezeigt, veranderungen, die eine Eintei1ung des Spektrums in eine fruhe und spate Entwicklung inner
halb der einze1nen Epochen erlauben, noch nicht analysiert.

Die Datierung des Nord-Ost-Tores ist noch umstritten (siehe Murnbaqat, S.87f.). Die fur Schicht
5 im Bereich dieses Tores pub1izierte Keramik (W.Orthmann. 1974:95/96) wie auch die Keramik des
Horizontes H 4.1/H5 aus dem Steinbau oder Bauwerk 1 (D.Machu1e, 1974:6fO enthalten Formen (b1ock
hafte Rander s.o.), die enge Paralle1en zur Keramik Tell Habuba Kabiras (s.o.) und Hadidis aufweisen.

Nach R.H.Domemann (1979:138/139) zeigt die der MB lIB zugerechnete Keramik Hadidis (s.aber
auch R.H.Dornemann 1984) engste Paralle1en zum Material des Bereiches Steinbau I, Horizont H 4.1/
H5 (siehe hier Mumbaqat, S.89) bzw.zur Keramik der Schicht 2 der stidlich von Steinbau I durchge
flihrten Sondage (siehe hier, Mumbaqat, S.89) in Mumbaqat.

Diese Paral1e1en sind vor aUem zu sehen in der Gruppe der Topfe mit breiter Lippe und Wu1st un
terhalb des Randes (Mumbaqat: W.Orthmann, 1974:96. AbbA1:8; Hadidi, R.H.Dornemann, 1984:Abb.

" so oacb einer pers6nlicbeD MitteiluDg durcb Dr.E.StrommeDger.
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4:12-13. MB lIB: zur Datierung S.a. op.cit., S.65). Ahnliche Fonnen sind zudem in Ebla, Mardikh I1IB
(P.Matthiae, 198Od: 149) belegt.

Vergleichbare SchalenJSchilsse/n mit Hohlkehle (W.Orthmann. 1974:95. Abb.40:3) finden sich in Ha
didi (R.H.Domemann. 1979:131. Abb.20:43 und 134. Abb.22:16 und 17; MB II) wie auch in Bbla,
Mardikh I1INB (p.Matthiae. 198Od:146. lIlA; 147/1I1B).

Die Gleichsetzung der Befunde fiihrt zu folgendem Bild:

HADIDI

Bereich B
Phase D
lowestlintennediate/
(highest) floors
MB lIB (A?/C)

QOUEIQ

MUMBAQAT

Steinbau I
Horizont H 4.11H5
sowie Schicht 2 der
slidlich von Steinbau I
angelegten Sandage

TELL HABUBA KABIRA

jungste Schichten

Die der Mittelbronzezeit zugewiesene Kerarnik aus den Bereichen Survey und Rifa'at zeigt Parallelen
mit dem Material der Fundorte aus dem Stauseebereich, so mit Rand/onnen mit gerillter Oberseite
(Qoueiq) J.Matthers. 1981:385. Abb.223:14. 389. Abb.224. 391. Abb.225 und 397. Abb.227: (Hadidi)
R.H.Domemann. 1979:133, Abb.21. 134. Abb.22 und 135. Abb.23. In Ebla finden sich vergleichbare
Fonnen in Mardikh IIIA (p.Matthiae 1980d:143/1I1B, S.149).

SchaJeniSchiisse/n mit ausgepragter Hohlkehle (Qoueiq: J.Matthers, 1981:385, Abb.223 und Seite 393)
sind charakteristisch fur die Mittelbronzezeit in Ebla (p.Matthiae, 198Od:14O,141 und 147, Mardikh IlIA
und I1IB).

FUr den Top!mit betontem Umbruch in der GefaBmitte sind Parallelen in der mittelbronzezeitlichen
Kerarnik Eblas (p.Matthiae. 1979a:147, Abb.G:7) und Hadidis (R.H.Domemann, 1979:131) zu finden.

Die Vergleiche fur die GefaBe mit einem Wulst unterhalb des Randes, Qoueiq/Rifa'at, J.Matthers,
1981:397 Abb.227:1-3. wurden bereits auf Seite 119 dargelegt.

Die im Survey aufgefundenen Fragmenle der Amuq-ldlikischen Ware (J.Tubb in J.Matthers, 1981:
Seite 403ft) finden in den vorliegenden Vergleichsorten Parallelen in Ebla, Grab A (Mardikh I1INB)
(p.Matthiae, 1979a:181) und Tarsus, dort in den mittelbronzezeitlichen Schichten (H.Goldman, 1956:179
und Tafel 291:908).

Insgesarnt entspricht das Material nach J.Matthers dem der Phasen Hama H, Amuq K und Amuq
L. J.Matthers verglich die Kerarnik mit der der mittelbronze-II-zeitlichen Schichten Hadidis, mit dem
Material der Phasen Mardikh IIIA und IIIB sowie mit der mittelbronzezeitlichen Keramik aus Tarsus.

QOUEIQ

Survey
MB

TARSUS

EBLA

Mardikh
IlIA und B

HADIDI

MBII

TARSUS

MB
Niveau 7,5Om - 6,OOm

Die mittelbronzezeitliche Kerarnik des Bereiches A, 7,50m-6m wird von H.Goldman mit dem Ma
terial aus Hama H und Kiiltepe II und IV verglichen. M.MeUink setzt die in diesem Bereich gefunde
ne bemalte Kerarnik (Amuq-kilikische Ware) zudem mit Amuq K in Beziehung. Nach H.Goldman ist
in der Entwicldung der Kerarnik zwischen dem Ende der Friihbronzezeit (FB III) und dem Beginn der
Mittelbronzezeit ein Bruch zu verzeichnen (H.Goldman, 1956:164). Verglichen mit der mittelbronzezeit
lichen Keramik der tibrigen Fundorte zeigt Tarsus ein eigenes, von dieser Kerarnik groBtenteils abwei
chendes .S.p~ktrum. Parallele~ sind nur vereinzelt zu erkennen, Diese finden sich in der sogenannten
Amuq-kilikischen Ware. so in Ebla (Grab A, siehe hier Vergleichskatalog B, Tafeln 77 und 78) in ei
ner ~gfonn~ die haufig in dieser Warengruppe zu finden ist (siehe hier, Vergleichskatalog B. Tafel
84) wie.auch in der Fonnen¥JUppe der VorratsgefaBe (siehe hier, Vergleichskatalog B, Tafel 76). Eine
Korrelation der Befunde zwischen Tarsus und den weiteren Vergleichsorten ist nur bedingt moglich.

Anhand des Vergleiches der mittelbronzezeitlichen Kerarnik lassen sich in den Fundorten des Eu
phrattales wie auch im Surveybereich Qoueiq und in Ebla einige gemeinsarne Neuerungen beobachten.
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Diese sind besonders deutlich OOi den groBeren Gefa6en mit blockhaften Randem (haufig mit gerillter
Oberseite), mit Wulst auf der AuBenseite der Wandung und mit haufig auftretendem Kammstrichmuster.

Die Verbreitung bemalter Keramik scheint auch jetzt auf den westlichen Bereich Nordsyriens 00
grenzt (QoueiqlEbla). Bis auf wenige bemalte Fragmente aus Hadidi (R.H.Domemann, 1981:42) liegt
aus den Vergleichsorten des Stauseebereiches keine bemalte Ware vor.

Ein im keramischen Repertoire von den oben genannten Regionen Nordsyriens abzusetzendes Gebiet
ist Ugarit, gekennzeichnet durch die engen Parallelen in der Keramik zu Palastina (s.a. J.Tubb, 1983:50
und G.Swift, 1957:46)(s.a.Seite 97ff).

In der zweiten Halfte der Mittelbronzezeit zeigt sich mit der sogenannten Vase die einzige Form,
die in den bearbeiteten Befunden des Stauseebereiches, Eblas und Ugarits verbreitet ist.

Auch Tarsus ist durch ein eigenstandiges Keramikrepertoire charakterisiert, welches vor allem durch
die Amuq-kilikische Ware mit Ebla, Qoueiq und Ugarit verbunden ist.

TABELLE 11: KORRELATION DER MlTIELBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE

EBLA

Sondage in Q, Raum 2933
Fu6boden Ib
FB IV/MB I

Mardikh IIIA1MB I
Gebaude Q, Raum 2933,
Fu6boden Ib (FB/MBI);
Fu6boden la (MB I/II)

HADIDI

Mischphase Bereich B
(K.nicht publiziert)
FB IV/MB I

MB lIB (IIA?)
Bereich B, Phase D
initial, intermediate floors

MUMBAQAT

ohne Differenzierung in MB I/II,
orientiert an Hadidi MB na
Steinbau I, Horizont H 4.1/H5
wie auch Schicht 2 der Sondage
siidlich STB I

Steinbau I, H4.1/H5;
Sondage (s.o.), Schicht 2;

Mardikh IIm/MB II
Gebaude Q, Raum 2933, Fb.la
Raum 2980, Schichten 4 und 5
Grab A (MBI/II),
Graber B/C;

MB lIB (IIC?)
Bereich B, Phase D
(initial), interm. und
und highest floors
Bereiche H XIII und LIDIO (Graber);
Bereich C ?*; *(Datierung s.S.BOt)

Die Korrelation der mittelbronzezeitlichen Befunde kann zur Zeit nur als Arbeitshypothese angesehen
werden; da die Feingliedemng der Keramik noch relativ schwach begnmdet ist, kann auch die Korrela
tion der einzelnen Phasen bzw. der diesen Phasen zugewiesenen Keramik im Material noch nicht end
gultig belegt werden.
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TABELLE 12: KORRELATION DER MITIELBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE DER VERGLEICHS-
ORTE (nach den Angaben der Autoren/innen)

Ebla Ebla Ebla Ebla Ebla
MB I MBII Gebaude Q Grab A Graber B und C

ALALAKH - P.Matthiae -
198Od:113 op.cit, 1980b:
XVII-VIII VII-VI X

HAMA 198Od:113 op.cit, 1980b:13 1979a:165
H H Anm.68 Ende H bis G
1982e:52 H2; HI;
alteste Anm.71
Phasen H H4

AMUQ 198Od:113 op.cit,
K L

KOLTEPE
KARUM

Habuba Hadidi Qoueiq Qoueiq Tarsus
»jiingste Bereich B Survey Survey Bereich A
Schichten« MB IIIa,b,c MB IIA 7,50m/6m

ALALAKH J.Matthers J.Tubb H.Goldman
1981:369 1981:403 1954:76ff
XVI-VI XVII-VIII VII

HAMA E.Strommenger RH.Dome- 1981:369 1981:405 1954:76ff
1971:25 mann H H H
H 1979:139

H 5,4,2

AMUQ 1981:405 M.Mellink
K und L 1965:119

K

KOLTEPE 1981:405 H.Goldman
KARUM IV und II 1956:62

IV
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TABELLE 13: KORRELATION DER MlTTELBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE DER
VERGLEICHSORTE (nach Angaben der Autorinnen und Autoren)

129

RADIDI

UGARIT

MARDIKH

TARSUS

TELL HABU- - - 
BA KARIRA

MUMBAQAT - - -

Tarsus
Bereich A

H.Goldman
1954:76
Niveau IT

Hadidi
high tell
Bereich BIMB lIB

R.H.Domemann
1979:139 jungste Schichten

1979:139 Bauwerk 1, H 4.1{H5
Steinbau I, Schicht 2
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3. Spatbronzezeit

Keramik, die der Spatbronzezeit zugewiesen wurde, liegt aus Hadidi (Bereiche L-C-~H), aus
Mumbaqat (Hauser G; J; Kuppe, Haus F/Fl, Haus B und Haus H) und dem Surveybereich Qoueiq vor
(zu Ugarit, S.I06f.)48.

FUrHadidi und den Surveybereich wurde das entsprechende Material in vorlaufigen Zusammenfas
sungen bereits detaillierter vorgestellt, fUr Mumbaqat stehen solche, die Keramik der verschiedenen Be
reiche (und Epochen) einander gegentiberstellende Untersuchungen noch aus. Die in den Vorberichten
publizierte Keramik Mumbaqats UiBt jedoch bereits enge Parallelen im Material zwischen Hadidi und
Mumbaqat (grol3e Schalen mit eingezogenemRand, »low waisted vessels«, grol3e Topfe mit markantem
Umbruch in Schulterhohe, Deckel) erkennen. »Low waisted vessel« finden sich zudem im Surveyge
biet,

HADIDI

Nach RH.Domemann mGt sich eine Entwicklung (kein Bruch) von der Keramik des Bereiches B
Mittelbronzezeitzur Keramik der Bereiche H XIll und H/fafelhaus/SB IA und B in Hadidi feststeUen
(R.H.Domemann, 1981: Seite 46; »... our LB IA material is clearly an outgrowth of the MB II pottery
tradition..«). DetaiUierte Untersuchungen zu den Parallelen und Unterschieden stehen jedoch noch aus
(R.H.Domemann, 1981:42). Neben den mittelbronze-II-zeitlichen Merkmalen (s.u.) werden neue Ele
mente im Inventar beobachtet, die eine Unterscheidung der Keramik vom Spektrum der vorherigen In
ventareerlauben(R.H.Domemann, 1981:46).StratigraphischeBeobachtungenin den BereichenTafelhaus
und H XIII ermoglichen nach RH.Domemann tiberdies die Differenzierung des frtihen spatbronzezeit
lichen Materials in eine altere (H XIII/SB IA) und eine jungere (Tafelhaus/SB ffi) Stufe. (Diese Diffe
renzierungwurde fur die BereicheL-C-D-O im 1979 erschienenen Vorbericht noch nicht durchgeftihrt,
die Datierungder Keramik aus diesen Befunden orientierte sich aber an der des Bereiches H XIII, s.u.).
Die Kriterien,die einerseits zur Unterscheidungzwischen dem Material der Bereiche L-C-D-O-H und
dem des (mittelbronzezeitlichen) Befundes in Bereich B ftihrten und die Charakteristika, die -nach RH.
Domemann- die inteme Gliederung der Keramik aus H in eine fruhe und spate Stufe der SB I erlau
ben, werden im folgenden zu untersuchen sein.

Das Material aus H XIII ist vor allem in Rand- und Bodenfragmenten erhalten, das Inventar des
Tafelhauseszeigt tiberwiegend vollstandigeGefaBe, die, so RH.Domemann (R.H.Domemann, 1981:33),
eine gewisse Konzentration auf grol3e Formen, VorratsgefliBe und Kratere erkennen lassen.

Kriterien zur Unterscheidung der Keramik der Bereiche: H/SB (H XIII und Tafelhaus); (s.a. Bereiche
LID/C/O); B, Phase D/MB Iffi/(C);

Keramik, die in Hadidi erstmals im Bereich H XIII auftrat :

1. GefaBe der sogenanntenschwarzen Ware, schwarz, grau oder braun mit streifenpolierten Aul3enseiten
(R.H.Domemann, 1981:42).Das Formenrepertoiredieser Ware besteht tiberwiegendaus Schalen, verein
zelt auch aus Flaschen (R.H.Domemann, 1981:43,Abb.13:3-20)(vergleichbareFormen in derselben Wa
re treten in Ebla in Mardikh IIIB auf-siehe S.122).
2. Mit rotbraunen Streifen und/oder Wellenbandern auf heUem, orange-cremefarbenen Untergrund be
malte (nur fragmentarisch erhaltene) Keramik (R.H.Domemann, 1981:42);

Schalen (R.H.Domemann, 1981:43, Abb.13) stehen in einer Tradition mit dem Material sowohl des
Bereiches B (phase D, MB lIB) als auch des Tafelhauses.

Topfe (R.H.Domemann, 1981:44/45,Abb.14/15),vor allem Randformen, zeigen enge Parallelen zurn
Material der Phase D (MB lIB) des Bereiches B (s.a. RH.Domemann, 1979:131, Abb.20:40-44 und
S.133, Abb.21).

Die Differenzierung des Materials aus Bereich B (MB lIB) von dem des Bereiches H XIII beruht
vor allern auf dem Auftreten neuer Waren. Das Inventar des Tafelhauses (s.u.) ist dagegen in den
Formen deutlich von dern des Bereiches B abzusetzen.

.. Nacb R.llDo':'lemann (si~e bier. Teil Il, Hadidi) sou Bereicb B die gesamte Keramikabfolge von der FBZ IV bis zur SBZ I belegt baben;
vorgesteUt wird jedoch nur die Keramik der Mittelbronzezeit aus diesem Bereich.



3. Splitbronzezeit

Keramik, die in Hadidi erstmals im Bereich des Tafelhauses auftrat :
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1. »eiformige« VorratsgefaBe (R.H.Domemann, 1981:31, Abb.3) ohne ausgepragten Hals, mit groBer
Randlippe, langlich oder rund geformt, die Wandung kann durch Kammstrichmuster verziert sein;
2. »Iow waisted vessel« (R.H.Domemann, 1981:34, AbbA:3-1O) finden sich in Hadidi erstmals im In
ventar des Tafelhauses (s.a. RH.Domemann, 1979:141);

Weite und offene Topfe mit Ringboden, einer gegliederten AuBenlippe und (mehr oder weniger)
gerundeter Wandung (R.H.Domemann, 1981:34/35, AbbA und 5) haben eventuell Vorlaufer in den
Topfen aus Bereich B (MB IIB)(R.H.Domemann, 1979:133, Abb.21:4, 28 und besonders S.135, Abb.
23:3).

Krtige (R.H.Domemann, 1981:36, Abb.6; S.37, Abb.7 auch S.38/39) gehoren im Inventar des Tafel
hauses zum nonnalen Spektrum, in Bereich B, MB lIB gehoren sie dagegen nicht zum charakteristi
schen Fonnenrepertoire. Zudem treten im Inventar des Tafelhauses Tullengefabe auf, die in Bereich B
(MB lIB) ebenfalls fehlen (Tullengefalle in anderer Ausfonnung sind schon schon in der FB-IV-Zeit
belegt).

Keramik der Bereiche L-D-C-Q:

Die Datierung der Befunde in den Bereichen L-D-C-Q in den Beginn der Spatbronzezeit (SB I)
erfolgte nach RH.Domemann anhand des Vergleiches mit dem Material aus Hadidi seiber, dort mit
Bereich H XIII (R.H. Domemann, 1981:41). Die hier in den Vergleich einbezogenen GefaBe sollen
kurz vorgestellt werden:

Bereich L-Vergleichskatalog B/Tafel 11:4
Fonnengruppe Vase--nach RH.Domemann (1979:139) charakteristisch fur den Ubergang MB/SB, hier
aber nur aus dem »highest floor« des Bereiches B (MB IIC) belegt;

Vergleichskatalog B/Tafeln 26:lund 41:1
Fonnengruppe Schalen/Schtisseln-die hier verglichenen Fonnen fmden sich in Hadidi, Bereich B/Phase
D-MB lIB;

Vergleichskatalog B/Tafel 47:8 und 9
Fonnengruppe Schalen/Schusseln-vergleichbare Schalen sind weder fur Bereich H XIII noch fur das
Tafelhaus publiziert.

Bereich D-Vergleichskatalog B/Tafel 25:1
Fonnengruppe Stander/Fruchtschale-zu dieser Form finden sich in Hadidi keinerlei Vergleichsobjekte.

Bereich C-Vergleichskatalog B/Tafel 32:2
Formengruppe Flaschen (?)-keine charakteristisch spatbronzezeitliche Randform.

Vergleichskatalog B/Tafel 45:2
Fonnengruppe Schalen/Schtisseln-Schalen der Form sind ab MB lIB zu finden.

Bereich O-Vergleichskatalog B/Tafel 27:1
Formengruppe Schalen/Schtisseln-Schalen der Form sind ab MB lIB zu finden.

Einzelne Fonnen dieser Bereiche (hier L), die nicht in den Vergleich einzubeziehen waren (z.B.
RH.Domemann, 1979:131, Abb.20:20, 32-34, 36, 37-alle Bereich L), zeigen eher Parallelen zur Kera
mik des Tafelhauses).

Kriterien zur Dijferenzierung des von R.HDornemann vorgestellten spiitbronzezeitlichen Materials:

Die im Bereich H XIII angeftihrte streifenpolierte Keramik wird fur das Tafelhaus nicht mehr ex
plizit erwahnt (streifenpolierte Schalen dieser Ware treten in Ebla in der Phase Mardikh III B auf), be
malte Keramik fehlt im Tafelhausinventar. GefaBformenbeider Bereiche sind auf Grund des unterschied
lichen Erhaltungszustandes kaum zu vergleichen, die Randformen der Topfe zeigen dagegen Ahnlich-
keiten.
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Der Vergleich der Keramik des Bereiches H XllI mit der des Bereiches B fiihrt zu der Uberlegung,
ob diese (H Xlll) noch in das Ende der mittelbronzezeitlichen Entwicklung zu setzen ist.

Der Gesamteindruck der fUr H xm, das Tafelhaus und Bereich B publizierten Formen (siehe RH.
Domemann, 1979:133, Abb.21-Formengruppe der Topfe (und Flaschen) so auch S.134, Abb.22 und
S.135, Abb.23 und 1981: Seite 44, Abb.14) zeigt grOBere Gemeinsamkeiten zwischen dem Material der
Bereiche B und H xm als zwischen H XIII und dem Tafelhaus. Weitere Vergleiche mit dem Spektrum
der Keramik der Phasen Mardikh mA/IIffi zeigen Parallelen in den Formengruppen Schalen (p.Mat
thiae, 1980<1:141-148) wie auch in den Gruppen Topfe und Flaschen (op.cit., S.142/ITIA) (siehe zudem
die Keramik der sog. jnngsten Schichten aus Tell Habuba Kabira, E.Strommenger in E.Heinrich, 1971,
Seite 21ff, ohne daB letztere zu chronologischen Aussagen herangezogen wird). Auf die o.g. Parallelen
im Spektrum der Randformen zwischen H xm und dem Tafelhaus lieBe sich im Fall der Umdatierung
des Bereiches H XIII die Beobachtung RH.Domemanns beziehen, daB das friihe Material der Splitbron
zezeit in Hadidi (dann also die Keramik des Tafelhauses) eine Entwicklung aus dem mittelbronzezeit
lichen Spektrum darsteUe. SoUte sich die hier vorgestellte Uberlegung zur Datierung des Bereiches H
XIII in das Ende der Mittelbronzezeit bestatigen, so ist auch die Datierung der Befunde L-C-D-O in
diese Korrektur einzubeziehen. Das dort aufgefundene Material UiBt in einigen Formen (z.B.Topf mit
betontem Umbruch in der Gefalsmitte, RH.Dornemann, 1979:131, Abb.20:1-3 Bereich 0) enge Paral
lelen zwn Material des Bereiches B erkennen.

Eine deutliche Veriinderung ist in der Keramik des Tafelhauses zu beobachten. Mit diesem Material
liiBt sich m.Mng.n. der Beginn der spatbronzezeitlichen Entwicklung defmieren, d.h. die Datierung des
Tafelhauses wUrde nach der Terminologie RH.Dornemanns in die SB IA fallen.

1m iibrigen vergleicht RH.Domemann selber das Material des Bereiches H XIII mit der Keramik
der Amuq-Grabungen, dort mit dem Material aus der Obergangsphase MB/SB (R.H.Domemann, 1981
Seite 42).

MUMBAQAT

Aus Mumbaqat liegen Zuweisungen der Keramik in die friihe Spatbronzezeit aus den Bereichen »Ib
rahims Garten«, Haus B, AuBenstadt, Haus G und I, Kuppe, Innenwall, Haus F-Fl, Innenstadt, Haus
H und Bereich 29/36-37 nordlich des Steinbau I vor.

Haus B zeigt als charakteristische Formen die sogenannten »low waisted vessel«, femer Schalen mit
kurzem, eingezogenem Rand. Das Material entspricht zum Teil der Keramik des Tafelhauses in Hadidi
(siehe z.B. H.K1approth, in: D.Machule, 1986:116 und 117, Abb.27 und 28 sowie RH.Domemann, 1981
Seite 34, AbbA), eine Korrelation beider Bereiche scheint moglich.

Die Hauser G und I der AuBenstadt enthalten ebenfalls Formen, die mit dem Material des Tafelhau
ses in Hadidi zu korrelieren sind, u.a. »low waisted vessel« (siehe T.de Feyter, in: D.Machule, 1987:97,
98, Abb.13 und R.H.Domemann, 1981:34, AbbA und 5.37, Abb.7).

MUMBAQAT

Haus B
(MB/SB)

MUMBAQAT

Hauser G und J (MB/SB)
Eine Gliederung des Materials
innerhalb der Niveaus AS 1/1111I1
in deutlich friiher oder sparer
war nicht moglich.

RADIOI

Tafelhaus

Schalen mit kurzen eingezogenen Randem, wie sie iiberdies in den Hausem G und I auftraten, sind,
verglichen mit Hadidi, ab dem Bereich Hadidi B/phase D, d.h, MB lIB zu fmden.

Die herangezogene Keramik des Grabungsbereiches Kuppe entstammt den Arealen:
25:30, bier Mwnbaqat, S.88 und Vergleichskatalog B, Tafel 26:2;
27:30, bier Mumbaqat, S.88 und Vergleichskatalog B, Tafel 59:6;
27:31, hier Mumbaqat, S.88 und Vergleichskatalog B, Tafeln 43:2; 59:4; 61:5; 62:1; 74:3; 75:3;

Das fur Bereich 25:30, Horizont HO/Hl vorgesteUte Material (D.Machule et al., 1982:16, Abb.5),
bestehend aus kurzen, stark eingezogenen Randformen der Formengruppe Schalen/Schiisseln sowie rela
tiv gro&:n, auf ihrer Oberseite gerillten Topfrandformen entspricht dem Material, welches z.B, in Ebla
(p.Matthme, 1980<1:141, 143) in der Phase Mardikh III und in Hadidi aus den Bereichen B/Phase D
(R.H.Domemann, 1979:133,134) und H XIII (R.H. Dornemann, 1981:43-45) bekannt ist. Eine Datierung
des hier in den Beginn der Spatbronzezeit angesetzten Materials noch in das Ende der Mittelbronzezeit
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oder in den Ubergang MB/SB scheint auf Grund der Parallelen mit dem Material Hadidis und Eblas
moglich,

Die aus Area127:30, Horizont HO/Hl stammende, ebenfalls in den Beginn der Spatbronzezeit datierte
Keramik ist auf Grund der wenig charakteristischen Formen zZt. nicht datierbar.

Die Topfe des Bereiches 27/31, Horizont HO/Hl weisen stark gegliederte Randformen auf, die Scha
len/Schusseln einen betonten Umbruch unterhalb des Randes (D.Machule et al., 1982:14, Abb.3). Dies
weist auf eine Datierung noch in das Ende der Mittelbronzezeit hin.

Insgesamt kann eine endgtiltige Datierung der Keramik des Bereiches Kuppe wohl erst nach einer
zusammenfassenden Keramikuntersuchung erfolgen.

Haus F-Fl (p.Wemer, in: D.Machule, 1987:78, Abb.9) und Haus H in der Innenstadt (op.cit.S.8fr
-87) zeigen Formen, die ihre engsten Parallelen im Material des Tafelhauses in Hadidi finden (R.H.
Domemann, 1981:40, Abb.l0, S.34, AbbA).

MUMBAQAT MUMBAQAT MUMBAQAT HADIDI

Haus B Hauser G und J
(MB/SB) (MB/SB) Haus F-Fl

und Haus H Tafelhaus
(SB) (SB)

TABELLE 14: KORRELATION DER SPATBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE

MUMBAQAT

»Ibrahirns Garten« Haus B;
AuBenstadt/Hauser G und J;
Kuppe 25/3O-HO/Hl (?)(MB/SB)

MUMBAQAT

Innenstadt
Haus H und Innenwall/Haus F-Fl;
(SB)

HADIDI

Tafelhaus
(SB)

Die aus dem Bereich 29/3~37 nordlich des Steinbau I stammende und in den Vergleich einbezogene
Keramik, nach D.Machule (D.Machule et al., 1982:33ff) mit Hama G zu vergleichen und in den Beginn
der SplUbronzezeit zu datieren, zeigt keine Formen, die eindeutig der MB, SB (oder FB) zuzuweisen
waren, Unter den Schalen, vereinzelt auch bei den Flaschen, lassen sich Parallelen zur Keramik des Be
reiches H XIll in Hadidi finden (R.H.Domemann, 1981:43 und 45).

Aus dem Bereich des Surveys/Grabung Rifa'at stammt Keramik, fur die sich Parallelen im Material
Hadidis und Mumbaqats, dort in der Gruppe der sogenannten low waisted vessel, fanden (J.Matthers,
1981:379; R.H.Domemann, 1981:34, AbbA:3 und 6 und D.Machule, 1987:88, Abb.6:2). Die Keramik
der Graber 1 und 2 (Qoueiq, S.9lf.) wie auch des Bereiches H5 (Qoueiq, S.9lf.) lie8 m.E. keine hin
reichenden Anzeichen fur eine Zuordnung in den Ubergang MB/SB erkennen. Eine Umdatierung der
Befunde anhand des publizierten Materials wurde auf Grund der wenig charakteristischen Keramik nicht
vorgenommen.

(Noch)Nicht zu korrelieren : Bereich Kuppe;
Bereich 29/3~37 nordlich des Steinbau I;
Qoueiq/Rifa'at

Eine Korrelation von Befunden und Terminologie zwischen UGARIT (UGARIT RECENT 1-2-3)
und den herangezogenen Vergleichsorten ist tiber die Keramik nicht moglich (siehe Ugarit, S.I06f), die
Keramik Ugarits wies fast keine Parallelen zum Material der ubrigen Fundorte auf.
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TABELLE 15: KORRELATION DER SpATBRONZEZElTUCHEN BEFUNDE (nach Angaben der
Autoren)

Hadidi
Bereich
H XUI

Hadidi
Tafel
haus

Mumba. Mumba. Mumba. Mumba. Qoueiq
Haus B Haus H Haus G Kuppe Survey

ALALAKH

HAMA

AMUQ

R.H.Domemann
1981:41 1981:42
V-I IX-IV

1981:41
G

D.Machule et.al,
1986:122 1987:86 1987:97
VI-V VII-II IX-V

1987:97
HI

1987:89 1987:97
M M

J.Matthers
1981:369
IV-I

1982:147 1981:369
G G

TABELLE 16: KORRELATION DER SpATBRONZEZEITLICHEN BEFUNDE (nach Angaben der
Autoren)

RADIOI

UGARIT

RIFA'AT

Mumbaqat
HausH
Fu8boden 4

1987:86
Tafelhaus SB m

(Qoueiq)
1987:86, Anm.33
Grab 2

Mumbaqat
Au8enstadt
Hauser G und J

1987:97
HXIII

Qoueiq
Survey

1981:369
SB IA
spatbronzezeitliche Schichten

1981:369
Ugarit Recent 1(2!3

UGARIT/RAS SHAMRA

Nahezu das gesamte Material, welches dem Abschnitt Ugarit Moyen zugerechnet wird, stammt aus
Grabem, die im Verlauf der Untersuchungen in den Sondagen I-II-III freigelegt worden (im folgenden,
wenn nicht anders angegeben, immer: F.A.Cl. Schaeffer;
(Schnitt I: 9.Kampagne 1937 I Syria 19, 1938;
(Schnitt II: 9.Kampagne 1937 I Syria 19, 1938;
(Schnitt III: 3.Kampagne 1931 I Syria 13, 1932; s.a.: StratComp., 1948a:Tafeln V, VIII und XIII).

In allen drei Sondagen worden Keramik- und Bronzefunde in eine Abfolge spat-mittel- und friih
bronzezeitlichen Materials eingeordnet (l948a:15, 18,20), welche F.A.Cl.Schaeffer in die Stufen Ugarit
Recent 1-2-3, Ugarit Moyen 1-2-3 und Ugarit Ancien 1-2-3 gliederte.

Diese Stufengliederung 1-3 beruht (fur Ugarit Moyen) nicht auf stratigraphischen Beobachtungen von
(Siedlungs)-Schichten im Bereich des Tells, sie scheint eher eine Konstruktion aus der Interpretation
der Keramik und deren Fundlage innerhalb der Graber. Auf Ugarit Moyen 2 folgt dabei nach FACl.
Schaeffer Ugarit Recent (SB), d.h. der Zeitraum, der fur die Phase Ugarit Moyen 3 steht, ist hier nicht
als eigene »Schicht« erfaBt (siehe auch (Schnitt l/Ugarit Moyen 2 nach F.A.Cl. Schaeffer: Gebeinnische
des Grabes 36; 1948a:Tafel V-j; Schnitt II/Grab 55; 1948a:Tafel VIII-G; Schnitt I1I/Friedhof des Ni·
veaus II; 1948a:Tafel XllI).

UGARlT MOYEN 1:

In allen drei Schnitten wurde Material dieser »Schicht« zugewiesen (Schnitt I; 1948a:Tafel V:Bereich
L, zwischen 7 m und 7,50 m; Schnitt II; Tafel VIII:Bereich L, zwischen 5,80 m und 6,40 m; Schnitt
III; Tafel XIII: Bereich zwischen 3 m und 4 m; siehe aber hier Seite 13lf. zur Materialdarstellung in



3. Splilbronzezeit 135

Ugaritica II (1949) und vn (1979).
Wichtig sind nach F.A.CI.Schaeffer neben der Keramik vor allem die Bronzebeigaben in den Gra

bern, die fUr diese Phase auch zu der Bezeichnung »porteurs de torques« (s.aJ.CI.Courtois, 1979:1151)
filhrten.

. Die Graber im unteren Bereich des sogenannten Friedhofes des Niveau II (in Schnitt III) lagen circa
emen Meter tiefer als die Bestattungen in den »mittleren Schichten«, welche der Zeit der agyptischen
Herrscher Sesostris II und Amenemhat III der XII.Dynastie zugerechnet werden. (Sesostris II nach F.A.
Cl.Schaeffer: XII.Dynastie, 1906-1888 v.Chr.). Das Ende der Phase, in der die Bestatteten die charak:
teristischen »torques« trugen, also der Phase Ugarit Moyen I, setzt F.A.CI.Schaeffer mit ca. 1900 v.Chr.
an (1948a:23). Neben den Arbeiten in Schnitt III wurden Untersuchungen irn Bereich des Baal- und
des Dagan-Tempels durchgefilhrt. Die beiden Heiligturner sollen in ihrer Griindung (mindestens) bis
an den Beginn des Niveau II zuruckreichen. Funde aus diesem Bereich datieren in die Zeit des Sesostris
I, ca.1950 v.Chr., die Errichtung der Gebaude (und somit der Beginn des Niveau II) soll jedoch eine
gewisse Zeit zuvor erfolgt sein; nach F.A.CI.Schaeffer kann dafur der Zeitraum der XI.Dynastie ange
nommen werden (1948a:23/24). Ugarit Moyen I datiert somit tiber die oben dargelegten Befunde in den
Zeitraum 2100 bis 1900 v.Chr ..

Diese Phase Ugarit Moyen I wird der Endphase der Friihbronzezeit (FB IV) zugerechnet. R.North
(R.North, 1973:138) verweist auf die Diskussion urn die Benennung dieser »Schicht« und erinnert an
die entsprechende Problematik in der Terminologie zur Chronologie Palastinas (siehe dazu auch I.Ci.
Courtois, 1974:102, 103).

Die Zuordnung der Phase Ugarit Moyen I zur Friihbronzezeit wUrde eine Gliederung der Mittelbron
zezeit Ugarits in zwei Abschnitte -Ugarit Moyen 2 und 3- ergeben. Nach R.North fuhrt diese Untertei
lung zu einer Einordnung der sogenannten Hyksoszeit (laut F.A.Cl.Schaeffer Ende Ug.Moy.2 und Ug.
Moy.3) in die Stufe Mittelbronze II.

Die absoluten Daten fur diese (wie auch fur die ubrigen) Phase Ugarits sind an der agyptischen
Chronologie orientiert (».. les subdivision de RS II ou Ugarit Moyen correspondent aux grandes divi
sions de l'histoire des XIe, Xlle et Xllle dynasties« (1948a:28)). Ugarit Moyen I entspricht dabei der
Zeit der XI.Dynastie und der 1. Hlilfte des Zeitraumes, den die XII.Dynastie einnimmt, endet aber vor
Beginn der Regierungszeit des Sesostris II (1906-1888 v.Chr.)(1948a:28).

UGARIrMOYEN 2

Belege fur diese Phase ergaben nach F.A.Cl.Schaeffer die Schnitte I (1948a:Tafel V, Gebeinnische
I), II (op.cit. Tafel VIII, Grab 55) und III (op.cit. Tafel XIII, Bereich zwischen 2 m und 3 m).

Schnitt I (1948a:15) lieB Mauerreste erkennen, die in ihrer Grundung bis in die Phase Ugarit Moyen
zuruckreichen, in Ugarit Recent aber weiterbenutzt worden seien.

Die Gebeinnische I (1948a:16) des Grabes 36 enthielt U.a. zwei bemalte Gef:ille, einen roten polier
ten und einen schwarzen polierten Krug sowie ein Fragment von Kamares-Keramik. Dieses datierte F.
A.Cl.Schaeffer in Anlehnung an Sir A.Evans tiber das sogenannte Harageh-Deposit in Agypten in die
Zeit des Sesostris II (XII.Dynastie, 1906-1888 v.Chr.)(s.S.I00). An anderer Stelle wurde nach F.A.Cl.
Schaeffer zudem Kamares-Keramik im Kontext agyptischer Belege gefunden, die die Zuordnung dieser
Ware (und darnit die Zuordnung aller Befunde Ugarits, die Kamares Ware enthielten) in die Zeit der
XII.Dynastie (Sesostris II 1906-1888 v.Chr. und Amenemhat III, 1850-1800 v.Chr.) bestatigen soll.
Dber diese Korrelation wurde die Keramik der Gebeinnische in den Zeitraum ca. 1900-1750 v.Chr. da
tiert; das jungere Datum fand dabei keine nahere ErUiuterung.

Schnitt II (1948a:18/19ff) fiihrte zur Freilegung des Grabes 55, welches ebenfalls der Phase Ugarit
Moyen 2 zugerechnet wird. Die beigegebene Keramik wurde mit der der Gebeinnische I in Grab 36
verglichen und tiber diesen Vergleich Ugarit Moyen} zugeordnet, zur Untersttitzung der chronolog.i
schen Einordnung wurde der Befund von Kahun in Agypten herangezogen. Neben Kamares-Keramik
soil in Kahun zudem bemalte Keramik aufgefunden worden sein, die der des Grabes 55 (l948a:Tafel
VIII, Bereich H, Nr.44 und 46) entsprochen habe. Der Befund von Kahun datiert nach F.A.Cl.Schaeffer
(wie der des Harageh-deposits) in die Regierungszeit des Sesostris II (XII.Dynastie, 1906-1888 v.Chr.),
Die polierten Kriige des Grabes 55 wurden tiberdies mit GefliBen aus den ~rnbem I und II in Byblos
verglichen, die ihrerseits den Herrschem Amenemhat III und IV (Xll.Dynastie, 1850-1792 v.Chr.) zuge
rechnet werden. Kriige mit KleeblattausguB wie in Grab 55 sollen nach F.A.Cl.Schaeffer nicht junger
als 1700 v.Chr. datieren (1948a:Tafel VIII, ca. 5 m, Nr.35)(zur Diskussion der Datierung s.5.102).

1m Bereich des Schnittes III (1948a:20) wurde zwischen 1,75 m und 4 m der sogenannte Friedhof
des Niveau II freigelegt, Wenige Meter ostlich (!) des Schnittes III fand man, in einer Tiefe zwischen
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1 m und 1,40 m liegend, Fragmente zweier Sphingen, die den Namen des Amenemhat III (1850/1800
1790 v.Chr.) trugen. Siidlieh (!) dieses Bereiehes, im selben Niveau, lag die zerstorte Statue der Ehefrau
des Sesostris II (19Ofr1888 v.Chr.). Das Niveau, in dem diese Objekte mit Namen der Herrseher der
XII.Dynastie aufgefunden worden waren, zeigt naeh F.A.Cl.Sehaeffer den BesiedlungsMrizonI zur Zeit
der XII.Dynastie in Ugarit an (...»La profondeur tl laquelle nous les avons retrouves indique done le
niveau d'habitation d'Ugarit du temps de la XIle dynastie egyptienne.« 1948a:22). Die Graber der
»mittleren Schichten« des sogenannten Friedhofes des Niveau II, die zu dieser »Besiedlung« gehort ha
ben soHen, liegen alle 1 m bis 1,50 m tiefer als die »Besiedlung« selber, zwischen 2 m und 3,50 m,
z.T, etwas tiefer (»Les sepultures eorrespondant tl eette epoque doivent se trouver de 1 m tl 1,50 m en
viron plus bas que le niveau d'habitation« 1948a:22). F.A.Cl.Sehaeffer ordnet sie der Zeit der XII.Dy
nastie tiber den Keramikvergleieh mit der Gebeinnische J des Grabes 36 zu, In einer Tiefe von ca.
2,50 m dieses Sehnittes ill wurde zudem Kamares-Keramik freigelegt (1948a:Tafel XIII, ca. 2,5Om,
Nr.25) (zur Diskussion dieser Datierung siehe hier S.I00).

Die absoluten Daten, 1900-1750 v.Chr., wurden auch hier von der ligyptischen Chronologie tibernom
men. Der Beginn Ugarit Moyen 2 wird auf Grund der obengenannten Funde in die Zeit der XII.Dyna
stie, genauer in die Regierungszeit des Sesostris II (1~1888 v.Chr.) eingeordnet Das Ende dieser
Phase fallt nach F.A.Cl.Sehaeffer (1948a:28) in die Zeit der XIII.Dynastie und den Beginn der »Hyk
soszeit«.

Die Datierung der Kamares-Keramik und tiber diese die ehronologische Einordnung der Phase Uga
rit Moyen 2 in die Zeit der XII. und xm.Dynastie wurde bereits auf S.I00 diskutiert Eine Datierung
auf Grund obiger Befunde ist m.E.fraglieh. Die Keramik der bier bearbeiteten Befunde (s.S.l04trabelle
8) konnte fur vorliegende Untersuehung mit der Keramik Palastinas und Zyperns vergliehen werden.
Stets ftihrte dieser Vergleieh zu einer jiingeren Einordnung der von F.A.Cl.Sehaeffer dem Abschnitt
Ugarit Moyen 2 zugewiesenen Keramik und darnit der Befunde. Die Zuordnung dieses Materials erfolg
te dabei in einen Zeitraum, der im System F.A.Cl.Sehaeffers dem Ende Ugarit Moyen 2 und Ugarit
Moyen 3 entsprieht (z.B.Gebeinnisehe J/Grab 36, Grab 55, siehe aueh TabeHe 8). In diesem Zusammen
hang so11 die Untersuehung W.Heleks zu den agyptischen Statuen im Ausland zitiert werden (W.Helek,
1976:10lff). Aueh W.Helek stellt die Datierung der Phase Ugarit Moyen 2 bzw. der Kamares Keramik
auf Grund der von F.A.Cl.Sehaeffer genannten Basis (s.o.) in Frage (W.Helck, 1976:107, 109). Seine
Untersuehung ftihrt zur Datierung der Kamares-Ware in die Zeit urn 1650 v.Chr .. Dieser Ansatz stiitzt
die hier vorgeschlagene ehronologische Zuordnung der betreffenden Befunde (siehe S.l04trabeHe 8)
in das Ende der Mittelbronzezeit

UGARII'MOYEN 3

Wie eingangs erwahnt, ist die Phase Ugarit Moyen 3 in den drei Sondagen nieht als eigene
»Schicht« belegt Der Begriff Ugarit Moyen 3 wurde von F.A.Cl.Sehaeffer erst relativ spat in die Ter
minologie aufgenommen; hier soU daher etwas ausfiihrlieher auf die Entwicklung dieses Beriffes einge
gangen werden.

1938: 1m Grabungsberieht zur 9.Kampagne in Ugarit (Syria 19, 1938:197ff), in deren Verlauf die
Sehnitte I und II angelegt und ein Gr06teil der hier relevanten Graber freigelegt wurden, bezeiehnet F.
A.Cl.Sehaeffer den Grabungsbereieh der Unterstadt als: »Un quartier de la ville de l'epoque hyksos«
(1938:197). Hier fand sieh nach F.A.Cl.Sehaeffer das Material, mit dem dasEnde des Niveau II, hier
der Zeitraum 18.-16.Jh. zu untersuehen war (»nous apportent principalement des materiaux pour l'etude
de la fin du niveau II, du XVIIIe au XVIe siecle« 1938:197). Diesen Zeitraum korreliert F.A.Cl.Sehaef
fer mit dem Zeitraum Ende des Mittleren Reiehes und der Hyksoszeit (»C'esl, en gros.l'epoque de la
fm du Moyen Empire et de la domination des Hyksos en Egypte.« 1938:197). Zu den Beigaben in den
Grabem heiSt es:

1. Alteste Bestattung Grab 36 (Grabnische J}(l938:203} ..typisch hyksoszeitlieh;
2. Grab 54 (1938:222) .. altere Bestattung datiert in den Obergang 17./16Jh. (Hyksoszeit);
3. Grab 55 (l938:224).. alle Gefll6e datieren in das Ende des Niveaus II, einzelne Formen wie die des

Kruges mit Kleeblattausgu6 datiert F.A.Cl.Sehaeffer bis ins 16.Jh. (siehe hier S.102 und 135 nieht
jtinger als 1700 v.Chr.);

4. Grab 56 (1938:236f) Keramik der Spatphase des Niveau II, hyksoszeitlieh;
5. Grab 57 (1938:242}..hyksoszeitlieh.
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1948b:(Syria 25.185ft) 1948 postuliert F.A.CI.Schaeffer in der Beschreibung der Stratigraphie Ugarits
einen (stratigraphischen und chronologischen) Hiatus zwischen Niveau I und II. Der hier belegte Zeit
raum soli 100 bis 200 Jahre umfaBt haben (op. cil190) und von 1750-1550 v.Chr. datieren. (Verglichen
mit dem 1938 erschienen Bericht fiele also das in der 9. Kampagne freigelegte Material der Graber aus
der Unterstadt (l8.-16Jh.) in diese Zeitspanne, Ende Niveau II).

1948a: (StratComp.15ft). Die 1937 freigelegten Graber der Unterstadt werden hier z.T. umdatiert.
So die oben beschriebene Gebeinnische des Grabes 36. die jetzt ins 2O.-18Jh. (Ugarit Moyen 2). nicht
mehr in die Zeit 18.-16Jh. datiert- wie auch Grab 55.

Zu den Bestattungen,die in Schnitt III freigelegt wurden,heiSt es (l948a:21): In den oberen Schich
ten fanden sich Graber. deren Keramik mit der des Grabes 55 vergleichbar war (Tafel VIII. Nr.31;
Krug, (schwarz.poliert; Tafel XIII. Nr.16).

Keine dieser Formen soli jiinger als 1650 v.Chr. sein. Atmliche Formen sind nach F.A.CI.Schaeffer
in Ugarit aus der Zeit der XII. und XIII.Dynastie bekannt Zur 1938 vorgenommenen Datierung merkt
F.A.CI.Schaeffer an. daB man zu diesem frUhen Zeitpunkt den Hiatus zwischen Niveau I und II noch
nicht erkannt habe.

Nach seiner 1948 vorgenommenen Korrelation der Funde aus Ugarit mit den Daten der agyptischen
Chronologie verwendet F.A.CI.Schaeffer erstmals den Begriff Ugarit Moyen 3. Diese Phase ist gekenn
zeichnet als »...une des periodes les plus obscures de notre site. Dans les trois coupes etudiees ci
-dessus.... la fin de cette periode n'est representee par aucun monument; elle est marquee par un hiatus
chronologique«
(1948a:27). Den 1938 sogenannten Zeitraum Ende des Mittleren Reiches und Hyksoszeit, 18.-16.Jh.

datiert er jetzt wie folgt:

Ugarit Moyen 2:1900-1750 v.Chr./Ende der des Mittleren Reiches, XIII.Dynastie und Beginn der Hyk
soszeit (20.-18Jh.);

Ugarit Moyen 3:1750-1600 v.Chr.Hyksoszeit.ISs- Ende 17.Jh.).

Die jiingsten Bestattungen im Bereich des Schnittes III liefem nach F.A.CI.Schaeffer die Belege fiir
den Beginn der Phase Ugarit Moyen 3. der oben genannte Hiatus von 100-200 Jahren Dauer ist auf
den Zeitraum 1650-1550 v.Chr. reduziert (Ende Niveau II 1; Beginn Ugarit Recent).

Die fiir vorliegende Arbeit herangezogenen Vergleiche fur die Keramik (und Befunde), die F.A.CI.
Schaeffer der Phase Ugarit Moyen 2 zuwies, fiihrten zu einer von F.A.CI.Schaeffer abweichenden Ein
ordnung der Objekte in das Ende der Mittelbronzezeit, teilweise in den Obergang und den Beginn der
Spatbronzezeit.in der Terminologie F.A.CI.Schaeffers Ugarit Ende Moyen 2-Ugarit Moyen 3/Ugarit Re
cent 1. Keramik (und Befunde), die auch von F.A.CI.Schaeffer unter dem Begriff Ugarit Ende Moyen
2-Ugarit Moyen 3 zusammengefaSt werden,entsprechen nach meinen Vergleichen mit der Keramik Pa
lastinas und Zypems dem dort in dasEnde der Mittelbronze-Anfang der Spatbronzezeit datierten Ma
terial.

Nach W.Helck (1976:109) geht die Phase »Mittelugarit« (Ugarit Moyen) in der Hyksoszeit in die
Phase Spatugarit (Ugarit Recent) iiber. R.North faBt Ugarit Moyen 3 als Spatphase Ugarit Moyen 2 auf
(R.North. 1973:136). Nach J.CI.Courtois ist Ugarit Moyen 2 zeitgleich mit der XIII.Dynastie Agyptens
und der MB lIB Palastinas (J.CI.Courtois. 1979:1204). Ugarit Moyen 3 datiert er ins 17.Jahrhundert
und parallel zur sogenannten Hyksoszeit (op. cit. Seite 1208). 1973 konnte nach J.CI.Courtois (1974:102
und 1973:293ft) anhand von Siedlungsspuren und Grabern der Beleg fur eine stratigraphisch beobach
tete. eigene Schicht Ugarit Moyen 3 erbracht werden.

KORRELA TION DER BEFUNDE UGARITS MIT DEN BEFUNDEN DER WEITEREN HIER HE
RANGEZOGENEN VERGLEICHSORTE

Zwischen der Keramik Ugarits und dem Material der sonst hier herangezogenen Vergleichsorte fin
den sich nur wenige Parallelen. Vergleichbar ist die Form der Vase (siehe Vergleichskatalog B. Tafeln
8-21). Sie zeigt in Ebla, Hadidi und Mumbaqat eine begrenzte Laufzeit von der Mitte der Mittelbron
zezeit bis in den Obergang zur Spatbronzezeit, In Ebla sind Vasen ab der Phase Mardikh IIIB belegt,
in Hadidi kommen sie in der Phase MB IIC (Bereich B. Phase D-oberste FuBbodenniveaus) vor, Die
fur den Obergang MB/SB belegten Vasen aus Mumbaqat stammen aus den Hauser B. G und J.
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In Ugarit finden sich entsprechende Formen in:

den Graber der Hofsondage Ill (Ugarit Moyen 2/2-3); ..
aus der alteren und mittleren Belegung des Grabes 53 (Bnde Niveau IWbergang Ugarit Recent 1 bis
15Jh);
Grab 54 (Ende Niveau lI/Ugarit Recent 1 bis 15Jh.);
Grab 55 (Ugarit Moyen 3/Ugarit Recent 1);
Grab 56 (Bnde Niveau In;
Grab 4496 (Ugarit Moyen/Ugarit Recent);
Grab 1246 (Ugarit Moyen/Ugarit Recent);
zwei Graber ohne Nummer (18.-16Jh.);

(Die hier nicht erwahnten Befunde, in denen Vasen auftraten, konnten nicht zur Datierung
herangezogen werden, siehe hier, Teil V, Schicht VII).

Der Vergleich weiterer Formen aus dem Kontext der Vasen mit Keramik aus Zypern und Palastina
fuhrten zu einer Datierung der Befunde in den Zeitraum MB lill/C-MC III bis in die beginnende Spat
bronzezeit 49.

AbschlieBendist auf die von F.A.Cl.Schaeffer aufgezeigten Verbindungen mit Agypten hinzuweisen.
Skarabaen, die a1s Beigaben zusammen mit der Keramik in den Grabern der Hofsondage, in der alteren
Belegung des Grabes 53 und in den alteren Belegungen der Graber 56 und 57 auftraten, datieren bis
in die Hyksoszeit Nach F.A.Cl. Schaeffer endet Ugarit Moyen 2 zur Zeit der XIII.Dynastie und dem
Beginn der Hyksoszeit, Ugarit Moyen 3 geht parallel mit der Hyksoszeit (1949a:28).

Grundlage einer Korrelation der Befunde anhand des keramischen Materials kann bei dem Vergleich
Ugarits mit den Vergleichsorten lediglich die oben beschriebene Gruppe der Vasen sein. Die Korrelation
der Befunde anhand dieser Vasen ergibt:

UGARIT

Graber der Hofsondage;
Grab 53-liltere und mitt
Jere BeJegung;
(obere BeJeg.s.Teil V)
Graber 54, 55, 56 (54
obere BeJegung s.Teil V)
Graber 4496, 1246,
zwei Graber ohne Nummer
(siehe Teil V).

EBLA

Gebaude Q;
Schichten
4 und 5, Raum 2980;
Graber B und C;

HADIDI

Bereich B,
Phase D,
highest floors;

MUMBAQAT

Au8enstadt
Hauser G und J;

»Ibrahims Garten«
Haus B;

Die Korrelation unterstiitzt die hier vorgenommene Datierung des Materials Ugarit Moyen 2-3 in
das Ende der Mittelbronzezeit und den Beginn der Spatbronzezeit,

UGARIT

Ugarit Moyen,
Ende 2 und Ugarit Moyen 3

EBLA

Mardikh IIrn

HADIDI

MB IIBIMB IIC

MUMBAQAT

Ende MB

Anfang SB

.. Die in der Vergleicbsliteratur benutzte Terminologie Ia~t sich wie folgt korrelieren:

R.Amiran (1970)

MB ITA

MB IT B/C

M.Kaplan (1980)

MB ITA

MB na

P.Astrlim (1957)

Ende EC/Anfang MC (MBZ-Zypem)

MCll/llI
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TABELLE 17

ANFANG

FUNDORT

EBLA

Palast G ;

Gebaude Q
Raum 2933
FuBboden 2

Schichten
oberhalb G

HADIDI

Raumkette C

ANFANG MITTE ENDE ANFANG MITTE ENDE

SBZ

1972 tomb DIK

MUMBAQAT

Kuppe, Bereich
30-31/29
Wohnhiuser,
Schicht 4

(Steinbau I)
(H6/H7)

EBLA

Gebaude Q
Raum 2933
FuBboden Ib

Gebiude Q
Raum 2933
FuBboden 1a

Grab A

HADIDI

Bereich B,
Phase D, initial +
intermediate floors

MUMBAQAT

Steinbau I
H4.1/H 5

Sondage sUdlich
von STB I,
Schicht 2

UGARIT

Griber Hofsondage,
Griber 53(inf.),
55, 56, 4496, 1246

EBLA

Gebaude Q
Raum 2980,
Schichten 4, 5

Griber B/C

HADIDI

Bereich H XllI
Bereich B
highest floor
Regionen
UD/O-Griber
C-Kontext '!

MUMBAQAT

Haus B, Ibra
hims Garten

Hauser G+1
AuPenstadt

HADIDI

Tafelhaus

MUMBAQAT

Haus H-Innen
stadt

Haus F-Fl
Innenwall

Kuppe, 2S/3O-HO/Hl





Teil V : Die relative Chronologie der Schichten Alalakh VII-XVII

In vorliegendem Kapitel wird die relative Chronologie der Schichten Alalakh VII-XVII untersucht.
Jeder Schicht sind zwei Tabellen beigefugt, Die erste TaOOIle zeigt aile fur die jeweilige Schicht aufge
n?mmenen Vergleiche. Der nachfolgende Text diskutiert die zugehorigen Befunde und Sachverhalte,
die Diskussion orientiert sich an der Auflistung der Objekte innerhalb der Tabelle, hier innerhalb einer
Phase nach Fundorten zusammengefa6t.

Daraus entwickelt sich die zweite TabeIle, welche nur noch diejenigen Vergleiche anfuhrt, die auf
gesicherten Befunden beruhen. Im folgenden Text werden alle Informationen zur Neudatierung, nach
Formengruppen und Waren gegliedert, zusammengetragen. Diese erfolgt dabei auf Grund der Auswer
tung der zweiten TaOOIle, berncksichtigt jedoch zusatzliche Informationen, die sich allgemein aus den
Befunden der Vergleichsorte ergeben oder durch die Analyse der Waren- und Formengruppen gewonnen
wurden.

AusschlieBlich die mit * versehenen Objekte der ersten TabeIle, deren Befund und Datierungsgrund
lage gesichert ist, werden in die zweite TaOOIle aufgenommen.

1. Die arehaologischen Belege

a: Schicht VII

Ende Fnihbronzezeit

6 Vergleichsobjekte aus Tarsus, T 3: lund T 4: I (Schalen/Schiisseln), Qoueiq, Q 4: I (Schalen/Schus
seln) und Hadidi, Hd 6:4 und Hd 6:5 (Vasen), Hd 7:6 (Topfe/Kessel) datieren in das Ende der Friih
bronzezeit.

Dabei soIlen die Objekte T 3:1 und T 4:1 (SchaIen/Schiisseln) als Datierungsgrundlage nicht heran
gezogen werden. In beiden Fallen handelt es sich urn Geflille, deren Befund mit »intmsion« angegeben
(s.Tarsus S.95) und deren Laufzeit in Tarsus nicht anhand weiterer Belege festzulegen ist. FUr dasAuf
zeigen der Formenverbreitung bleiben die Vergleiche jedoch aufschluBreich.

Q 4:1 (Schalen/Schiisseln) dagegen stammt aus einem Kontext mit charakteristisch fruhbronzezeitli
cher Keramik.

Die restlichen drei Vergleiche aus Hadidi (Vasen und Topfe) stammen aus dem Bereich »1972
tomb«, dessen typisch friihbronzezeitliche Keramik eine Ubemahme der Vergleiche fur die relative
Chronologie ermoglicht,

Anfang-Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

Die Datierungen in die Mittelbronzezeit urnfassen nach Tabelle 18 die GefaBe aus Ugarit Moyen
2 bis Ugarit Ende Niveau II, Hadidi MB lIB und Ebla MB II.

Anfang-Mitte der Mittelbronzezeit

Nur Vergleiche aus Ugarit liegen fur diesen Bereich der Mittelbronzezeit vor. Die in die Phase Uga
rit Moyen 2 datierten Objekte stammen aus folgenden Befunden und Formengruppen (s.hier S.97ff):

Ug 4:2, Niveau II (SchaIen/Schiisseln); Ug 7:5, Niveau II (Topfe); Ug 9:2, Schnitt N3; Ug 10:3, Hof
sondage; Ug 14:1, Hofsondage; Ug 18:3, Schnitt N3; Ug 19:2, Grab in Schnitt 80; Ug 20:4, Schnitt
N3 (aile Vasen) und Ug 21:1, Ug 22:1 oben, Ug 22:1 unten, Grab 4 (Kriige/Flaschen).

Von diesen Befunden soll nur die Sondage in Hof III des spatbronzezeitlichen Palastes herangezogen
werden (Ug 10:3 und Ug 14:1 (Vasenf): .,

Die Grundlagen fur die stratigraphische Zuordnung der ~bJekte zu .Nlveau II (Ug 4:2 und Ug 7:5)
sind nicht nachvollziehbar. Auch die Zuordnung der Keramik aus Schnitt N3 (Ug 9:2, Ug 18:3 und Ug
20:4) und dem Grab in Schnitt 80 (Ug 19:2~ in di~ ~hase Ugarit ~oyen 2.ist nicht nac~priifbar. ~ie
zum Befund des Grabes 4 sowie zur Keramik publizierten Informationen reichen aIs gesicherte Datie-
rungsgrundlage nicht aus.



TABELLE 18

Obj.-Nr. ENDE ANFANG MITTE ENDE ANFANG MITIE ENDE

ALALAKH FBZ
vn

MITIELBR0NZFZEIT SpATBRONZEZEIT

2: 9
2:10*
2:11
4:16*
4:16*
4:17*
2:11
4:17
5:22
5:23*
6:27*
6:31
6:32
7:33

12:47
12:48
12:49
4:17*
4:17*
4:17*
4:17
5:22
5:24
5:24
6:28
6:30
6:30
6:32
6:32
7:33
7:33
4:17*
5:23*
5:23*
5:23*
5:26*
6:28*
6:28*
6:28*
6:30*
7:33*
5:21*
5:21*
5:25*
2:11
2:11
3:13
3:13
3:13
4:17
1: 3*
4:16*
5:22*
5:23*
6:27*
5:23*
5:26
6:27*
6:28*
6:31*
6:31 *
7:33*
7:33*
1: 3*

12:47*
12:48*
12:49*
13:55*
13:55*
2: 6
5:24*

15:60
1: 2
1: 2

13:55
4:16*
4:16*
5:26*
6:29*
6:30*
6:31*
6:29*
6:31 *
7:33*
5:20
5:23
1: 2

13:54
13:55

T 3 :1 FBill
Q 4:1 FB IV
T 4 :1 FBIII
Hd6:4 FB IV
Hd6:5 FB IV
Hd7:6 FB IV

Ug 4:2 UM 2
Ug 7:5 UM 2
Ug 9:2 UM 2
Ug 10:3 UM 2 **
Ug 14:1 UM 2 **
Ug 18:3 UM 2
Ug 19:2 UM 2
Ug 20:4 UM 2
Ug 21:1 UM 2
Ug 22:1 UM 2
Ug 22:1 UM 2

Hd 7:1 MB lIB
Hd 7:3 MB lIB
Hd 7:4 MB lIB

Ug 7:8 UM 2/3
Ug 9:1 UM 2/3
Ug 11:1 UM 2/3
Ug 11:3 UM 2/3
Ug 15:1 UM 2/3
Ug 17:3 UM 2/3
Ug 17:4 UM 2/3
Ug 19:1 UM 2/3
Ug 19:3 UM 2/3
Ug 20:2 UM 2/3
Ug 21:7 UM 2/3

Eb 7:2 MB II
Eb 10:5 MB II
Eb 10:6 MB II
Hd 11:2 MBlle
Eb 13:1 MB II
Eb 15:2 MB II
Eb 15:3 MB II
Eb 15:4 MB II
Eb 17:1 MB II
Eb 20:1 MB II

Ug 8:1 Ende Niv IT
Ug 8:2 Ende Niv IT"''''
Ug 12:1 Ende Niv IT

- - - - - T 4:3 MB
- - - - - T 4:4 MB
- - - - - T 5:1 MB
- - - - - T 5:2 MB
- - - - - T 5:3 MB
- - - - - Q 7:7 MB

Mb 2: 1 Ubrg MB/SB
Ug 6 :2(18.-16Jh.)
Ug 9:3 UM 2-R6c 1
Ug 10:4 UM 2-Rec 1
Ug 14:3 UM 2-R6c 1
Ug 10 :2(17./16.Jh.)

Ug 13 :3 U.MoylURec
Ug 14 :2(17./16.Jh.)
Mb 15 :5 Obrg.MB/SB
Mb 18 :4 Ubrg MB/SB
Ug 18 :5 U.MoylURec
Mb 21 :5 Dbrg.MB/SB
Ug 21 :6(17./16.Jh.)

Hd 2:2 SB IA "'*
Hd 21 :2 SB IA *'"
Hd 22:2 SB IA *'"
Hd 22:2 SB IA **
Hd 24:2 SB ill
Hd 24:4 SB ill
Hd 2:1 SB I
Hd 11:4 SB I
Hd 25:1 SB I
Mb 1:1 SB I
Mb 1:2 SB I
Mb 24:1 Anf.SB

Ug 6:1 (l5Jh.)
Ug 6:3 (15Jh.)
Ug 13:2 (l5Jh.)
Ug 16:1 (15Jh.)
Ug 17:2 (15Jh.)
Ug 18:1 (l5Jh.)
Ug 16:2 (15Jh.)
Ug 18:2 (15Jh.)
Ug 20:3 (15Jh.)

Ug 8:1 (15./14Jh.)
Ug 10:2 Ug.Rec. 2

- - - - - Q 1:3 SBZ - - - -
- - - - - Q 23: 1 SBZ - - - -
- - - - - Q 24:3 SBZ - - - -
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Somit bilden die Vasen Ug 10:3 und Ug 14:1 aus den in der Hofsondage freigelegten Grabern die
einzigen Formen aus der Phase Ugarit Moyen 2, deren Datierung tiber ihren Kontext dargelegt wurde
(zur Umdatierung dieses Bereiches in das Ende der MB, Ugarit Moyen 2/3 siehe S.135f.).

Mitte der MittelbronzezeiJ

Vier Datierungen in die Mitte der MBZ liegen aus Hadidi vor. Drei Topfe mit betontem Umbruch
in der Wandung, Hd 7:1, Hd 7:3 und Hd 7:4 aus Bereieh B, Phase D-initial floors, datieren in die Pha
se Hadidi MBIIB (in Hadidi ist diese Form ab dem Ende der FB, siehe Hadidi 7:6, zu finden).

Die Form der Vase Hd 11:2, Bereich B, Phase D-highest floor, tritt in Hadidi erstmals in MB lIe
auf (s.Hadidi S.123).

Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

In die Mitte bis in das Ende der Mittelbronzezeit datieren die Objekte der Phasen Ugarit Moyen 2
bis 3 aus Ugarit und Mardikh I1IB aus Ebla.

Vergleichsobjekte in Ugarit worden aus folgenden Befunden und Formengruppen gewonnen:
Ug 7:8, Grab Niveau II, Schnitt 71 (Topfe/Kessel); Ug 9:1, Grab 85; Ug 11:1, Depot 43; Ug 11:3,

Grab 84; Ug 15:1, Grab 85; Ug 17:3, Grab »est-cone«; Ug 17:4 und Ug 19:3, Grab Niveau II, Schnitt
71; Ug 20:2, Depot 43 und Ug 21:7, Grab 84 (Vasen).

Von den oben genannten Befunden gehoren das Grab in Schnitt 71, Grab 85, Depot 43 sowie das
Grab des Bereiches »est-cone« zu den Befunden, deren Kontext nieht naher erlautert wurde. Die ent
sprechende Keramik wird zur Datierung nieht herangezogen.

Detailliert vorgestellt wurde der Befund des Grabes 56, aus dem die Vase Ug 19:1 stammt.
Vergleiche aus Ebla datieren ebenfalls in diese Phase der Mittelbronzezeit: Eb 7:2, Gebaude Q,

Schicht 4 (Topfe/Kessel); Eb 10:5, Gebaude Q, Schicht 5; Eb 10:6, Gebaude Q, Schicht 4; Eb 13:1,
Grab B ; Eb 15:2, Grab B; Eb 15:3, Gebaude Q, Schicht 5; Eb 15:4, Gebaude Q, Schicht 4; Eb 17:1,
Grab B und Eb 20:1, Grab B (Vasen).

Vasen treten in Ebla mit obengenannten Befunden erstmals in der Phase Mardikh IIIB auf (siehe
Seite 123).

Die Form des Topfes mit gegliederter Wandung Eb 7:2 wird in Ebla erstmals fur die Phase Mar
dikh IlIA genannnt.

Endeder MittelbronzezeiJ

In das Ende des Niveau II datieren drei Vasen aus Ugarit, Ug 8:1 unten, Grab 53, couche inferieure;
Ug 8:2, Grab 55 und Ug 12:1, Grab 53, couche inferieure,

Aus Tarsus und dem Surveybereich Qoueiq liegen nur allgemein Datierungen in die Mittelbronzezeit
vor.

Vergleiehe ergaben sich in Tarsus fur die Formengruppen T 4:3 und T 4:4 (Schalen/Schusseln) so
wie fur die sogenannten »high footed vessel«, T 5:1, T 5:2 und T 5:3, wobei der Vergleieh letzterer
tiber die Verzierungsart, weniger tiber die Form, erfolgte.

T 4:3 und T 4:4 stammen mit Niveauangaben von 7,OOm bis 6,60m aus der mittleren Phase der zur
Mittelbronzezeit gerechneten Bebauung (s.S.95), ohne daB jedoch tiber die (publizierte) Keramik eine
Entwicklung innerhalb des Materials aufgezeigt werden konnte und bestimmte Formen als charakteri
stisch fUrbestimmte Niveaus zu benennen waren, Die Vergleiche werden nicht zur Datierung herangezo-

genn as Vergleichsobjekt T 5:1 aus der Formengruppe der high-footed-vessel (Amuq-kilikische Ware)
wurde in einem Niveau von 7,5Om,d.h. vom Niveauwert in den Beginn der mittelbronzezeitlichen Ent
wicklung gehorend, aufgefunden. FUr diese Form und Ware finden sic~ in allen drei zur Mittelbron~e
zeit in Tarsus gerechneten Niveaus Belege (H.Goldman, 1956:40-44). EIO~ Zuordnun~ schwerpunktmas
sig in eine bestimmte Phase der Mittelbronzezeit kann tiber den Befund 10 Tarsus nicht vorgenommen
werden.

Die Befunde der Fragmente T 5:2 und T 5:3 sind unklar (s.Tarsus Seite 95/96).
Aus Qoueiq liegt ein Vergleichsobjekt aus der ~orme~~ppe Topfe/Ke,ssel vor. Bei d~m To~f Q

7:7 handelt es sich urn einen Oberflachenfund, der hier ledighch zum Aufzeigen der Verbreitung dieser

Form dient.
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Ubergang Ende Mittelbronze-Anfang Sptubronzezeit

FUr diesen Bereich liegen Vergleiche aus Mumbaqat und Ugarit vor.
In Mumbaqat umfassen sie die Formengruppen Schalen/Schtisseln und Vasen. Sie stammen aus fol

genden Befunden: Mb 2:1, Raum 10 des Hauses B, (Schalen/Schtisseln); Mb 15:5, AuBenstadt; Mb
18:4, Haus B; Mb 21:5, AuBenstadt (Vasen). AIle chronologischen Zuweisungen werden berucksichtigt,

Aus Ugarit liegen folgende Belege (tiberwiegend Vasen) VOl:

Ug 6:2, Grab »18.-16.Jh«; Ug 9:3, Grab 4496; Ug 10:4, Grab 4496; Ug 14:3, Grab 4496; Ug 10:2,
Grab »17,f16Jh.«; Ug 13:3, Schnitt im Bereich der Akropolis; Ug 14:2, Grab »17./16Jh.«; Ug 18:5,
Grab 1246 und Ug 21:6, Grab »17./16.Jh« (Vasen).

Bei dem hier ohne Bezeichnung publizierten Grab »18.-16.Jh.« handelt es sich urn eine Bestattung,
die im Zusammenhang mit Grab 13 freigelegt worden war. Die bier erwahnte Vase Ug 6:2 wurde im
Kontext mit den ubrigen Beigaben vorgestellt, tiber die sich die Datierung bestatigen lieB.

Grab 4496 datiert in die Phasen Ugarit Moyen 2{3bis Ugarit Recent 1. Der Keramikvergleich weite
rer Formen mit Palastinabestatigtdie Datierung des Grabinventars in dasEnde der MB und in den Be
ginn der SB.

Diese Zuordnung ergab sich ebenfalls fUr das zweite nicht nummerierte Grab »17./16Jh.« wie auch
fur Grab 1246.

Nicht zur Datierung heranzuziehen ist die Vase Ug 13:3, deren Befund nicht naher beschrieben wur
de (s.S.I06).

Anfang der Spiitbronzezeit

Datierungen in den Beginn der Spatbronzezeit liegen aus Hadidi und Mumbaqat vor.
In Hadidi umfaBt der Vergleich folgende Befunde und Formengruppen:
Hd 2:2, Bereich H XIII; Hd 2:1, unten, Region L (Schalen/Schusseln); Hd 11:4, Region L (Vasen);

Hd 21:2, Bereich H XllI; Hd 22:2, oben und unten, Bereich H XllI (Kriige/Flaschen); Hd 24:2 und
Hd 24:4, Tafelhaus (low waisted vessel); Hd 25:1, Region D (fruit-stand oder champagne--cup).

Bereich H XIII datiert m.E. in dasEnde der Mittelbronzezeit (s.Hadidi, Tell IV, S.130f.). Nach R.H.
Domemann ist die Datierung der Keramik U.a. aus den Regionen D und Lander chronologischen Ein
ordnung des Bereiches H XIII orientiert. So mtiBteauch fUr die Keramik dieser Regionen die Datierung
geandert werden (s.Hadidi Seite 130).

Dabei ergab sich fur den sogenannten fruit-stand, Hd 25:1 in Bereich H XIII kein Vergleich. Die Ke
ramik des Bereiches D wurde der FB IV wie auch der SB I zugewiesen. Dabei reichen m.E. die funf
fur die SB vorliegenden Formen (R.H.Domemann, 1979:130, Abb.19:8-12) fUr eine eindeutige Zuord
nung nicht aus. Die Datierung des Materials aus Bereich L beruht vor allem auf dem Vergleich von
Schalenfragmenten (R.H.Domemann, 1979:131, Abb.20:12-32).

Die Keramik des Bereiches D soU hier nicht zur Datierung herangezogen werden. Erstmals im Be
reich des Tafelhauses in Hadidi sind die sogenannten low waisted vessel zu finden, Hd 24:2 und Hd
24:4 (s.Keramikvergleich 5.83 und 112).

Die Keramik des Hauses F-Fl aus Mumbaqat, Mb 1:2 und Mb 1:3, (Schalen/Schtisseln) datiert tiber
den Vergleich mit dem Tafelhaus Hadidis in den Beginn der SB; die chronologische Zuordnung des
Hauses H, Mb 24:1 (low waisted vessel) erfolgte tiber den Materialvergleich mit Alalakh, Hadidi und
Rifa'at, die Keramik beider Befunde wird hier nicht als Grundlage herangezogen,

Anfang-Mitte der Spdtbronzezeit

Die dieser Phase zugewiesenen Vergleiche stammen ausschlieBlich aus Ugarit, dort aus folgenden
Befunden und Formengruppen:

Ug 6:1, Grab 54, couche sup.; Ug 6:3, Grab 53, couche moy.; Ug 13:2, Grab 54, couche sup.; Ug
16:1, Grab 53, couche moy.; Ug 16:2, Grab 54, couche sup.; Ug 17:2, Grab 53, couche moy.; Ug 18:2,
Grab 54, couche sup.; Ug 20:3, Grab 54, couche sup.; Ug 8:1, oben, Depot und Ug 10:1, Hortfund
(Vasen).

Die Vergleiche Ug 8:1 und Ug 10:1 sind nicht als Datierungsgrundlage heranzuziehen, da der Kon
text beider Bereiche nicht naher erlantert wurde.

Die Inventare der Graber 54, couche superieure und 53, couche moyenne enthalten Formen, die ei
ne Datierung bis in die Phase Ugarit Recent-Bride l/Anfang 2 stutzen, (Nach J.CI.Courtois, 1974:102,
ist Ugarit Recent 1 mit den Phasen Ende MB IIC und Anfang SB I in Palastina zu korrelieren.)



1. Die archaologiscbea Belege 145

Nicht zur Datierung herangezogen werden die Vergleiche aus:
Qoueiq: Q 1:3, Grab 2 (Schalen/Schiisseln); Q 23:1, H 5 ii (Stander) und Q 24:3, Grab 2 (low waisted
vessel). Die Befunde enthielten keine Formen, die zu einer genaueren Zuordnung des Befundes inner
halb der SB fiihrten. Eine Datiemng allein iiber die Form des GefaBes Q 24:3 (low waisted vessel) in
die SB ist m.E. nicht ausreichend (s.S.112, Anm.42).

GESICHERTE VERGLEICHE

Tabelle 19, reduziert auf die zur Datienmg herangezogenen Vergleiche zeigt einen Schwerpunkt im
Bereich Mitte bis Ende der Mittelbronzezeit, eine weitere Konzentrierung im Bereich Ubergang MB/SB
bis in den Beginn der Spatbronzezeit,

Deutlich von diesen abgesetzt stehen die Vergleiche aus Rifa'at, Q 4:1, Bereich F ll(5), (Schalen/
Schiisseln, FB IV); Hadidi Hd 6:4, Hd 6:5, (Vasen, Ende FB) und Hd 7:6 (Topfe, FB IV) aus dem
Befund »1972 tomb- sowie die Vergleiche aus Ug 6:1, 6:3, 13:2, 16:1, 16:2, 17:2, 18:1, 18:2 und Ug
20:3 aus den Grabern 53 und 54, die in den Bereich Anfang bis Mitte der Spatbronzezeit (15,lh.) da
tieren.

Eine Zusammenstellung aller in den Vergleich einbezogenen Befunde und Formen zeigt Tabelle 20
(S.147).

Abweichend von der Kommentierung der Tabelle 18, deren Objekte in der Folge ihrer chronologi
schen Zuweisung vorgestellt worden waren, werden die Belege der Tabelle 20 nach Formengruppen und
Waren zusammengefaBt analysiert. Dies scheint fur Schicht Vll sinnvoll, da sich im Material (his auf
wenige Ausnahmen) drei Formengruppen, Vasen (geschlossene GefaBe mit weitem Hals, der sich im
Ubergang Hals/Bauch verengt und einfachem, ungegliedertem Rand), Topfe (mit deutlichem Umbruch
in der GefaBmitte), Low waisted vessel sowie die Gruppe der Schwarzen Ware herausbildeten, die auf
Grund ihrer charakteristischen Merkmale iiber den konkreten Vergleich hinausgehende Informationen
ergaben.

1m folgenden wird die Untersuchung zeigen, daB die Schwerpunkte der Vergleiche fur eine Datie
rung in die Mitte der MB bis in das Ende der MB sprechen, die davon abweichenden Vergleiche hin
gegen weniger Aussagekraft besitzen.

Bei den oben angesprochenen Ausnahmen handelt es sich urn Vergleiche, die nicht zu den genannten
Formengruppen gehoren,

Aus Rifa'at, Q 4:1, liegt ein Vergleich fur eine Schalenrandform vor, die dort zusammen mit cha
rakteristisch FB-IV-zeitlicher Keramik aufgefunden worden war (s.Qoueiq, S.91).

Zwei weitere Vergleiche fiir die Formengruppe Schalen aus Hadidi, Hd 2:2 und Mumbaqat, Mb 2:1,
datieren in den Zeitraum Ende MB (Hadidi) und Ende MB/Anfang SB (Mumbaqat).

Fiir die Vase Alalakh 4:16 (Vergleichskatalog B, Tafel 6) liegen zwei in das Ende der FB datierende
Vergleiche aus Hadidi, Hd 6:4 und 6:5 vor. Drei weitere Vergleiche aus Ugarit datieren diese Form
in die Bereiche Ubergang MB/SB, Ug.6:2 sowie in den Ubergang Anfang/Mitte SB, Ug 6:1 und Ug
6:3 (15Jh.).

Die Form dieser Vase unterscheidet sich von den iibrigen Exemplaren der Formengruppe durch den
nach auBen gebogen Rand sowie durch den weniger markanten Ubergang Bauch/Hals.

Va.ven

Die zahlenmasig starkste Gruppe bilden die Vasen (Katalog B-Tafeln 8-21; Hadidi, Ebla, Mumba
qat und Ugarit) mit hohem breitem Hats und bauchigem Kerper. In Hadidi treten diese nach RH.Dor
nemann (1979:139 mit Hinweis auf die Abbildungen 23:4, 23:44, 23-45-46/MB TIC) ab der Phase MB
IIC auf (Siedlungsbereich B/Hd 11:2; Ende der MB) und sollen in den spatbronzezeitlichen Schichten
charakteristisch werden. Fiir die Bereiche H XIII und Tafelhaus (nach RH.Dornemann die Siedlungsbe
reiche mit spiitbronzezeitlicher Besiedlung) sind jedoch keine Belege fiir diese Formengruppe publiziert.
Aus Region L (gestortes Mehrkammergrab), nach RH.Dornemann ebenfalls in die Spatbronzezeit zu
datieren, stammt ein Vergleichsobjekt, Hd 11:4. Das Inventar dieses Bereiches ist m.E. jedoch in die
zweite Halfte der Mittelbronzezeit zu datieren (siehe Seite 131).

In Ebla sind Vasen aus Siedlungsschichten, Gebaude Q, Schichten 4 und 5 (Eb 7:2, 10:5, 10:6, 15:3,
15:4) sowie aus Grab B (Eb 13:1, 15:2, 17:1,20:1) belegt, beide Bereiche datieren in die zweite Half
te der Mittelbronzezeit.

Aus Mumbaqat liegen Vergleiche fiir diese Form aus Haus B (18:4) sowie aus dem Bereich AuBen-
stadt (Hauser G und J)(21:5) vor, beide datieren in den Ubergang MB/SB.
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TABELLE 19

OBJ.-Nr.
ALALAKH
vn

2:10
4:16
4:16
4:17
4:17
4:17
4:17
5:23
6:27
6:32
4:17
5:23
5:23'
5:24
5:26
6:28
6:28
6:28
6:30
7:33
1: 3

12:47
12:48
12:49
5:21
5:25
1: 3
4:16
5:22
5:23
6:27
5:23
6:27
6:28
6:31
5:21
6:31
7:33
7:33

13:55
13:55
5:24
4:16
4:16
5:26
6:29
6:29
6:30
6:31
6:31
7:33
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.ENDE ANFANG MITTE ENDE ANFANG MITIE
FBZ MITTELBRONZFZEIT SPATBRONZEZEIT

Q 4:1 FBIV
Hd 6:4 FBIV
Hd 6:5 FBIV
Hd 7:6 FBIV

Hd 7:1 MB lIB
Hd 7:3 MB lIB
Hd 7:4 MB lIB

Ug 10:3 UM 2/3 ••
Ug 14:1 UM 2/3 ••
Ug 19:1 UM 2/3

Eb 7:2 MB II
Eb 10:5 MB II
Eb 10:6 MB II
Hd 11 :2 MBIIC
Eb 13 :1 MB II
Eb 15 :2 MB II
Eb 15 :3 MB II
Eb 15 :4 MB II
Eb 17 :1 MB II
Eb 20:1 MB II

Hd 2:2 bis Ende MB ••
Hd 21:2 bis Ende MB ••
Hd 22:2 bis Ende MB ••
Hd 22:2 bis Ende MB ••

Ug 8:1 Ende Niv.II
Ug 12:1 Ende Niv.II

Mb 2:1 MB/SB
Ug 6 :2 (l8.-16Jh.)
Ug 9 :3 UM 2-R&: 1
UglO :4 UM 2-R&: 1
Ug14 :3 UM 2-R&: 1
UgI0:2 (17JI6Jh.)
Ug14 :2 (17./16Jh.)
Mb15:5 MB/SB
Mb18:4 MB/SB
Ug 8 :2 UMoy/URec
Ug18 :5 UMoy/URec
Mb21 :5 MB/SB
Ug21 :6 (17JI6Jh.)

Hd 24:2 SBI ••
Hd 24:4 SBI ••
Hd 11:4 SBI

Ug 6:1 (15Jh.)
Ug 6:3 (15Jh.)
Ug13:2 (15Jh.)
Ug16:1 (15Jh.)
Ug16:2 (15Jh.)
Ug17:2 (15Jh.)
Ug18:1 (15Jh.)
Ug18:2 (l5Jh.)
Ug20:3 (15Jh.)
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TABELLE 20

PHASE VERGLEICHSORTE
QOUElQ HADIDI EBLA UGARIT MUMBAQAT

ENDE FB FII5 1972 tomb
Schale Vase 6:4, 5
4:1 Topf 7:6;
FB IV FB IV

MITfE MB Bereich B,
initial fl.
Topf 7:1/3/4
MB llB

MITfE Bereich B Gebaude Q Graber/Hofs.••
highest floor; Schicht 4 Vase 10:3
Vase 11:2 Topf 7:2, 14:1; UM2/3
MB nc Schichten Grab 56

Vase 10:5, Vase 19:1
10:6,15:3, 4 UM 2/3
Grab B
Vase 13:1,
15:2, 17:1
20:1; MBll

H XllI •• Grab 53
Schale 2:2 Vase 8:1, 12:1;

ENDE Flasche 21:2 Ende Niveau II
MB 22:2,22:2,

ENDE Grab ohne Nr. Haus B
MB Vase 6:2 Schale 2:1

18./16Jh. Vase 18:4
Vase 14:2, MB/SB
21:6, 10:2
17./16Jh.
Grab 4496 Au6enstadt
Vase 9:3, 10:4, Vase 15:5
14:3 21:5
UM2/3-U.R&:.1 MB/SB
Grab 1246
Vase 18:5
U.Moy/U.R&:.
Grab 55 ••

ANFANG Vase 8:2
SB U.Moy/U.Rec

ANFANG Tafelhaus •• Grab 53 moy.
SB L.waisted v. Vase 6:3,16:1

24:2,24:4 17:2,18:1
SB I 15.Jh.

MITfE Bereich L Grab 54 sup.
SB Vase 11:4; SB I Vase 6:1, 13:2, 16:2, 18:2; 20:3; 15Jh.

Die Vergleichsobjekte aus Ugarit stammen ausschlieBlich aus Grabem, Diese datieren in <las Ende
der Mittelbronzezeit (Ende Niveau II; Ug 8:1, 8:2, 12:1) sowie in den Ubergang MB/SB (Ugarit Moy
en/Ugarit Recent; Ug 6:2, 9:3, 10:4, 14:3, 10:2, 14:2, 18:5, 21:6).

Wlihrend sich diejenigen, aus Grabern vorliegenden Datierungen Ugarits, die in den Bereich Ende
MB bis in den Ubergang MB/SB zu setzen sind, mit den aus den Siedlungsbereichen fur diese Form
ermittelten Laufzeiten decken, sind die Vergleiche fur eine Datierung in <las 15Jh. (Anfang bis Mitte
SB) ausschlieBlich in den Grabern Ugarits zu finden (Grab 53, Ug 6:3, 16:1, 17:2, 18:1; Grab 54, Ug
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6:1. 13:2, 16:2, 18:2, 20:3). Sowohl innerhalb des gesamten Vergleichsmaterials als auch innerhalb der
Untersuchung der Formengruppe Vasen stellen die in das 15Jh. datierenden GefaBe aus Ugarit hier die
jungsten Belege dar.

Aus den oben gewonnenen Daten fur die Laufzeit der Vasen IM\t sich bezuglich die Datierung der
Scbicht VII vorlaufig folgender Rahmen bestimmen:

MITIE ENDE
MITIELBRONZEZEIT

HADIDI, Bereich B, highest floors;
- - EBLA,Gebiiude Q; Grab B - -

ANFANG MI'ITE
SpATBRONZEZEIT

- MUMBAQAT, Haus B -
- UGARIT, Graber ohne Nummer-

- UGARIT, Graber 53, 54 -

(In Alalakh seIber treten Vasen nicht vor Schicht VII auf, sind aber nach M.H.Gates (1976:52ft)
noch in den Scbichten VI und V zu finden.) Nach A.Kempinski (1983:87) sind die bier vorgestellten
Vasen fur die gesamte MB II-Zeit in Syrien charakteristisch.

TopfelKessel

Topfe mit deutlichem Umbruch in der GefaBmitte (Tafel 7) und kurzem, nach auBen geneigtem Rand
sind unter den zur Datierung herangezogenen Befunden in Hadidi und Ebla zu finden (belegt jedoch
auch in Ugarit und Qoueiq).

In Hadidi treten sie frtihestens am Ende der FB auf (Hd 7:6 s.u.; zum Befund siehe Hadidi Seite
79), fur den spatbronzezeitlichen Kontext werden sie nicht mehr erwahnt, Uber den Siedlungsbereich
B datieren die tibrigen Objekte (Hd 7:1, 7:3, 7:4) in die Phase MB lIB, fur die sie nach RH.Dome
mann (R.H.Domemann, 1984:65) charakteristisch sind.

In Ebla ist diese Form in den Scbichten 4 und 5 des Gebaudes Q belegt (Mardikh IIIB/MBII), Eb
7:2 (Schicht 4)(nicht mit der ab Mardikh IlIA belegten Topfform mit vertikalem Rand zu verwechseln).

FUr die Laufzeiten der Topfe mit betontem Umbruch in der Mitte der Wandung ergibt sich:

ENDE
FBZ

HADIDI
1972 tomb

ANFANG MITTE
MITTELBRONZEZEIT

HADIDI, Bereich B
- EBLA, Gebaude Q -

ENDE

(Die hier verglichenen Formen treten nach M.H.Gates zudem in den Schichten Alalakh VI und V
auf (M.H.Gates, 1976:50ff). Vasen und Topfe bilden nach M.H.Gates ein Verbindungsglied zwischen
dem Inventar der Scbicht VII und dem der Scbichten VIN, das ansonsten deutlich voneinander abzu
setzen sei. Topfe ahnlich den bier verglichenen sind zudem in den Schichten Alalakh VIII/23:42 und
IX/47:113 zu finden.)

Zwei Flaschen, die zur sogenannten Schwarzen Ware gehoren, datieren in Hadidi (Hd 21:2, 22:2
oben, 22:2 unten; Bereich H XIII) in das Ende der Mittelbronzezeit (zur Ware ausfuhrlicher-Schichten
VIII und IX).

(Ware und Form sind in Alalakh nach M.H.Gates zudem in den Schichten VI und V belegt, M.H.
Gates, 1976:33,67).

low waisted vessel

Zur Datierung werden auch die sogenannten low waisted vessel herangezogen, unter den Vergleichs
orten in Hadidi, Ugarit, Mumbaqat und Qoueiq verbreitet.

FUr die Datierung von Bedeutung ist der Befund aus Hadidi-dort das Tafelhaus, welches dem Be
ginn der Spatbronzezeit zuzuordnen ist (Hd 24:2, Hd 24:4).
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Sowohl R.H.Domemann als auch I.Matthers bezeichnen diese Form als charakteristisch fur die begin
nende Spatbronzezeit (siehe hier, Seite 112); nach P.Gerstenblith ist ein erstes Auftreten dieser Form
u.a. in der Levante ab der Mitte der Phase MB I zu beobachten (siehe hier, Seite 112 und Anm.42).

(In Alalakh treten low waisted vessel in diversen Varianten auf, alter als VII in Schicht VIII, junger
nach M.H.Gates, die hierin eine typisch nordsyrische Form sieht, 1976:63, in den Schichten VI und V.)

Bei den oben genannten Untersuchungen zu den Formengruppen hat es sich gezeigt, daB Parallelen
auch zur Keramik der Schichten Alalakh VI und V bestehen. Bevor die Datierung der Schicht VII vor
genommen wird, soli deshaIb in einem kurzen Exk:urs das Material der Schichten VI und V und deren
Datierung untersucht und ihr Verhliltnis zur Schicht VII dargelegt werden.

EXKURS : ALALAKH-DIE SCHICHTEN VI UNO V

M.H.Gates datiert Schicht Alalakh VI in das Ende der Mittelbronze- (VIA) und den Ubergang zur
~patbronzezeit (VIB), Schicht V (V A und B) in den Beginn der SB I (M.H.Gates, 1987:17). Eine
Uberprufung dieser Angaben soli dazu fuhren, die obere zeitliche Grenze der Schicht VII naher zu be
stimmen. Zu fragen ist, welche Kriterien in den Vergleichsorten zur Trennung der mittelbronzezeitli
chen Keramik von dem Material der Spatbronzezeit fUhrten und inwieweit dies auf das Inventar Ala
lakhs iibertragbar ist.

Zum Vergleich soli nur das Material aus Hadidi und Mumbaqat herangezogen werden. Die Ahnlich
keiten des Gesamtrepertoirs der Keramik mit dem Alalakhs sind hierbei weitaus groBer als die Paral
lelen zwischen dem Material von Tarsus, Ugarit und Alalakh. Die Einbeziehung der Keramik aus Tarsus
und Ugarit scheint mir daher weniger sinnvoll.

Wie in Teil IV bereits erortert, belegt m.E. das Inventar des Tafelhauses in Hadidi die Keramik, die
vom Material der MB abzusetzen und als Keramik der beginnenden Spatbronzezeit zu definieren ist.
Bei den neuauftretenden Formen handelt es sich urn:

1. bauchige Vorratsgefa13e mit Kammstrichverzierung und spitz zulaufenden BOden (R.H.Domemann,
1981:31, Abb.3; S.38, Abb.8);

2. weite, offene Topfe, z.T, mit Umbruch im Schulterbereich und spitz zulaufendem Boden (ab MB
lIB vereinzelt vorkommend)(op.cit. 31-38, Abb.3-8);

3. Pilgerflaschen (op.cit. 34, AbbA);
4. Tiillengefa13e (op.cit. 34, AbbA und 40, Abb.lO);
5. Kriige mit deutlichem Umbruch im Schulterbereich (op.cit. 36, Abb.6);
6. ein- und zweihenklige Topfe (op.cit. 37, Abb.7, 38, Abb.8);
7. Deckel (op.cit. 34, AbbA, 36, Abb.6 und 39, Abb.9);
8. low waisted vessel (op.cit. 34, AbbA und 39, Abb.9);
9. vasenartige Formen mit Handhabe (op.cit. 34, AbbA und 39, Abb.9);

FUr die aufgelisteten Objekte Nr.1-9 fanden sich in Mumbaqat und Alalakh folgende Vergleiche:

Nr: MUMBAQAT ALALAKH

ALALAKH VII; VI, V
(op.cit. S.63ff);

Alalakh VI, V (op.cit., S.72 und 75);

Alalakh VI (op.cit.S.72; TiillengefaJ3, aber abweichende
Form der Handhabe);
Alalakh VI(?) und V (op.cit. 73(?), 75, 76 Handhaben
in dieser Formengruppe);

);
);

Mumbaqat, Haus H (D.Machule et al. Alalakh V (M.H.Gates, 1976:39 und 77);
1987:87, 88; (s.S.87);
AuBenstadt, Haus G (op.cit. S.87)

2:

4:

6:

7: Haus F-F1 (1987:87; zur Datierung
siehe Seite 87);
Haus B (1986:117)(Datierung s.S.86);

8: Haus B (1986:116) (zur Datg.s.o.);
Haus H (1987: 86) ( .. );

9: Haus H (1987: 87) (
Haus B (1986:116) (
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Der Vergleich der spl1tbronzezeitlichen Keramik Hadidis und Mumbaqats einerseits und der Keramik
der Schichten AIalakh V, VI und VII andererseits zeigt, daB die Parallelen starker fur eine Datierung
der Schicht VII vor den in Hadidi und Mumbaqat zu erkennenden Wechsel sprechen, wl1hrend fur die
Schichten Alalakh VI und V gentigend Parallelen fur eine Datierung in den Ubergang MitteVSpl1tbronze
zeit zu erkennen sind. Die Veranderungen im Material Alalakhs sind dabei in der Keramik ab Schicht
vm (lmporte) zu beobachten. M.H.Gates wertet in ihren Untersuchungen (1976 und 1987) das Auftre
ten der bichromen (zyprischen) Importkeramik in Schicht Alalakh vm als Basis fur die Einordnung
der Schicht in den Ubergang MB/SB (zur Problematik der Datierung bichromer Keramik u.a, im Zu
sammenhang mit Alalakh VI und V siehe J.D.Muhly, 1985).

Sowohl die Ergebnisse des Materialvergleiches Hadidis, Mumbaqats und Alalakhs als auch die Inter
pretation M.H.Gates zur Datierung der Schicht VI AlB in Alalakh verweisen auf eine Zuordnung der
Schicht VII vor den Beginn der Spatbronzezeit.

(Bnde des Exkurses)

Zusammenfassend ergibt sich folgende Argumentation fUr die Datierung der Schicht VII:

1. VASENverweisen auf eine Laufzeit von der 2.Hl11fte der MB (Bbla Mardikh IIIB und Hadidi, MB
IIC) bis in den Ubergang MB/SB (Mumbaqat und Ugarit). Nach A.Kempinski (A.Kempinski,
1983:87) handelt es sich bei der Vase urn eine fur die Mittelbronze-II-Zeit charakteristi
sche Form Syriens.

2. TOPFE mit betontem Umbruch in der Wandungsmitte treten vereinzelt ab dem Ende der Frtihbron
zezeit auf (Hadidi »1972 tomb«) und werden dann charakteristisch fur die Mitte der Mittel
bronzezeit (Hadidi, MBIIB). In Ebla finden sich vergleichbare Formenin der Phase Mardikh
IIIB (Mitte bis Ende MB).

3. SCHWARZE WARE
erweist sich als charakteristisch fur den Bereich XIII in Hadidi, der von mir in die Spatphase
der MBII datiert wird (d.h, zeitlich angesetzt zwischen Hadidi Bereich B und Tafelhaus).
Auch fur Ebla, Mardikh IIIB (Mitte bis Ende MB) ist die Ware belegt (in Amuq soli sie
ab der Phase K/MB I belegt sein, Vergleiche liegen nicht vor)

4. LOW WAISTED VESSEL
datieren in Hadidi tiber das Tafelhausinventar in den Beginn der Spatbronzezeit, Die Laufzeit
dieser Form llillt sich allein aus ihrem Auftreten in den Vergleichsorten nicht bestimmen.
Unter Einbeziehung der Daten, die M.H.Gates fur diese auch in Alalakh Schichten VI/V be
legte Form gewann, kann die Laufzeit bis in dasEnde der MB zuriickgefiihrt werden.

Die Untersuchungen P.Gerstenblith's zur Mittelbronzezeit in der Levante ergaben dort eine Datierung
circa in die Mitte der MB I fur das erste Auftreten der low waisted vessel.

Die Untersuchung der Formen- (und Waren-)gruppen fiihrte analog zu dem Schaubild der Verglei
che in Tabelle 19 schwerpunktml1Big zu einer Einordnung der Schicht VII in die Zeitspanne von der
Mitte der Mittelbronzezeit bis in den Ubergang von der MB zur Spatbronzezeit, Die Ergebnisse des Ex
kurses verweisen auf eine obere Begrenzung der Schicht VII vor den Beginn der Spatbronzezeit, Dabei
belegen die Ahnlichkeiten im Material der Schichten VII und vIA/Vm eine relativ kontinuierliche Ent
wicklung, wobei das Auftreten der Importkeramik in Alalakh VIB ein hinreichendes Kriterium zur Un
terscheidung zwischen MB und SB ergibt,

Das schwerpunktmlillige Einsetzen der Vergleiche fur die Mitte der Mittelbronzezeit ftihrt zu einer
Datierung fur den Beginn der Schicht nicht vor die Mitte der MB.

Die so ermittelte Datierung der Schicht VII in den Bereich Mitte bis Ende der Mittelbronzezeit
fuhrt zu einer Korrelation der Schicht VII mit folgenden Befunden der Vergleichsorte:



Hadidi, Bereich
B, spate Phase D

Ebla, Gebaude Q
Schichten 4/5
Grab B

Hadidi,Bereich
H xm

Ugarit.Graber
53 inf., 55, 56
Hofsondage, 2
nicht nummerier
te Graber

ALALAKH
SCIllCIIT vn

ANFANG
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MIITE
MIITELBRONZEZEIT

ENDE
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Die Vergleiche zwischen Alalakh und den tibrigenFundorten bezuglich Architektur und Glyptik ftihr
ten zu folgenden Ergebnissen:

Der dreigliedrige Palas: der Schicht Alalakh VII zeigt vor allem in der Bautechnik Parallelen zum
Gebaude oder Palast Q in Ebla. Die Bauweise der Palaste beider Fundorte weist gro6e Ahnlichkeit auf
(p.Matthiae, 1984:20;1982a:124)(Lehmziegelmauerwerk auf Steinfundamenten, teilweisemit Orthostaten
verkleidet, Ausftihrung der Treppenanlagen).

P.Matthiae interpretiert dariiberhinausdas Gebaude Q sowie die Tempel B1 und B2 als einen zusam
mengehorigen architektonischen Komplex ahnlich der Anlage Palast/Tempel der Schicht VII Alalakhs
(p.Matthiae, 1982a:125).

Parallelen, die RH.Domemann zwischen den Grundrissen der Palaste Alalakh IV und VII und dem
spatbronzezeitlichen Tafelhaus Hadidis zieht (R.H.Domemann, 1980:224), sind m.E. weniger aussage
kraftig.

AuBerhalb der hier in den direkten Vergleich einbezogenen Fundorte finden sich Ahnlichkeiten in
der Bauweise in Tilmen Htiyiik, dort in dem Palast der Phase IIC3, die in das 18./17Jahrhundert da
tiert (B.Alkim, 1963:27).

FUrden Tempel der Schicht VII liegen in den Vergleichsorten keine Parallelen vor. Vergleichbare
Bauten finden sich jedoch in Palastina, dort u.a.im Grundrill des Tempels der Schicht XVI in Hazor,
Bereich H (Y.Yadin, 1972:76 und K.Galling, 1977:333ff; 338, Abb.85:22; M.Ottosson, 1980:27ft), der
in den Zeitraum MBZ II bis SBZ I datiert (G.Wright, 1985:48 und 221, MB IIC).

Vergleichbare Anlagen Iur das Tor der Schicht Alalakh VII belegen unter den hier herangezogenen
Fundorten Ebla und Mumbaqat 50. Nach P.Matthiae (198Od:122) wurde das hier in den Vergleich einbe
zogene Stidwest-Tor des Sektors A in Ebla, in der Anfangs- oder Mittelphase der Stufe Mardikh IlIA
(MB I) errichtet, in der Endphase Mardikh IlIA renoviert und bis zum Ende der Mittelbronzezeit,
Mardikh I1IB, benutzt (p.Matthiae, 1980<1: 122/123). In diesem Zusammenhang sind tiberdies die gut
erhaltenen Stadttore gleichen Typs in Tell Touqan bei Ebla zu erwahnen, die P.Matthiae der spaten
Phase der Mittelbronzezeit (MBII) zuweist (p.Matthiae, 1983b:4Oft). FUr die Datierung des Tores aus
Mumbaqat liegen zwei Ansatze vor, die die Anlage in die Mittelbronze- bzw. Spatbronzezeit datie
ren (s.S.87/88).(1n seiner Untersuchung der Befestigungsanlagen der Mittelbronzezeit Syriens und Pa
lastinas datiert P.Parr (1968:30) Tor und Wall der Schicht Alalakh VII in das Ende des 18Jahrhunderts
v.Chr.. B.Gregori schlieBtsich dieser Datierung in ihrer Untersuchungder »Three-Entrance«- Stadttore
an (B.Gregori, 1986:101, Anm.66).

FUr die Wa//konstruktion, die L.Woolley der Schicht Alalakh VII zuweist (s.hier, S.22), fanden
sich in Ebla, Mumbaqat und Hadidi vergleichbare Anlagen. In Ebla datiert P.Matthiae den Wall, der

soZum Erhalttmgszustand des sogenannlen Nordosl-Tores von Mumbaqal und den unlerschiedlicben Rekonstruktionen siebe H.Kilhne/H.Sleuerwald
1980a, dort u.a. S.209. Anm.!3. B.Gregori (1986) beziebl das Tor in ihre Bebandlung der three--eotrance-Tore ein und ilbemimml damil die
Rekonstruktion von H.Kilhne und H.Sleuerwald.
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die mittelbronzezeitliche Siedlung umgibt, tiber die in ihm enthaltene bzw. fehlende (1) Keramik
(s.aL.Woolley). Wahrend das Material der Phase Mardikh TIB zahlreich vorhanden sei, fehle Keramik
der Phase MardikhlllA vollig in der Aufschtittung des Walles (P.Matthiae, 198Od:118/119). Fiir P.Mat
thiae belegt dieser Befund eine Griindungder Wallanlage zu Beginn der Mittelbronzezeit Eine spatere
Aufschtittung in der Phase Mardikh TIm schlie8t er aus, da in dem Fall mit Keramik der Stufe lllA
im Wall zu rechnen sei. Die Nutzungsdauer der Anlage soli bis in das Ende der Mittelbronzezeit rei
chen.

In Hadidi weist R.H.Dornemann eine vergleichbareBefestigungsanlage des Bereiches B anhand stra
tigraphischer Untersuchungen und Keramikvergleiche in die Mitte bis in das Ende (1) der Mittelbronze
zeit MB IIB/C (R.H.Dornemann, 1979:141 und 1980:225).

Befestigungsanlagen aus Wall und Doppelkammertor datieren in Syrien und Palastina (mindestens)
von Anfang bis Ende der Mittelbronzezeit (B.Gregori, 1986:95) (eine feinchronologische Aussage InBt
sich tiber den Vergleich der Architektur fiir die Schicht Alalakh VII nicht gewinnen).

Die Glyptik der Schicht VII zeigt nach D.Collon·Elemente der kappadokischen, babylonischen und
agyptischen Kultur (D.Collon, 1975:142).

Kappadokischer Einflu8 ist in den Abrollungen Nr.153-156 (in D.Collon, 1975) zu beobachten. Pa
rallelen in Stil und Ikonographie finden sich in den Siegeln der von N.Ozgtic sogenannten anatolischen
Gruppe in Kultepe Karum Schicht II wie auch in SiegeIn der Schicht Ib (D.Collon, 1975:142und S.59,
Anm.4) (Von den o.g. Abrollungen datiert Nr.l53 in die Zeit des Y/Yarimlim III).

Altbabylonische Elemente sind vor allem in der Darstellung der sogenannten »Babylonischen Gott
heit« zu sehen (D.Collon, 1975:181 und Tafeln XVTI-XVIIij. Hier ist insbesondereauf die mehrreihige
Halskette mit zugehorigem, auf den Rucken herabhangendem Gegengewicht zu verweisen.

Das agyptische Motiv des »ankh« mit kreisrunder Schleife fmdet sich in Agypten seiber relativ sel
ten, sein Vorkommen ist auf die Zeit Ende des Mittleren Reiches bis zur Hyksoszeit begrenzt (D.Col
lon, 1975:185). In Schicht VII ist es auf den Abrollungen Nr.76 und Nr.lll (in D.Collon, 1975) zu
fmden, von denen Abrollung Nr.76 aus der Regierungszeitdes NAmmitakum stammt (D.Collon, 1975:
Seite 61, Anm.5). Die agyptisch beeinfluBten Motive interpretiert D.Collon als deutliches Zeichen fur
Kontakte zwischen Agypten und Nordsyrien zur Zeit der Hyksos (D.Collon, 1975:89, Anm.2).

Insbesondere die genannten babylonischen und agyptischen Charakteristika der Glyptik der Schicht
VII sind auf einem vergleichbaren Objekt aus Ugarit zu finden. Aus Grab 57 (untere Belegung)in Uga
rit stammendie Siegel 9888/9889 (F.A.Cl.Schaeffer-Forrer, 1983:34).Von diesen zeigt Nr 9889 im Stil
wie auch in einzelnenSzenen enge Parallelen zur Glyptik der Schicht Alalakh VII. So in der Figur der
o.g. babylonischen Gottin, die auch hier die charakteristischeHalskette mit Gegengewicht tragt, Darn
berhinaus findet sich das fur die Zeit vom Ende des Mittleren Reiches bis in die Hyksoszeit charakte
ristische »ankh«-Zeichen mit kreisrunder Schleife. Die zweite Person der Hauptszene, links stehend,
von D.Collon als »male figure in a high oval headdress« (D.Collon, 1975:186 und Tafel XXIX) be
zeichnet, ist nach D.Collon charakteristisch fur die Glyptik der Schicht VII Alalakhs. Chronologische
Aussagen sind nach D.Collonaus der Entwicklung der Antiquaria zu ziehen. So ersetze die hohe ovale
Kopfbedeckung die Kappe, die (noch) auf der Glyptik und den WandgemaIden Maris zu sehen sei (D.
Collon, 1975:187). Auch das Gewand mit wulstartig gerolltem Saum stellt eine spate Entwicklung der
syrischen Tracht dar. Parallelen zur Nebenszene des Siegels aus Ugarit - Kampf zwischen bartigem
Nacktem und U>wen(1)Nierbeiner - fmden sich ebenfalls in der Glyptik der Schicht Ala1akh VII, so
beispielsweise auf ATT 39:184 (D.Collon, 1975:Nr.108; s.a. S.59, AnmJ, in der D.Collon ihrerseits
auf diese Parallele verweist).

Aus Ebla liegt ein Siegel aus Gebaude Q, Schicht 4 vor (St.Mazzoni, 1979:49ff, Abb.l6), welches
in Stil und Motiv der fragmentarisch erhaltenen Abrollung ATT 39:184 (D.Collon, 1975:87, Nr.l58,
Palast Schicht VII, Raum 11) entspricht D.Collon vergleicht den Stil des Siegels aus Alalakh mit dem
kappadokischer Glyptik,hier der Schicht KiiltepeKarum Ib und zitiert B.Landsberger,der die erhaltenen
Textstellen altassyrisch datiert.

Nach H.El-Safadi (1974:330) gehoren die Siegel der Schichten Ala1akh VIN in den Rahmen der
mitannischen Glyptik und sind sowohl thematisch als auch technisch von den Siegeln der Schicht Ala
lakh VII zu trennen.

b: Schidlt vm

Zunachst werden wiederum alle Vergleiche fur Schicht VIII in chronologischerReihenfolge vorge
stellt und auf ihren Aussagewert hinsichtlich der Datierung iiberpriift (Tabelle 21).
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FUr drei Vergleichsobjekte aus Ebla, Eb 26:4 (Schalen/Schusseln) und Eb 32:1, Eb 33:1, eine Rand
form der Fonnengruppe Kriige/Flaschen liegen Zuordnungen in die MBZ I vor. Der genaue Befund der
Vergleichsobjekte wie auch die Datierungsgrundlagen sind nicht publiziert, sie werden daher nicht als
Grundlage zur chronologischen Einordnung der Schicht VIII herangezogen (s.Ebla, S.74).

Auch die Datierungsgrundlage fUr das Vergleichsobjekt aus Hadidi, Hd 29:2, Bereich B (1), (Scha
len/Schusseln) in die Stufe MB IIA ist nicht eindeutig, das Gefii8 bzw. dessen chronologische Zuord
ung soU daher unberucksichtigt bleiben.

Mitte der MittelbronzezeiJ

Zwei Vergleiche aus Hadidi, Hd 32:1 (unten) und 32:3 (unten) (Randfonnen) liegen aus der Phase
MB lIB vor. Beide stammen aus dem »initial floor« des Bereiches B, Phase D und werden zur Da
tierung herangezogen.

Die Datierungen aus Tell Habuba Kabira (THK 27:1; 31:1-3; 32:3; 36:1-3) konnen auf Grund des
(noch) unklaren Befundes nicht benutzt werden.

Aus dem Surveyraum Qoueiq, Q 29:3 (Schalen/Schiisseln) liegt ein in die MBZ datierter Oberfla
chenfund aus TeU Hailane vor, der ebenfalls nur dem Aufzeigen der Formenverbreitung dient,

Ubergang Mittel-Spiitbronzezeit

Der Vergleich aus Rifa'at, Q 26:2 (unten), H 5 (14), eine Schale mit kurzem eingezogenem Rand
(Obergang MB/SB), bleibt auf Grund der unklaren Datierungsgrundlage (s.Qoueiq, S.93) unberucksich
tigt,

Aus Ugarit liegt mit Objekt 28:1 (Schalen/Schusseln) aus einem der nicht nummerierten Graber ein
Vergleich fur den Ubergang Ugarit Moyen/Ugarit Recent (17./16Jh.) vor.

In Mumbaqat fand sich mit Mb 33:2, Nord-Ost-Tor, ein Vergleichsobjekt fur die Randform mit ge
gliederter Au6enlippe. Die Datierung des Befundes ist (noch) umstritten (s.Mumbaqat, S.87/88), der
Vergleich wird deshalb nicht herangezogen. Funf Exemplare der Fonnengruppe »low waisted vessel«
liegen mit den GefaBen Mb 37:2-4 und 38:3 aus Haus B und MB 37:5 aus Haus G vor, die Keramik
beider Befunde datiert in den Ubergang MB/SB, die Datierung wird hier berucksichtigt,

Der Befund des Topfes aus Ugarit, Ug 34:1, Niveau II ergibt keine ausreichenden Informationen zur
Datierungsgrundlage des Gefa6es (s.Ugarit, S.I04).

AlfangSpiitbronzezeiJ

In den Beginn der SBZ datieren Vergleichsobjekte aus Mumbaqat und Hadidi. FUr Mumbaqat liegen
Vergleiche aus folgenden Bereichen vor:
a) nordlich des STB I, Mb 27:1 (Mitte)(Randfragment einer Schale/Schiissel); Mb 30:1 (oben)(Topf

rand) sowie Mb 32:2 (oben)(Randfragment mit gegliederter Au6enlippe);
b) aus dem Bereich der Kuppe die Schale Mb 26:2.

Nach D.Machule (1982:47) war die Keramik dieser Bereiche kIar von dem Fonnenspektrum der Stu
fe Hama H abzusetzten und dem der Stufe Hama G (dort gleichgesetzt mit dem Beginn der SBZ) zuzu
ordnen. M.E. war dagegen eine eindeutige Einordnung des Materials in MB oder SB nicht moglich,

In Hadidi wird von zwei Schalenfragmenten Hd 26:1 (oben) aus Region Lund 26:1 (unten) aus Be
reich H XIII die Schale aus Bereich L auf Grund des unklaren Befundes nicht als Datierungsgrundlage
herangezogen. Bei dem -von R.H.Domemann dem Beginn der SB zugeordneten- Fragment aus H XIII
(s.S.l3Of. zur Umdatierung des Befundes) handelt es sich urn eine Schale der grau-schwarzen, streifen
polierten Ware. Aus Bereich H XIII stammen femer die in den Vergleich einbezogenen Topfrander Hd
30:1 (unten) und 31:1 (unten), aus dem Tafelhaus die Vergleichobjekte Hd 28:1 (Topfe/Kessel), Hd.35:2
(Kriige/Flaschen) sowie Hd 37:1, Hd 38:1 und Hd 38:3 (low waisted vessel).

Die Schale Hd 27:1 aus Bereich 0 sowie das Randfragment Hd 32:2 mit vertiefter RandauBenseite
aus Bereich C bleiben auf Grund des unklaren Befundes unberucksichtigt (s.Hadidi, S.83).
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ANFANG MITTE ENDE
SPATBRONZEZEIT

TABELLE 21

OBJ.-Nr. ANFANG MITTE ENDE
ALALAKH MITTELBRONZFZEIT
vm
20:28 Hd 29:2 MBIIA
17: 3 Eb 26:4 MBI
22:39 Eb 32:1 MBI
22:41 Eb 33:1 MBI
22:40* Hd 32:1 MBIIC
22:40* Hd 32:3 MBIIC
17: 7 - -THK 27:1 Larsa/altb. --
20:25 - -Q 29:3 MB
21:36 - -THK 31:1 Larsa/altb. - -
22:37 - -THK 31:2 Larsa/altb. - -
22:37 - -THK 31:3 Larsa/altb. - -
22:39 - -THK 32:3 Larsa/altb. - -
26:55 - -THK 36:1 Larsa/altb. - -
26:55 - -THK 36:2 Larsa/altb. --
26:55 - -THK 36:3 Larsa/altb. - -
17: 6 Q 26:2 MB/SB
19:19* Ug 28:1 (17./16Jh.)
22:41 Mb 33:2 MB/SB
23:42 Ug 34:1 (19./16Jh.)
26:57* Mb 37:2 MB/SB
26:57* Mb 37:3 MB/SB
26:57* Mb 37:4 MB/SB
26:57. Mb 37:5 MBII/SBI
26:58* Mb 38:3 MB/SB
17: 8 Mb 27:1 Anf.SB
21:32 Mb 30:1 Anf.SB
22:39 Mb 32:2 Anf.SB
17: 3 Mb 26:2 Anf.SB
17: 3 Hd 26:1 SBI **
17: 6* Hd 26:1 SBI A **
21:35* Hd 30:1 SBI A **
22:37* Hd 31:1 SBI A **
20:24* Hd 28:1 SBI B **
24:50* Hd 35:2 SBI B **
26:57* Hd 37:1 SBI B **
26:58* Hd 38:1 SBI B **
26:58* Hd 38:4 SBI B **
18:16 Hd 27:1 SBI
22:40 Hd 32:2 SBI
24:50* Ug 35:3 Ug.Rec 1/2
26:56* Ug 36:1 (15./14Jh.)
26:57 Ug 37:6 (15./14Jh.)
20:25* Ug 29:2 (14.Jh.)
24:50* Ug 35:1 (l4.Jh.)
20:25 Ug 29:1 UR.3
26:57 - - - - Q 37:7 SB - - - - -
26:58 - - - - Mb 38:2 SB - - - - -

Anfang-Mitte der Spiitbronzezeit

Vergleiche fur diese Phase liegen ausschlieBlich aus Ugarit vor. Drei Vergleichsobjekte, Ug 35:3,
Grab 53 sup.(Krug mit KleeblattausguB); Ug 36:1, Grab 36 (TopfNase(?)) und Ug 37:6, Depot (low
waisted vessel) datieren in die Phase Ugarit Recent 1/2 bzw. in den Ubergang 15./14Jh..

Die Datierungen des Kruges Ug 35:3 aus der oberen Belegung des Grabes 53 sowie der Vase Ug
36:1 aus Grab 36 sind heranzuziehen. Der unklare Kontext der Objekte Ug 29:1 und Ug 37:6 schlieBt
diese von der Ubernahme aus.
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Dem 14Jh. werden die Vergleiche aus Grab 13, Ug 29:2 (Schalen/Schtisseln) und Ug 35:1 (Kruge/
Flaschen) zugewiesen. Die Datierung des Befundes wird hier herangezogen.

Die Form des »low waisted vessel« aus Rifa'at, Q 37:7 stammt aus nicht eindeutigem Kontext (Qou
eiq, S.92, Grab I), das Geflill derselben Formengruppe aus Mumbaqat, Mb 38:2 wurde ausschlieBlich
tiber den Vergleich mit Rifa'at, AlaIakh und Hadidi datiert und soli daher hier nicht zusatzlich in die
Datierung einbezogen werden.

GESICHERTE VERGLEICHE

Tabelle 22 zeigt die zur Datierung heranzuziehenden Belege. Eine Konzentrierung der Vergleiche
im Bereich Ende Mittelbronzezeit bis Anfang Spatbronzezeit ist zu erkennen. AuBerhalb dieser Schwer
punkte liegen die Datierungen in die Mitte der MB aus Hadidi sowie die Daten aus Ugarit, die in den
Ubergang Anfang bis Mitte der Spatbronzezeit reichen. 1m Verhaltnis zur Schicht VII stehen wesentlich
weniger Vergleiche zur Verfugung, Dies ist u.a, sicher auf den Befund und das AusmaB der gegrabenen
Flache in Alalakh zuruckzufuhren,

Die Schichten VIII und alter wurden vor allem dUTCh die Tiefschnitte erfaBt Dabei orientierte L.
Woolley die Benennung dieser Schichten im Tempelbereich an der Bautenfolge im Tiefschnitt unterhalb
des Palastes. Die Bebauung beider Bereiche ist unterschiedlich ausfiihrlich dokumentiert, die korrelierte
Zahlung der Schichten nicht in allen Fallen zu ubernehmen, DUTCh die Keramikneuaufnahme wurde das
Material Alalakhs nach den Schichtenbezeichnungen L.Woolleys aufgenommen. Dabei ist nicht immer
zu entscheiden, aus welchem der beiden Tiefschnitte die Keramik jeweils starnmt,

Bei der Neudatierung der Schichten bezieht sich diese zunachst auf den Befund des Palasttiefschnittes
als Grundlage der Schichtenzahlung. Inwieweit der Befund des Tempeltiefschnittes dann in diese Neu
datierung einbezogen werden kann, muB von Schicht zu Schicht entschieden werden.

TABELLE 22

OBJ.-NR
ALALAKH
vm

22:40
22:40
17: 6
21:35
22:37
19:19
26:57
26:57
26:57
26:57
26:58
20:24
24:50
26:57
26:58
26:58
24:50
26:56
20:25
24:50

MITIE ENDE ANFANG MITIE
MITIELBRONZEZEIT SPATBRONZEZEIT

Hd 32:1 MBllC
Hd 32:3 MBllC
Hd 26:1 bis Ende MB **
Hd 30:1 bis Ende MB ••
Hd 31:1 bis Ende MB ••

Ug 28:1 (17./16Jh.)
Mb 37:2 MB/SB
Mb 37:3 MB/SB
Mb 37:4 MB/SB
Mb 37:5 MBII/SB I
Mb 38:3 MB/SB

Hd 28:1 SB I **
Hd 35:2 SB I **
Hd 37:1 SB I **
Hd 38:1 SB I **
Hd 38:4 SB I **

Ug 35:3 UR 1/2
Ug 36:1 (l5./14Jh.)

Ug 29:2 (14.Jh.)
Ug 35:1 (14.Jh.)
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Aus folgenden Befunden stammen die fUr die Datierung der Schicht VIII herangezogenen Objekte:

TABELLE 23

PHASE VERGLEICHSORTE
HADIDI UGARIT MUMBAQAT

MITTE Region B/Phase D, highest floor
Randfragmente, vertiefte AuBenseite;
32:1/32:3 MB TIC

Bereich H XllI .*
Schalenfragment, schwarz-graue,
streifenpolierte Ware, 26:1 Ende MB

ENDE Topfrandfragmente, 30:1/31:1 Ende MB
MB

ENDE Grab ohne Nummer Haus B
MB Schiissel 28: I, Low waisted vessel

17./16Jh. 37:2-4; 38:3
Haus G, low w.vessel

ANFANG 37:5,
S8 MB/SB

ANFANG Tafelhaus .* Topfrandfragment Grab 53 (sup.), Krug 35:3
S8 28:1 SB I Ug.Rec.1/2

Krug 35:2 SB I Grab 36, Vase/Topf (1), 36:1
L.waisted vessel 37:1, 38:1, 15./14Jh.
38:4; SB I Grab 13

Schiissel 29:2, 14Jh.
ENDE Krug 35:1, 14Jh.
S8

Die Keramik wird im folgenden nach den Gesichtspunkten der Form (und des Erhaltungszustandes)
wie auch der Ware analysiert. Dabei zeigt es sich, daB in Schicht VIII vielfach nur Randformen fUr
den Vergleich zur Verfugungstanden. Dies ist eine schwachere Argumentationsbasis als der Vergleich
vollstandig erhaltener GefliBe.

Randformen

Zunlichst sind die Rander mit in der Mitte vertiefter AuBenseite zu erwahnen (Hd 32:1, 32:3-Ende
MB). Sie gehoren zu unterschiedlichen Formengruppenund treten in den vorliegenden Vergleichsorten
von der Mitte der Mittelbronzezeit bis zum Beginn der Spatbronzezeitauf (Nach P. Matthiae fmdet sich
diese Randausformung in den Ebla in den Phasen Mardikh lIlA und lIm besonders haufig, 1980<1:142).

Fur keine der in den Beginn der SB datierten Randfragmente Hd 31:1 wie auch Hd 30:1 (unten)
konnteauf Grund bestimmterCharakteristika die Laufzeit oder ein schwerpunktmaBiges Auftreteninner
halb einer Phase der Bronzezeit beobachtet werden.

(In Schicht VII fanden sich vergleichbareRandausformungen in der Gruppe der Flaschen (Tafel 12,
Bestandskatalog A), in den Schichten IX und X (siehe dort) fanden sich ebenfalls einzelne Belege fur
diese Form.)

Schalen/Schusseln-Kriige/Flaschen-Topfe/Kessel

Die wenigen zur Datierung heranzuziehenden Objekte aus Ugarit, Ug 28:1, Grab des 17./16.Jh.
(Schalen/Schusseln); Ug 35:3, Grab 53/Ug.Rec.I-2 (Kruge/Flaschen); Ug 36:1, Grab 36-15./14.Jh (Va
se/Topf ?); Ug 29:2, Grab 13-14Jh. (Schalen/Schusseln): Ug 35:1, Grab 13-14Jh. (Kriige/Flaschen)
und Hadidi,Hd 35:2, Tafelhaus,Anfang SB (Kriige/Flaschen); Hd, 28:1, Tafelhaus, (Topfe/Kessel) kon
nen nicht unter dem Aspekt der Formengruppen untersucht werden.

FUrdie Krugformen Ug 35:3 und Ug 35:1 wie auch fur die Schale/Schussel Ug 29:2 lieGen sich in
nerhalb Ugarits keine konkreten Parallelen aufzeigen, die tiber die Laufzeit in Ugarit AufschluB geben
konnten, Kriigeallgemeinscheinen in Ugarit ab Ugarit Moyen 2 belegt zu sein, verstarkt aber in Ugarit
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Recent aufzutreten. Bei dem Topfbzw. der Vase Ug 36:1 handelt es sich auch in Ugarit selber urn eine
Einzelform.

Kriige mit ausgepragtem Hals und bauchigem Kerper, Hd 35:2, treten in Hadidi ab der Phase Mit
te-Ende MB auf (R.H.Domemann, 1979:130 und 131, Bereiche D und L), ohne daB sich hier eine
Laufzeit bestimmter Formen innerhalb dieser Gruppe erfassen lieBe.

Fiir den Topf (Schiissel?) mit betontem Umbruch im Schulterbereich, Hd 28: 1 (SB I) aus dem Tafel
haus fmden sich in Hadidi selber Parallelen (in Details abweichend) in Bereich B ab der Mitte der Mit
telbronzezeit, Hadidi MB lIB (R.H.Domemann, 1979:133, Abb.21:28). Ein charakteristisches Merlemal
fiir die Keramik Hadidis in der Phase MB 1m ist die Betonung von Umbriichen in der Geflillwandung
(carination). (Nach P.Matthiae ist dies in Ebla ein charakteristisches Merlemal fiir die Keramik der Phase
Mardikh rnA; 198Od:139). Ob es sich in Hadidi bei dem hier verglichenen Geflill urn eine der Formen
handelt, die nach RH.Domemann (1981:46) aus dem Repertoire der MB weiterentwickelt wurde, muB
hier offen bleiben.

Neben den o.g., als Einzelobjekte anzusehenden Vergleichen lassen sich beziiglich der Formen wie
auch unter dem Aspekt der Waren zwei Gruppierungen im Material der Schicht vrn erfassen:
a) Die low waisted vessel konnen als Formengruppe untersucht werden. Fiir diese Formengruppe (Hd

37:1, 38:1 und Hd 38:4 aus dem Tafelhaus (Anfang SB) sowie Mb 37:2-5 und Mb 38:3, AuBen
stadt Haus G und Haus B (Ubergang MB/SB» wurde in der Untersuchung zu Schicht VII eine
Laufzeit ab der Mitte der MB bis in den Ubergang MB/SB (Al.VI/V) erfaBt Nimmt man die von
P.Gerstenblith gewonnenen Daten fiir diese Formengruppe hinzu, so erweitert sich der Rahmen auf
den Zeitraurn Mitte MB I bis in den Ubergang MB/SB.

b) schwarze Ware stellt neben den low waisted vessels die zweite Gruppierung innerhalb des Materials
der Schicht vrn dar. Zusatzlich zur Randform der Schale Hd 26:1 mit kurzem eingezogenem Rand
(Bereich H Xlll) ist hier die Ware des Fragmentes, schwarz-grau und streifenpoliert, fiir die Da
tierung relevant. In Hadidi ist diese ausschlieBlich aus Bereich H xrn (Ende MB) bekannt, in Ebla
erstmals ab der Phase Mardikh rnB (Mitte bis Ende MB) belegt. Auch in Tell Akhterine, Survey
bereich Qoueiq, wurden Schalenfragmente dieser Ware aufgefunden (s.Waren, Seite 64f.) ".
Innerhalb Alalakhs konnte die Schwarze Ware durch die Keramikneuaufnahme als charakteristisch
fiir die Schichten vrn und IX (und nicht, wie von L.Woolley publiziert, fur die Schicht VII
1955:314) bestimmt werden, vereinzelt treten GefaJ3e dieser Ware noch in Schicht VII und schon
in Schicht X auf.
P.Gerstenblith erwahnt eine graue Ware, verbreitet in Nordmesopotamien und Nordsyrien, die sparer

als die von ihr behandelte Periode, MB I datiert wird (p.Gerstenblith, 1983:83). (Nach M.H.Gates fin
den sich Belege flir die schwarz-graue streifenpolierte Ware zudem noch in den Schichten Alalakh VI
und V, 1976:33).

Ein Vorkommen der Schwarzen Ware friiher als die Vergleiche aus Hadidi und Ebla (Mitte bis Ende
MB) solI nach G.Swift (unpublizierte Dissertation, 1958) in der Amuq-Ebene zu beobachten gewesen
sein.

EXKURS
Da G.Swift seine Untersuchung zur Datierung der Phasen Amuq K-O eng mit dem Auftreten ver

gleichbarer Keramik (insbesondere der Schwarzen Ware/phasen K-L-M sowie der Amuq-kilikischen
Keramik, Phasen K (?)-L)in Alalakh verbindet, solI auf diese Untersuchung naher eingegangen werden.
Problematisch ist dabei das Nachvollziehen der Aussagen, die G.Swift auf Grund seiner Keramikverglei
che trifft. Insbesondere fiir die Phasen Amuq K und L sind diese nicht zu iiberpriifen, da nahezu kein
Material abgebildet wird (s.G.Swift, 1958:206--207).

Schwarze Ware ist nach G.Swift anhand der Grabungen in der Amuq-Ebene fur die Phasen K-L-M
des Tell al-Judaidah zu belegen (G.Swift 1958:6; step-trench) die wie folgt datieren:
a) Phase M

In Phase M traten neben der Schwarzen Ware Formen, Waren und Importkeramik auf, die nach G.
Swift (1958:21) eine Korrelation mit den Schichten Alalakh V-Ill und eine Datiemng in den Beginn
der Spatbronzezeit erlaubten.
b) Phase L

Phase L (mit Schwarzer Ware und Amuq-kilikischer Keramik) soll nach G.Swift durch einen Hiatus

" Ohne einen datierenden Vergleich mit dem herangezogenen Material ziehen zu !tonnen, sei auf die schwanen polierten KrUge aus Ugarit (s.dort)
verwiesen, die u.a. aber Parallelen im Material Palastinas in die Phase MB lIB zu datieren waren.



158 Teil V : Die relative Chronologie

von M abgesetzt sein (G.Swift, 1958:42). Er begrtmdet dies damit, daB weder in Phase L noch in Pha
se M Kerarnik aufgetreten sei, die Parallelen im Material der Schichten Alalakh VII und VI gefunden
hatte (G.Swift, 1958:42 »There are no stratified pieces from either group of material that relate strictly
and narrowly to forms typical of Atchana VII or VI alone«), G.Swift erwahnt nicht, welche Fonn(en)
seiner Ansicht nach als typisch fUr die Schichten Alalakh VlINI zu betrachten ist/sind und in Amuq
LIM nicht vorkommen. Sein Argument ist so kaum nachprufbar. Die Neuaufnahme der Kerarnik Alalakh
VII-XVII und der Vergleich mit dem von M.R.Gates bearbeiteten Material Alalakh VI und V l313t al
lenfalls die sogenannte Vase als eine solche, fur die Schichten VII WId VI charakteristische Form als
moglich erscheinen.

Der Hiatus zwischen den Phasen Amuq Lund Amuq M nahme somit den Bereich ein, dem in Ala
lakh die Schichten VII und VI zuzuweisen sind. Beztiglich der Datierung dieser Schichten orientiert sich
G.Swift an der von H.Kantor (H.Kantor, 1956:159) vorgeschlagenen Zuordnung der Schicht VII in die
zweite HlUfte der Mittelbronzezeit (MB IIB)(G.Swift, 1958:47).

Das Ende der Phase Amuq L liegt somit nach G.Swift vor dem Beginn der Phase MBIIB (d.h.auch
vor dem Beginn der Schicht Alalakh VII)(G.Swift, 1958:47).

Der Beginn der Phase List nach G.Swift (1958:47) weniger klar zu ennitteln. Hier beruhen die An
gaben zum einen auf Schatzungen zur Dauer der 9 fur Phase L ennittelten Schichten in Tell al-Judai
dah (G.Swift, 1958:47). Zum anderen vergleicht G.Swift die Keramik der Phase L mit der Kerarnik Ha
mas, Hama H und der Kerarnik Tell Beit Mirsims, dort del' Phase G, die in den Bereich MB IIA (nach
der Tenninologie Palastinas also in die erste Halfte der Mittelbronzezeit) datiert (G.Swift, 1958: 42-44).

Eine engere Begrenzung der Schicht G Tell Beit Mirsims innerhalb der Phase MB IIA nahm W.F.
Albright in seinem 1975 erschienen Beitrag zur Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Ho
ly Land (Hrsg. M.Avi-YonOO, 1975, Vol. I, S.17lff) vor. Danach ist Schicht G in das Ende der Phase
MB IIA, also in den Bereich etwa kurz vor der Mitte bis in die Mitte der Mittelbronzezeit, u.U. bis
in den Ubergang zur zweiten Halite der MB zu datieren (op.citS.174...»stratum H...end of... about 1800
B.C. since the following two strata, G and F must be dated in the 18th century.« S.174 »Strata G and
F were characterised by identical pottery and could not have lasted more than a short time..«, S.175
«..the entire span of G and F...is probably limited to the 18th century B.C.; S.34O : MB IIA =2000
1750; MB lIB =1750-1550). (Mit dieser Zuordnung wUrde sich die Dauer fUr die Phase Amuq L ent
gegen der Uberlegung G.Swifts (s.o.) jedoch verlangem.jts.a, W.F.Albright, 1933:68, dort schlagt
W.F.Albright vor, anhand der in Tell Beit Mirsim gewonnenen Kerarnik eine Dreiteilung der mittel
bronzezeitlichen EntwickIung vorzunehmen, in der die Kerarnik der Schichten lund H am Beginn, die
der Schichten G und Finder Mitte und die Kerarnik der Schichten E und D am Ende der Mittelbron
zezeit stehen wUrde)(s.a.P.Gerstenblith, 1983:31-in den Phasen Tell Beit Mirsim G/F treten erstmals
vereinzelt kIeine Kriige auf (s.a. W.F.Albright, 1932:15), die in der zweiten Halfte der MB charakteri
stisch fur Tell Beit Mirsim werden).

Aus der Korrelation der Phase Amuq L mit der Phase G des Tell Beit Mirsim ergabe sich ein An
satz fur die Dauer der Phase L beginnend etwa in dem Zeitraum kurz vor der Mitte der Mittelbronze
zeit und bis in die Mitte der MB/ggf.in den Ubergang zur MB lIB andauemd,

ANFANG
MB ITA

- - - B.Mirsim G. - --

--AMUQL --(--)

MITIE
MB ITB

ENDE MBZ

Die Phase AMUQ Kist kaum als eigenstandiger Komplex (stratigraphisch wie auch im Material)
zu bewerten (G.Swift, 1958:52). Die Keramik solI mit alterem Material vennischt sein (G.Swift, 1958:
Seite 52), dabei bleibt m.E. offen, ob hier eine Storung der Schichten diese Vennischung herbeifiihrte
oder ob altere Fonnen bis in die Phase K zu belegen sind (nach M.Mellink, 1962:225 ist zwischen der
Kerarnik der Phase J und der der Phase K ein klarer Bruch zu beobachten).

I~ K solI nach G.Swift sowohl Schwarze Ware als auch bemalte Keramik aufgetreten sein. Wlihrend
er die Schwarze Ware mit dem Material der Phasen Amuq L und M vergleicht, solI zwar die bemalte
Keramik, die sich in K fand, auch in Phase L noch vorkommen (G.Swift, 1958:16). Von dieser setzt
G.Swift jedoch eine in L erstmals belegte, feinere bemalte Ware ab (Amuq-kilikische Kerarnik)(G.
Swift 1958:16 und S.206, Abb.2). Ob daraus auf ein erstes Auftreten der Amuq-kilikischen Ware ab
Phase L zu schlieBen ist, l313t sich anhand des vorgestellten Materials nicht ennitteln. (FUr die Phase
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Amuq K stellt G.Swift Khabur-Keramik vor (1958:54/55); nach C.Hamlin, die ihrerseits die Keramik
der Phase K im Oriental Institute/Chicago durchsehen konnte, ist Khabur-Ware im Inventar dieser Pha
se nicht belegt (C.Hamlin, 1971:185).

Die Datierung der Phase K bleibt somit unsicher. G.Swift schlagt eine Datierung in einen frtihen Ab
schnitt der MB IIA vor (G.Swift, 1958:54), der Ubergang zur Phase L soll ohne groBe Veranderungen
im Material erfolgt sein (G.Swift, 1958:12).

(Ende des Exkurses)

FUr die Datierung der Schwarzen Ware ergibt sich danach ein frtihestes Auftreten in der ersten Half
te der Mittelbronzezeit (Amuq K(?)/Amuq L), das Ende der Laufzeit zu Beginn der Spatbronzezeit
(Amuq M) bestatigt die oben bereits ermittelte Datierung fur diese Ware.

Neben der Schwarzen Ware treten in Schicht VIII Fragmente der Amuq-kilikischen wie auch der
Khabur-Keramik auf (s.Waren).

Belege fUr die Amuq-kilikische Ware ergaben sich in Tarsus, Ebla und Ugarit. Vergleiche fur die
in Schicht VIII auftretenden Objekte liegen nieht vor (parallelen fur die vor allem in die erste Halfte
der MB datierende Amuq-kilikische Ware fmden sich fur die komplexeren Muster dieser Ware ab
Schicht X; zur ausfuhrlichen Diskussion der Datierung dieser Keramik unter Einbeziehung der durch
den Exkurs gewonnenen Daten siehe dort.)

Innerhalb der herangezogenen Vergleiehsorte soll Khabur-Ware nur in Ebla, dort in der Phase Mar
dikh I1IB aufgetreten sein, die Keramik wurde jedoch nieht publiziert (p.Matthiae, 198Od:148). Verglei
che zu den Objekten aus AIalakh liegen somit fur diese Ware nicht vor. Ihre zeitliche Verbreitung soll
kurz erlautert werden.

Das frtiheste Auftreten der Khabur-Ware wird vor allem tiber das Vorkommen in Schicht I des Tell
Chagar Bazar (M.E.L.Mallowan, 1937:94ff und 1947:83ff) wie auch tiber die Funde in Kultepe Karum
Schicht IB (T.Ozgtic, 1953a: 109ff; Schnitt B, dort in zwei Grabern der Schicht IB) mit der Regierungs
zeit des Shamshi-Adad I in Verbindung gebracht. Nach C.Hamlin ist ein »etwas« friiheres Auftreten
moglich (z.B.Import der Ware in Killtepe Karum zwischen dem Zeitraum Ende Schicht II und Schicht
IB, C.Hamlin, 1971:254/255; s.a. H.Kantor 1958:21 und Seite 22). FUr den Bereich der Levante datiert
P.Gerstenblith das frtiheste Auftreten der Khabur-Keramik in die Mittelbronze-I-Zeit (p.Gerstenblith,
1983:59) und vermutet auch fur Chagar Bazar ein »etwas fruheres« Auftreten als zur Regierungszeit
des Shamshi-Adad (siehe C.Hamlin, oben) (p.Gerstenblith, 1983:62). Nach P.Gerstenblith ist Khabur
Ware u.a.auf Grund der Funde in Megiddo (p.Gerstenblith, 1983:62) mit dem Beginn der Mittelbronze
zeit in der Levante belegt, Den Befund in Chagar Bazar datiert sie »•.•just before the end of the MB
I period in the Levant,« (op.cit.,S.62). Das Ende der Laufzeit ftir die Khabur-Keramik ist in verschie
denen Fundorten durch das Auftreten von Nuzi-Keramik in den Schiehten, die die Khabur-Ware-zeit
lichen Befunde tiberlagern, dokumentiert (C.Hamlin, 1971:254)(in Alalakh fmdet sich Khabur-Keramik
nach M.H.Gates bis in die Schichten VI/VI-V, 1976:100 und Seite 102).

Es ergaben sich also folgende Hinweise und Argumente beztiglich des Datierungsrahmens fur Schicht
VIII:

Das Schaubild der Vergleiehe, TabeHe 22, zeigte eine schwerpunktmaBige Einordnung in das Ende
der Mittelbronzezeit bzw.in den Anfang der Spatbronzezeit,

Die Untersuchungen zur Gruppe der low waisted vessel sowie zur Schwarzen Ware erweitern diesen
Rahmen zur Mitte der Mittelbronzezeit hin. Diese Erweiterung des Rahmens wird durch das Auftreten
der Amuq-kilikischen Ware (charakteristisch fur die erste Halfte der Mittelbronzezeit; s. ausfuhrlich
S.54f.) wie auch der Khabur-Keramik (ab der ersten Halfte der Mittelbronzezeit belegt) untersttitzt.

So ist zu erkennen, daB der Datierungsrahmen hier sich im GroBen und Ganzen mit dem der Schicht
VII (Mitte bis Endeder MB) deckt. Ob es sich bei Schicht VIII u.U. urn eine Phase der Schieht VII
handelt, soll im folgenden erortert werden.

Der bauliche Befund (s.a.Alalakh, Teil I, 2-bl) fur Schicht VIII wird beschrieben, jedoch nieht um
fassend (durch auswertbare Plane) dokumentiert. 1m sudostlichen Trakt des Palastes der Schicht VII er
kannte L.WooHey direkt unterhalb der Bebauung Reste einer kleinraurnigen, fragmentarisch erhaltenen
Architektur, die er im Vorbericht (siehe Teil I, 2-bl) den Schichten VIII/IX zuwies, im Grabungsend
bericht (L.WooHey, 1955:32) jedoch als Bebauung der Schicht IX publizierte (die erhaltenen Raumtrakte
ahneln in der Struktur denen des Palastes der Schicht VII in diesem Teil). 1mTempelbereich sollen die
Fundamente der Schieht VII in die Bebauung der Schicht VIII abgetieft worden sein (L.Woolley, 1955:
34) »Level VII temple rests on the burnt ruins of a massive building set on a brick platform which
must be the level VIII temple ..«), eine Rekonstruktion des Befundes anhand der Publikation ist nieht
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moglich, Nach L.WooUey folgt die B~bauung des Tempelbereiches der Schicht VII in einigen Teilen
dem Gnmdri8 der lUteren Bauten (Schicht vm?)(1955:59). Sowohl aus dem Palast- wie auch aus dem
Tempelbereich- soU Keramik der Schicht vm belegt sein (siehe dazu Teil I, 2-bl).

Eine Interpretation des baulichen Befundesder Schicht VIII kann nur a1s Versuch verstanden werden.
Eine Schicht in dem Sinn, wie L.Woolley diesen Begriff fUr Schicht VII verwendet. Zeitraum von der
Errichtung bis zur Zerstorung eines klar zu erkennenden architektonischen Komplexes, der von der fol
genden und der vorausgehenden Bebauung abzusetzen ist (L.WooUey, 1955:91), kann aus den vorge
stellten Bauresten unmittelbar unter Schicht VII nicht erkannt werden.

Die parallel verlaufende Datienmg der Keramik beider Schichten fiihrt zu der Uberlegung, ob die
Bauten in vm und VII a1s Phasen einer Schicht aufzufassen sind. Diese Uberlegung stotzt sich auch
darauf, daB (nach L.Woolley, s.o.) in beiden Tiefschnitten die Strukturen der lUteren Bebauung der jUn
geren gleichen bzw. sogar in ihren Gnmdrissen tibernommen worden (ein ahnlicher Befund in Schicht
XII wird von L.Woolley dementsprechend interpretiert, 1955:21). Dabei nahme Schicht VIII auf Grund
der stratigraphischen Situationden friiheren Bereich dieses Zeitraumes Mitte bis Ende der Mittelbronze
zeit ein, was durch oben aufgezeigte Indizien gestotzt wiirde.

Die oben angefuhrten Uberlegungen zum Verbaltnis der beiden Schichten soli in folgendem Schau
bild verdeutIicht werden:

INlERPRETATION L.WOOLLEY INlERPRETATION HIERBAULICHER BEFUND

PALAST
kleinraumige Bebauung

TEMPEL
Postament, Mauerreste

Schicht VII
Schicht VIII

Schicht VII
Schicht vm

Schicht VII
Phase/Schicht vn

Schicht VII
Phase/Schicht VII

FUrden Vergleichder Glyptik liegt in Schicht vm ein RoUsiegel vor, dessen Aussagekrafthinsicht
lich der Datierungjedoch vernachlassigtwerden mu8 (L.WooUey, 1955:TafelLX:7; D.CoUon, 1975:4,
Abb.2).Es wurde im Tempelbereich aufgefunden (»..in the concrete foundationsof the level VII temp
le.« L.WooUey, 1955:262). Nach E.Porada (in D.Collon, 1975:5, Anm.l) sind einzelne Motive der Ab
rollung sowohl in der Glyptik der Periode Frtihdynastisch ill wie auch in Motiven der altbabylonischen
Glyptik zu fmden.

Schicht VIII ist abschlie8end bei einem Datierungsrahmen in die Mitte bis in das Ende der Mittel
bronzezeit(wie Schicht VII) mit folgenden Befunden der hier herangezogenen Vergleichsorte zu korre
lieren:

Hadidi.Bereich B
Phase D

Bereich H XIII

Ugarit, Grab ohne
Nummer;

ALALAKH
SCmCHT VIII

ANFANG MITIE
MITIELBRONZEZEIT

ENDE
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Die einzelnene Vergleiche fi.ir Schicht IX werden zunachst wiederum nach ihrer chronologischen Rei
henfolge besprochen (Tabelle 24).

Ende Friihbronzezeit

Von den 17 Belegen fUr <las Ende der Friihbronzezeit sind drei Vergleiche aus Qoueiq, Mumbaqat
und Hadidi nicht heranzuziehen.

Bei dem Topfrandfragment aus Qoueiq, Q 54:4 handelt es sich urn einen Oberflachenfund. Die mit
der (Topfl)-Randform Mb 59:7 (Hama J 4-2), Steinbau I, zusammen vorgestellte Keramik: aus Mum
baqat enthalt keine Formen, die eine eindeutige Zuordnung in eine Phase der Bronzezeit erlauben wur
den.

Unklar ist der Kontext des Depots in Hadidi/Bereich D (siehe dazu »1972 tomb«, Hadidi, S.79), aus
dem die Schale Hd 43:5 stammt.

Die tibrigen der FB IV zugewiesenen Befunde aus Ebla, Hadidi und Mumbaqat konnen tiber ihre
gesicherten Befunde herangezogen werden.

Anfang Mittelbronzezeit

Ein VergleichsgefaB aus Ebla wurde dieser Phase zugewiesen. Der Befund der Schale Eb 40:1 (MBI)
ist nicht publiziert, die Datierung bleibt daher unberiicksichtigt.

Mitte Mittelbronzezeit

Die dem Bereich Mitte der Mittelbronzezeit zugerechneten Vergleiche liegen aus gesicherten Befun
den in Ebla (Grab A) und Hadidi (Bereich B) vor. Alle Datierungen konnen hier beriicksichtigt werden.

Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

Eine gesicherte Datierungsgrundlage liegt ebenfalls fur die Objekte aus Ebla, Grab B (Mitte bis Ende
der Mittelbronzezeit) vor,

Keine eindeutige Zuordnung in die Phasen der Mittelbronzezeit ergeben die Vergleiche aus Tell Ha
buba Kabira sowie die Objekte aus Tarsus (45:2) und Mumbaqat (52:2).

Die Datierung der sog. jungsten Schichten in Tell Habuba Kabira ist noch nicht abgeschlossen.
Die Schtissel aus Tarsus, 45:2, stammt nicht aus eindeutig geklartem Kontext, die Keramik: des Be

fundes aus Mumbaqat (Bauwerk 1, H 4.1/H5) wurde nur allgemein mit der Keramik: Hama H korreliert.

Ubergang Mittelbronze-Spiitbronzezeit

Bei dem Vergleich fi.ir den Zeitraum Ende MB/Anfang SB bleiben einige Daten aus Qoueiq, Tarsus
und Mumbaqat unberiicksichtigt

Das Keramikinventar des Bereiches Rifa'at H5 (14/15; 18), hier Q 42:1, Q 47:10 und Q 48:8 zeigt
m.E, zahlreiche Charakteristika mittelbronzezeitlicher Keramik (s.Qoueiq, S.91t), hingegen keine hin
reichenden Belege fur die Zuordnung des Materials in den Ubergang MB/SB. Eine Umdatierung des
unklaren Befundes wird jedoch nicht vorgenommen.

Fraglich ist auch die Grundlage fur die Zuordnung der Schale aus Tarsus, T 45:1, »auBerhaibRaum
D« in den Ubergang MB/SB.

5 Objekte aus Mumbaqat stammen aus dem Bereich des Nord-Ost-Tores, dessen Datierung (noch)
nicht eindeutig ist, Mb 49:3, 53:4, 54:1, 55:4 und 58:1.

Anfang Spiitbronzezeit

Zuweisungen in den Beginn der Spatbronzezeit liegen ausschlieBlich aus Hadidi vor. Von 11 Datie
rungen in die SB I stammen ftinf Objekte aus gestorten Befunden, Hd 41:1, Grab (?), Region L (Scha
len/Schtisseln); Hd 45:2, Bereich C (Schalen/Schtisseln); Hd 47:8, Hd 47:9, Bereich L (Schalen/Schus
seln) und Hd 60:1, Bereich 0 (Randform, Kriige/Flaschen).
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Eb 47 :1 MBW
Eb 47 :2 MBW
Eb 47 :4 MBIIII
Eb 47 :5 MBW
Eb 47 :7 MBIIII
Eb 48 :1 MBIIII
Eb 48 :2 MBW
Eb 48 :4 MBW
Eb 48 :5 MBIIII
Eb 48 :6 MBIIII
Eb 48 :7 MBIIII
Eb 59 :2 MBIIII
Hd 45:1 MBII B
Hd 52:1 MBII B
Hd 53:1 MBIIA?/B
Hd 53 :3 MBII B
Hd 56:2 MBII B
Hd 56:1 MBII B
Hd 59:1 MBII B
Hd 63:1 MBII B

Hd 49:1 MBIIC
Hd 53:2 MBIIC
Eb 47:3 MBII
Eb 47:6 MBII
Eb 48:3 MBII
Eb 55:1 MBII
Eb 55:2 MBII
Eb 55:3 MBII

- - - - THK 39:2 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 40:2 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 45:2 MB - - - - !!
- - - - THK 49:5 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 49:6 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 51:3 Larsa/altb. - - --
- - - - THK 51:1 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 51:2 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 52:1 Larsa/altb. - - - -
- - - - Mb 52:2 HAMA H 5-2 --
- - - - THK 53:7 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 54:3 Larsa/altb. - - - -
- - - - THK 55:5 Larsa/altb. - - --
- - - - THK 55:6 Larsa/altb. - - --
- - - - THK 55:7 Larsa/altb. - - --

TABELLE24
Obj.-Nr. ALALAKHIX

44: 88*
44: 92*
34: 13*
35: 22*
35: 22*
35: 22
35: 23*
35: 23*
35: 23*
39: 52*
41: 70*
42: 81*
42: 82
44: 88*
44: 96
44: 98*
47:119*
34: 14
39: 61*
39: 61*
39: 61*
39: 61*
39: 61*
39: 62*
39: 62*
39: 62*
39: 62*
39: 62*
39: 62*
44: 96*
37: 40*
41: 76*
42: 81*
42: 81*
43: 85*
43: 86*
44: 96*
47:113*
41: 70*
42: 81*
39: 61*
39: 61*
39: 62*
42: 83*
42: 83*
42: 83*
33: 12
34: 13
38: 49
41: 70
41: 70
41: 73
41: 74
41: 74
41: 75
41: 76
42: 81
42: 82
42: 83
42: 83
42: 83

ENDEFB

Eb57 :1 FB IVA
Eb58 :1 FB IVA
Q 40:1 FB IV
Q 43 :1 FB IV
Hd43 :4 Ende FB
Hd43:5 FB IV
Hd44 :1 Eode FB
Hd44 :2 Eode FB
Hd44 :3 Eode FB
Q 46 :1 FB IV
Hd49 :4 Eode FB
Mb53:5 FB IV
Q 54:4 FB IV
Q 57 :2 FB IV
Mb59:7 HAMA J
Hd60:1 Ende FB
Q 64:1 FB IV

ANFANG

Eb 40:1 MBI

MITTE ENDE MB



Hd 39:1 SBI A ••
Hd 39:1 SBI A ••
Hd 41:1 SBI A **
Hd 43:1 SBI A ••
Hd 49:2 SBI A ••
Hd 51:1 SBI A ••
Hd 41:1 SBI
Hd 45:1 SBI
Hd 47:8 SBI
Hd 47:9 SBI
Hd 60:1 SBI

Mb 56:1 HAMA H 5-2
THK 56:2 Larsa/altb.
THK 58:2 Larsa/altb.

Mb 39: 2 MB II/SB I
Mb 39: 3 MB II/SB I
Mb 39: 4 MB II/SB I
Q 42: 1 MB/SB
Ug 42: 2 UM2/3/Rec1
Ug 42: 3 UM2/3/Rec1
Ug 42: 4 (17./16.Jh.)
Mb 42: 7 MB II/SB I
Mb 42: 8 MB II/SB I
T 45: 1 MB/SB I
Q 47 :10 MB/SB
Q 48: 8 MB/SB
Mb 49: 3 MB/SB
Mb 53: 4 MB/SB
Mb 54: 1 MB/SB
Mb 55: 4 MB/SB
Mb 58: 1 MB/SB
Ug 63: 2 Ug.Moy/Rec

TABELLE24 (Fortsetzung)

Obj.-Nr. ALALAKH

43: 85
43: 85
44: 92
33: 8·
33: 8·
33: 8·
35: 20
35: 20·
35: 20·
35: 20·
35: 20·
35: 20·
38: 49
39: 61
39: 62
41: 70
42: 81
42: 82
42: 83
44: 95
47:113·
33: 8·
34: 12·
35: 18·
35: 21·
41: 70·
41: 73·
34: 16
37: 40
39: 61
39: 61
44: 99
47:113
47:113·
35: 20
35: 20
35: 20
35: 22
39: 52
39: 61
39: 62
41: 71
41: 72
41: 73
41: 72
42: 81
42: 82
44: 92
44: 93
44: 95
44: 96
44: 96
44: 96
44: 96
44: 98
44:101
44:101
44:101
45:105
46:111

ENDE MB

1. Die arcbllologiscbeo Belege

ANFANG

- - - - Mb 42
- -- - Mb 42
- - - - Mb 42
- - - - Mb 43
----Mb46
- - - - Q 47
----Q 48
----Mb50
----Mb50
- - - - Q 51
----Mb50
- - - - Mb 53
----Mb54
- - - - Mb 58
- - - - Q 58
- - - - Mb 58
----Mb59
----Mb59
----Mb59
----Mb59
----Mb60
- - - - Mb 61
- - - - Mb 61
- - - - Mb 61
- - - - Mb 62
- - - - Q 63

163

MITTE ENDE SB

Ug 63:4 (l5.Jh.)
Ug 63:3 Ug.Rec 2

5 HAMA G- --
6 HAMA G- --
9 HAMA G- --
2 HAMA G---
2 HAMA G---
11 SB
9 SB
1 HAMA G- -
1 HAMA G- -
2 SB
1 HAMA G--
6 HAMA G- -
2 SB
3 HAMA G- -
1 SB
2HAMAG--
3 HAMA G- -
4 HAMA G--
5 HAMA G--
6 HAMA G- -
2 HAMA G- -
3 HAMA G- -
4 HAMA G- -
5HAMAG--
1HAMAG--
1 SB
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TABELLE25/ALALAKHIX
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OBJ.-Nr. ENDE FB IV ANFANG MITIE ENDE MB ANFANG SB

44: 88
44: 92
34: 13
35: 22
39: 52
42: 81
44: 88
47:119
35: 22
35: 23
35: 23
35: 23
41: 70
44: 98
39: 61
39: 61
39: 61
39: 61
39: 61
39: 62
39: 62
39: 62
39: 62
39: 62
39: 62
44: 96
37: 40
41: 76
42: 81
42: 81
43: 85
43: 86
44: 96
47:113
41: 70
42: 81
39: 61
39: 61
39: 62
42: 83
42: 83
42: 83
33: 8
34: 12
35: 18
35: 21
41: 70
41: 73
33: 8
33: 8
33: 8
35: 20
35: 20
35: 20
35: 20
35: 20
47:113
47:113

Eb 57:1 IVA
Eb 58:1 IVA
Q 40:1 IV
Q 43:1 IV
Q 46:1 IV
Mb 53:5 IV
Q 57:2 IV
Q 64:1 IV
Hd 43 :4FB IV
Hd 44 :IFB IV
Hd 44:2FB IV
Hd 44 :3FB IV
Hd 49 :4FB IV
Hd 60 :IFB IV

Eb 47:1 MBI/II
Eb 47:2 MBI/II
Eb 47:4 MBI/II
Eb 47:5 MBI/II
Eb 47:7 MBI/II
Eb 48:1 MBI/II
Eb 48:2 MBI/II
Eb 48:4 MBI/II
Eb 48:5 MBI/II
Eb 48:6 MBI/II
Eb 48:7 MBI/II
Eb 59:2 MBI/II
Hd 45:1 MB lIB
Hd 52:1 MB lIB
Hd 53:1 MBIIA?/B
Hd 53:3 MB lIB
Hd 56:2 MB lIB
Hd 56:1 MB lIB
Hd 59:1 MB lIB
Hd 63:1 MB lIB

Hd 49: 1 MBIIC
Hd 53:2 MBIIC
Hb 47:3 MBII
Eb 47:6 MBII
Eb 48:3 MBII
Eb 55:1 MBII
Eb 55:2 MBII
Eb 55:3 MBII
Hd 39:1 his Ende MB **
Hd 39:1 his Ende MB **
Hd 41:1 his Ende MB **
Hd 43:1 his Ende MB **
Hd 49:2 bis Ende MB **
Hd 51:1 bis Ende MB **

Mb 39:2 MB/SB
Mb 39:3 MB/SB
Mb 39:4 MB/SB
Ug 42:2 UM/UR
Ug 42:3 UM/UR
Ug 42:4 (17./16.Jh.)
Mb 42:7 MB/SB
Mb 42:8 MB/SB
Ug 63:2 UM/UR

Ug.63 :4/15 Jh.



1. Die arcbaologiscbeo Belege 165

FUr keine dieser flinf Fonnen ist tiber den Befund oder die darin auBer den Vergleichsobjekten auf
gefundene Keramik eine eindeutige Zuordnung innerhalb der Bronzezeit zu erkennen.

Ungeklar sind zudem die Datierungskriterien fur Ug 63:3 in die Phase Ugarit Recent 2 (siehe Ugarit,
S.105).

Aus Mumbaqat liegen zahlreiche Zuweisungen in die Schicht Hama G vor. Die so datierte Keramik
stammt tiberwiegend aus den Bereichen nordlich des Steinbaus lund der »Kuppe«. Die dabei aus
schlieBlich vorliegenden Randfonnen erlauben m.E. keine eindeutige Zuordnung in eine bestimmte Pha
se der Bronzezeit (Mumbaqat, S.880.

Auch in Qoueiq/Rifa'at ergeben Befund und Spektrum der freigelegten Keramik keine detailliertere
Zuweisung der Objekte innerhalb der SB; Q 47: 11. H 5 (14/15). Q 48:9. H 5 (15/15) (Schalen/Schus
seln); Q 51:2. H 5 (14/ 15)(Topfe/Kessel); Q 58:1. E 4/5--Grab 2 (Randfonn) und Q 63:1. H 5 (14/15)
(Topfrand).

GESICHERTE VERGLEICHE

TabeUe 25. die nur die Vergleiche enthalt, welche als Grundlage fur die Datierung herangezogen
werden konnen, laBt zunachst eine Spanne der Daten vom Ende der Fruhbronzezeit bis in den Ubergang
MB/SB erkennen; ein Vergleich aus Ugarit datiert dartiberhinaus in das 15.Jh..

Wie in Schicht VIII ist ein groBer Anteil an Randfonnen unter den zu vergleichenden Objekten zu
beobachten (siehe auch, Tabelle 26)

Scha/eniSchiisseln

In der Fonnengruppe der Schalen/Schusseln sind zwei Gruppierungen zu unterscheiden, die tiberwie
gend tiber Randfonnen belegt sind (a) Tafeln 39-45; (b) Tafeln 47 und 48).

Die erste Gruppe (a) mit nach innen gefonnten Randern zeigt folgende Randprofilformen:
al) nach innen umgebogene Rander:
31) verdickte, wulstartig nach innen »eingerollte« Rander;
a3) schrag nach innen geneigte Rander, deren Oberseite abgeflacht ist.

Zu diesen Fonnen liegen folgende Vergleiche vor:
al) Aus dem Surveygebiet Qoueiq, dort aus dem sogenannten »kiln dump« des Tell Kadrich, stammen

die Vergleiche Q 40:1 und Q 43:1. Die dort belegte Keramik ist insgesamt dUTCh typisch FB-IV
zeitliches Material gekennzeichnet. In Hadidi ist diese Form mit 7 Objekten vom Ende der FB (Hd
43:4.44:1-3) in dem Bereich »1972 tomb« bis in den zweite Halfte der Mittelbronzezeit (Hd 39:1
unten; 41:1 unten und 43:1) in Bereich XIII zu finden, Sie gehort in Hadidi (nach Durchsicht des
publizierten Materials in R.H.Dornemann. 1979:130-134 und 1981:43) zum charakteristischen Inven
tar der Phasen Mitte bis Ende der Mittelbronzezeit.
In Ebla sollen entsprechende Fonnen fur die Phase Mardikh IlIA (Anfang bis Mitte der Mittelbron
zezeit) belegt sein (P.Matthiae. 198Od:141).

31) Einen auf der Innenseite verdickten Rand zeigen Fragmente aus Hadidi, Hd 45:1 (Bereich B; Mitte
MB) wie auch Hd 39:1 (oben) aus H XIII (Ende der Mittelbronzezeit). In diese Gruppe fallen zu
dem die Vergleiche aus Mumbaqat, Mb 39:2-4. dort aus dem Bereich AuBenstadt.

a3) Schalenfragmente mit abgeflachter Oberseite liegen aus Ugarit, Grab 4496 und Grab ohne Nurnrner,
Ug 42:2-4 (Ugarit Moyen/Recent) wie auch aus Mumbaqat, dort wiederum aus der Aulienstadt. Mb
42:7-8 (MB/SB) vor.
FUr die Datierung dieser drei Fonnen ergeben sich folgende chronologische Hinweise:

a1) Bereich Ende FB bis MittelEnde MB;
31) Mitte bis Ende MB. Ubergang MB/SB;
a3) Ubergang MB/SB.

FUr eine feinchronologische Untersuchung konnen diese Belege somit nicht herangezogen werden.

Schalen/Schiisseln mit starkem Einzug unterhalb des Randes (Hohlkehle) stellen die zweite Grup
pierung (b) innerhalb dieser Fonnengruppe der Schicht IX dar.

FUr diese ergaben sich datierende Vergleiche in Ebla, dort in den Grabern A (MBI/II) und B (MBII).
Eb 47:1. 2. 4. 5, 7 und Eb 48:1, 48:2, 4, 5, 6. 7 (Grab A) und Eb 47:3. 6 sowie 48:3 und 6 (Grab
B). Nach P.Matthiae handelt es sich hierbei urn die charakteristische Fonn der Phase Mardikh IlIA (An
fang bis Mitte MB). die in IIIB nUT noch vereinzelt auftritt (P.Matthiae. 1980<1:140/141).



166 Teil V : Die relative Chronologie

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf die jlmgst bearbeitete Keramik des Sinkashid-Palastes
in Uruk (M. van Ess, 1988:396, Abb.3:37-43), die nahezu identische GefliBe zu Eb 47:2 und Eb 47:3
ergab.

Die zweite Gruppierung der Schalen/Schiisseln fiihrt also zu einem Datierungsvorschlag fiir die erste
Halfte (Anfang bis Mitte) der Mittelbronzezeit

Das Formenspektrum der Topf- und Flaschenrander ist wenig einheitlich, llillt sich jedoch wie folgt
zusammenfassen:

1) Einfache, nach millen geneigte Randformen;
2) nach au6en geneigte Randformen, deren Oberseite gerillt ist;
3) nach au6en gedrehte Randformen mit gegliederter Au6enlippe;
4) nach au6en geneigte Randform mit kugelformiger Lippe.

TABELLE 26

PHASE

ENDE
I'll

»kiln dump« Palast G »1972 tomb-
Schalenrd.40:1, Topfrand 57:1; IVA Schalenrd.43:4
43:1,46:1; FB IV Flaschenrd.58:1; IVA 44:1-3
Rifa'at, PI 18 Topfrand 49:4
Topfrand 57:2 Flaschenrd. 60:1
Bodenfragment 64:1 FB IV

MUMBAQAT
Kuppe 30(29
Raum VIn
Topfrand 53:5
FB IV

UGARIT

MITfE
MB

MITfE

ENDE
MB

ENDE
MB

ANFANG
SB

ANFANG
SB

MITfE S8

Grab A
Schalen 47:1, 2, 3
47:5,7;
48:1, 2, 4
48:5,6,7
Topfrand 59:2
MB l1li

Grab B
Schalen 47:3, 6
48:3
Topfrand 55:1, 2, 3
MBTI

Bereich B
Schalenrand 45:1
Topfrand 52:1; 53:1, 3
56:1,2;
Flaschenrand 59:1
Topf 63:1
MB TIB

Bereich B
Topfrand 49:1; 53:2
MB TIC

H xm **
Schalenrand 39:1(0)
39:1; 41:1; 43:1;
Topfrand 49:2; 51:1
Ende MB

AuBenstadt
Schalenrand
39:2,3,4
42:7 und 8
MB/SB

Grab 4496
Schalenrd.
42:2-4

Grab 1246
Topf 63:2;
UM.IUR.
Grab 53,
moyenne
Topf 63:4,
15.Jh.

1) Di~.1. Gruppe trill in Hadidi in dem Bereich »1972 tomb« erstmals gegen Ende der FB auf, Hd
60:1. Uber ihr Vorkommen in Bereich B datiert sie in das Ende der Mittelbronzezeit, Hd 49:1 und Hd
56:1; iiber H XIII ist sie in Hadidi ebenfalls bis in das Ende der Mittelbronzezeit belegt, Hd 49:2 (R.H.
Domemann publiziert diese Randform fur den Zeitraum ab MB IIA, wobei die Zuordnungen der Gefas
se und Formen zu den einzelnen Phasen innerhalb der MB nicht immer eindeutig sind, 1984:63).
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Stark nach au8en geneigte Randfonnen dieser Gruppe mit »Hohlkehle«, Hd 56:2 (und Wulst auf der
AuBenseite der Wandung, direkt unterhalb des Randes) sind charakteristisch fur die Mittelbronzezeit,
ohne daB ihr Auftreten (hier) einer bestimmten Phase zuzuordnen ware.

In Ebla finden sich entsprechende Fonnen in FB-IV-zeitlichem Kontext, Palast G, Eb 57:1 wie auch
in Grab B (Mitte bis Ende MB), Eb 55:1-3. Nach P.Matthiae sind entsprechende Fonnen zudem in
Mardikh lIlA zu finden (Anfang bis Mitte MB)(p.Matthiae, 1980<1:143).

Aus Rifa'at liegt mit Q 57:2 ein Objekt dieser Gruppe aus dem Bereich F I 18 (FB IV) vor.

2) Randfonnen mit gerillter Randoberseite, Hd 52:1 und Hd 56:2 sind nach R.H.Domemann in Hadidi
vor allem bei grosen Topfen ab der MB II(A?) zu beobachten (R.H.Domemann, 1984:Tafeln 4 und 5).
Sie sind nach R.H. Domemann charakteristisch fur die frtihe mittelbronzezeitliche Keramik (R.H.Dome
mann, 1979:138 und 1984:68), jedoch bis in die zweite Halfte der Mittelbronzezeit zu finden.

3) Ein Topfrand mit gegliederter Aul3enlippe fand sich in Mumbaqat (Mb 53:5) in FB-IV-zeitlichem
Kontext.

Die Keramik Eblas (Eb 59:2, Grab A) und die Keramik Hadidis (Hd 53:1-2-3 und Hd 59:1, Bereich
B) ergaben Belege flir diese Randfonn fur die Phase Mitte bis Ende der Mittelbronzezeit. In Ebla solI
diese Form nach P.Matthiae bis Mardikh 11m (ebenfalls Mitte bis Ende der MB) auftreten (p.Matthiae,
1980<1:142).

4) FUr die Randfonn mit kugelformiger, nach auGen geneigter Lippe liegt nur ein datierender Vergleich
aus Ebla vor, Eb 58:1 (FB IV).

Abschliel3end sind drei kIeine Topfe vorzustellen, zwei aus Ugarit, Ug 63:2, Grab 1246 (Ugarit
Moyen/Recent) und Ug 63:4 aus Grab 53 (15Jh.) sowie ein Vergleich aus Hadidi, Hd 63:1, Bereich
B (Mitte MB).

Wie ftir Schicht VIII lassen sich auch fur die Schicht Alalakh IX drei Warengruppen im Keramik
inventar feststellen, so die Schwarze Ware, charakteristisch fur die Schichten VIII und IX, Amuq-kili
kische Keramik und Khabur-Ware. FUrdiese ergaben sich keine direkten Vergleiche. Die Untersuchung
muG sich also allgemein auf die Chronologie dieser Waren sttitzen.

Schwarze Ware ist sowohl in Hadidi fur den Bereich H XIII wie auch in Ebla (Mardikh IIIB) fur
die zweite Halfte der Mittelbronzezeit (Mitte bis Ende MB) charakteristisch (das frnheste Auftreten kann
unter Vorbehalt tiber die Ergebnisse der Amuq-Grabungen in den Bereich urn die Mitte der Mittelbron
zezeit gesetzt werden).

Amuq-kilikische Keramik wird schwerpunktmlillig der ersten Halfte der Mittelbronzezeit zugerechnet
(siehe hier, S.54f. und 173f).

FUr Ebla (Mardikh IIIB) erwahnt P.Matthiae das Auftreten von Khabur-Ware in der Phase Mardikh
11m (p.Matthiae, 1980<1:148), die Keramik ist jedoch nicht publiziert. Ihr frtihestes Auftreten in der er
sten Halfte der MB wurde bei der Vorstellung der Ware unter Schicht VIII aufgezeigt.

FaBt man die aus dem Vergleich gewonnenen Daten einschlieblich der Infonnationen zu Datierung
der Waren zusammen, so ergibt sich folgendes Bild:

Der Vergleich der ersten Gruppierung (a) innerhalb der Fonnengruppe Schalen/Schtisseln ftihrt m.E.
nicht zu feinchronologischen Ergebnissen.

Die zweite Gruppe (b) erweist sich als charakteristisch fur die erste Halfte der Mittelbronzezeit.
Topf- und Flaschenrander sind in der gesamten Mittelbronzezeit verbreitet, wobei die Fonnen mit gerill
ter Randoberseite verstarkt in der ersten Halfte der MB auftreten.

Amuq-kilikische Ware ist schwerpunktmaBig in der frtihen Mittelbronzezeit, d.h. in der ersten Halfte
der MB, belegt.

Khabur-Ware tritt, wie in der Erlauterung zur Schicht VIII gezeigt, ab der ersten Halfte der MB erst
mals auf.

Die Datierungen fur Schicht IX erweisen sich als recht heterogen. Wo Infonnationen tiber den ei
gentlichen Vergleich hinaus vorliegen, deuten diese (Randfonnen mit geri~ter Randoberseite; Amuq-:-ki
likische Ware; Khabur-Keramik) eine Tendenz fur die friiheste chronologischen Zuordnung der Schicht
IX in die 1. Halfte der Mittelbronzezeit (Anfang bis Mitte MB) an. Dies setzt sie von der Datierung
der Schichten VIII/VII abo Eine prazisere Erfassung des Schichtenbeginns ist im Zusammenhang mit
der chronologischen Einordnung der Schicht X zu erwarten.

Eine Bestimmung des Endes der Schicht kann auf Grund fehlender Indizien in der Keramik der
Schicht IX nur orientiert an der Datierung der Schicht VIII und der Interpretation des baulichen
Befundes versucht werden.
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1m Bereich des Tempeltiefschnitles war die Bebauung der Schicht VIII nicht zu rekonstruieren. Die
Tempelplattforrn, die L. Woolley der Schicht VIn zurechnete, soll im Grundri8 der Plattforrn der
Schicht IX entsprochen haben (L.Woolley, 1955:57), beide aber durch Mattenlagen, die L. Woolleyals
Schichtentrenner interpretierte (L. Woolley, 1955:57) voneinander zu unterscheiden gewesen sein. Eine
Dokurnentation der Bebauung ist nicht erhalten, es bleibt m.E. (wie schon fur Schicht VIII) offen, ob
hier eine eigenstandige Bebauung oder die Nutzung alterer Bauten tiber einen langeren Zeitraum hin
vorliegt. (Schon L.Woolley wies auf die Moglichkeit hin, daB die in VIll belegte Plattforrn u.U. in IX
gegrundet worden und in Schicht VIn mit identischem GrundriB weiterbenutzt worden sei; L.Woolley,
1955:34).

Die letzte, vor der Bebauung der Schicht VII im Bereich des Palastes zu beobachtende, fragmenta
risch erhaltene Bebauung weist L.Woolley der Schicht IX zu (zur Problematik der Zuweisung, siehe
hier, Schichten VII/VIll). Dabei handelt es sich urn Reste einer kleinraumigen Bebauung, die in der
Struktur dem dartiberliegenden Palast ahnelt (die Bebauung scheint unmittelbar unter der des Palastes
der Schicht VII gelegen zu haben, von einem Hiatus wird nicht berichtet).

Der bauliche Befund wird wie folgt interpretiert:
Die Einheitlichkeit in der Baustruktur und die ununterbrochene Baufolge (kein Hiatus) sprechen dafur,
zwischen den einzelnen Banzustanden keine zu groBen Zeitabstande anzusetzen. Hier kann nur vorge
schlagen werden, das Ende der Schicht IX in engem..Zusarnmenhang mit der Datierung Anfang der
Schicht Vlll zu sehen und etwa im Bereich Mitte MB/Ubergang von der ersten Halfte zur zweiten Half
te der MB anzusiedeln ist.

BAULICHER BEFUND INTERPRETATION L.WOOLLEY INTERPRETATION HIER

PAUST
kleinraurnige Bebauung
kleinraumige Bebauung

TEMPEL
Plattfonn, Mauerreste
Plattfonn

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII

Fur Schicht IX sind keine Siegel belegt.
Eine Korrelation der Schicht Alalakh IX mit den Befunden der Vergleichsorte soli im Zusarnmen

hang mit den Ergebnissen der Schicht X erfolgen.

Die bisherigen Datierungen der Schichten VII-IX wurden hauptsachlich auf Grund der Parallelen im
Material der Vergleichsorte und Alalakhs vorgenommen.

Ab Schicht X gewinnen die Untersuchungen zu den Warengruppen ein groferes Gewicht. Das Ver
gleichsmaterial stammt dabei vor allem aus den Regionen Arnuq (Tell al-Judaidah) und Anatolien (Kul
tepe IV und II und Tarsus).

Die Datierungen tiber diese Vergleiche stutzen sich auf eine mit den bisherigen Vergleichsorten nicht
direkt verbundene chronologische Einteilung. Inwieweit Begriffe wie »erste Halfte der Mittelbronzezeit«
u.a. in den drei Regionen (Arnuq; Region der hier herangezogenen Vergleichsorte und Anatolien) dassel
be meinen, kann erst nach AbschluB der folgenden Analysen der Schichten X bis XIV/XV geklart wer
den.

d: Scbicht X

Die Belege der Tabelle 27 werden wie in der Untersuchung der bisher besprochenen Schichten zu
nachst in der chronologischen Folge analysiert und vorgestellt.

Ende FrUhbronzezeit

Acht Vergleiche aus Ebla, Eb 76:9, Palast G (VorratsgefaB); Qoueiq, Q 65:1, Rifa'at F II 5 (Nlipfe,
Becher), Q 69:1, Q 70:1, F II 5 (Schalen/Schusseln), Q 74:1, F II 4, Q 74:2, F I 19 (Randforrn; Kruge,
Flaschen) und Tarsus, T 69:1 und T 70:1, Raum 32 (Schalen/Schusseln) datieren in das Ende der Fruh
bronzezeit. Von diesen soil die Datierung des Objektes Q 74:2 (Randforrn-Krtige/Flaschen) auf Grund
des unklaren Befundes in Rifa'at (s. Qoueiq, S.91) nicht herangezogen werden.
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TABELLE 27

Ug 67
Ug 67
Q 67
Ug 71
Mb 73
Q 73

----lHK65
- - - -lHK 67
- - - - T 68
----Mb 72
- - - - Mb 75
- - - -lHK 75
- - - -lHK 75
- - - - T 76
- - - - Q 76
----T 77
- - - - T 77
----T 77

ENDE FB ANFANG
SB

2 Ug.Moy 2/3-Ug.Recl
3 Ug.Moy 2/3-Ug.Recl
5 MB/SB
1 Ug.Moy 2/3-Ug.Recl
1 MB/SB
4 MB/SB

Hd 66: 1 SBIA"''''
Hd 67: 1 SBIA"''''
Hd 73: 2 SBIA"'·
Hd 76: 2 SBm·'"
Hd 66: 1 SBI
Q 65: 1 SB
Mb 65: 2 H.--G
Mb 66: 2 H.--G
Q 67: 4 SB
Q 73: 3 SB
Mb 74: 3 H.--G
Mb 75: 3 H.--G
Mb 76:12 H.G

ENDE MBMlTTE

Hd 67 1 MBII B
Hd 71 1 MBII B
Hd 71 2 MBII B
Hd 73 5 MBII B
Hd 73 6 MBII B
Eb 76 4 MBIIII
Eb 76 7 MBIIII
Hd 76 10 MBII B
Eb 77 1 MBIIII
Eb 77 2 MBIIII
Eb 77 4 MBIIII
Eb 77 1 MBIIII
Eb 77 2 MBIIII
Eb 77 4 MBIIII
Eb 77 1 MBIIII
Eb 77 2 MBIIII
Eb 77 4 MBIIII

Eb 76:1 MB II
Eb 76:5 MB II
Eb 76:6 MBI II

3 Larsa/altb.- - - 
2 Larsa/altb.- - - -
1 MB
1 llAMA H 5-2 - - - 
1 HAMA H 5-2 - - - 
2 Larsa/altb.- - - -
4 Larsa/altb.- - - -
3 MB
11 MB
3 MB
3 MB
3 MB

ANFANG

9FB IVA
1 FB IV
1 FB IV
I FB nr
1 FB IV
1 FB m
1 FB IV
2 FB IV

Eb 76
Q 65
Q 69
T 69
Q 70
T 70
Q 74
Q 74

Obj.-Nr.

ALALAKH X
62:56·
54: 1·
56:21·
57:27·
57:29·
57:3~

60:5~

60:50
55:13·
59:4~

59:4~

60:48·
60:48·
62:56·
62:56·
62:56·
65:73·
65:73·
65:73·
65:74·
65:74·
65:74·
65:76·
65:76·
65:76·
62:56·
62:56·
62:56·
54: 4
55:10
56:10
59:43
61:55
61:55
61:55
62:56
62:56
65:73
65:74
65:76
55:13·
55:13·
55:13
58:34·
60:48
60:48
55: 6·
55:1~

60:48·
62:56·
55: 7
54: 4
54: 4
55: 7
55:13
60:48
60:50
61:55
62:56
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Die ubrigen Objekte aus Qoueiq, Ebla und Tarsus stammen aus gesicherten Befunden und werden
als Grundlage der Datierung berucksichtigt,

Miue der Mittelbronzezeit

Datierungen in die Mitte der Mittelbronzezeit liegen aus gesicherten Befunden in Hadidi (Bereich
B) und Ebla (Grab A) vor und konnen fur Schicht X herangezogen werden.

Mitte-Ende der Miuelbronzezeit

Drei Vergleiche aus Ebla, Eb 76:1 und 76:5 und 6, dort aus Grab B, (VorratsgefaBe) lassen sich
diesem Bereich zuordnen.

Die allgemein der Mittelbronzezeit zugerechneten jungsten Schichten aus THK erlauben (noch) kei
ne Zuordnung der Keramik in bestimmte Phasen der mittelbronzezeitlichen Entwicklung.

Dies gilt auch fur die Objekte T 68:1, »6,50m« (Schalen/Schtisseln); T 76:3, »7,50m« (VorratsgefaJ3)
und T 77:3, »unstratified« (Fragment Amuq-kilikischer Ware) aus Tarsus, die weder tiber ihren Befund
noch tiber die Kerarnikentwicklung exakter zuzuordnen sind (s.hier S.95).

Auch die Vergleichsobjekte aus Mumbaqat, Mb 72:1 und Mb 75:1, Steinbau I (Randformen) sowie
Qoueiq 76:11, Oberflachenfund (Randform) sind nur allgemein in die Mittelbronzezeit einzuordnen.

Ende Mittelbronze-Anfang Spdtbronzezeit

Insgesarnt 6 Objekte aus Ugarit, Ug 67:2, Ug 67:3, Ug 71:1, Grab 4496 (Schalen/Schusseln):Rifa'at,
Q 67:5, H 5(18)i und Q 73:4, H 5 (18)ii und Mumbaqat, Mb 73:1, Nord-Ost-Tor (Randform) datieren
in den Obergang MB/SB. Von diesen soll nur der Befund aus Ugarit, Grab 4496, Ug 67:2, Ug 67:3
und Ug 71:1 herangezogen werden.

Die Datierung der Keramik aus den Bereichen H5 (15) und H5 (18) in Rifa'at, Q 67:5 und Q 73:4
ist m.E. nicht eindeutig (s.ausfuhrlich, Qoueiq, S.91/92), dies gilt ebenso flir die Datierung des Nord
-Ost-Tores in Mumbaqat (s.Murnbaqat, S.87/88).

Anfang Spdtbronzezeit

Aus Hadidi ist Objekt Hd 66:1 aus Bereich 0 (Schale/Schussel) auf Grund der nicht eindeutig zu
erfassenden chronologischen Zuordnung nicht heranzuziehen (zur Umdatierung des Bereiches H XIII
und der Auswirkungen u.a. auf die Datierung der Objekte aus Bereich 0 siehe S.130f.).

Nur eine allgemeine Zuordnung in die Spatbronzezeit ergab der Befund fur die Objekte aus Rifa'at,
Q 65:1, H5 (14) (Schalen/Schiisseln); Q 67:4, H5 (15) (Schalen/Schtisseln) und Q 73:3, H5 (16) (Rand
form) wie auch der Kontext der GefaJ3e aus Mumbaqat, Mb 65:2, 66:2 (Schalen/Schusseln), Mb 74:3,
75:3 und Mb 76:12 (Randformen) aus den Bereichen nordostlich des Steinbaus lund der »Kuppe«
(s.Mumbaqat, S.88ff.).

GESICHERTE VERGLEICHE

.Tabelle 2~ der zur Datierung herangezogenen Objekte laJ3t zunachst eine Konzentrierung irn Bereich
Mitte der Mittelbronzezeit erkennen. Altere Daten liegen fur das Ende der Friihbronzezeit vor, jungere
fur den Bereich Ubergang Mittel/Spatbronzezeit, Ein GefaB aus Hadidi datiert in den Beginn der Spat
bronzezeit.

Die Liste der Vergleichsobjekte laJ3t erkennen, daB fur Schicht X (wie fur IX) tiberwiegend Rand
formen fur den Vergleich vorliegen. Vollstandig erhalten sind Vorratsgefate sowie ein Becher aus Qou
eiq (65:1). Erstmals in Schicht X (bzw. bis Schicht X) ergaben sich Vergleiche fur die Amuq-kilikische
Ware.
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Obj.-Nr. ENDE
ANFANG
ALALAKH FBZ
X

ANFANG MITTE

MITTELBRONZEZEIT

ENDE

SBZ

62:56
54: 1
56:21
57:27
57:29
57:30
60:50
55:13
59:40
59:40
60:48
60:48
62:56
62:56
62:56
65:73
65:73
65:73
65:74
65:74
65:74
65:76
65:76
65:76
62:56
62:56
62:56
55: 6
55:10
60:48
55:13
55:13
58:34
62:56

Eb 76 :9IVA
Q 65:1 IV
Q 69:1 IV
T 69 :IIII
Q 70:1 IV
T 70 :IIII
Q 74:1 IV

Hd 67: 1 MB II B
Hd71:1MBIIB
Hd71:2MBIIB
Hd 73: 5 MB II B
Hd73: 6MBIIB
Eb 76 : 4 MB I/II
Eb 76 : 7 MB I/II
Hd 76:10 MB II B
Eb 77 : 1 MB I/II
Eb 77 : 2 MB I/II
Eb 77 : 4 MB I/II
Eb 77 : 1 MB I/II
Eb 77 : 2 MB I/II
Eb 77 : 4 MB I/II
Eb 77: 1 MB I/II
Eb 77 : 2 MB I/II
Eb 77 : 4 MB I/II

Eb 76: 1 MB II
Eb 76: 5 MB II
Eb 76: 6 MB II
Hd 66: 1 bis Ende MB **
Hd 67: 1 bis Eode MB **
Hd 73: 2 bis Eode MB **

Ug 67:2 UMjUR
Ug 67:3 UMjUR
Ug 71:1 UMjUR

Hd 76:2SBI**

1m folgenden werden die Vergleiche, soweit moglich nach Fonnengruppen zusammengefaBt, vorgestellt.

Rand/onnen

In der Fonnengruppe der Schalen/Schtisseln lieBen sich anhand der Randbildungen zwei Schalengrup
pen unterscheiden:
a) Schalen mit einwarts gebogenen Randern;
b) Schalen mit verdickten, einwarts gebogenen Randem und schragen, abgeflachten Oberseiten.

Randfonn a) teat unter den vorliegenden Vergleichen in FB-IV-zeitlichem Kontext (Q, 65:1) wie
auch in der zweiten Halfte der Mittelbronzezeit (Hd 66:1, 67:1) auf.

Die Vergleiche der Gruppe b) datieren in die Mitte der Mittelbronzezeit (Hd 67:1 unten) sowie in
den Ubergang MB/SB (Ug 67:2 und 67:3).

Schtisseln, die einen kurzen, nach auGen gerichteten Rand aufweisen, sind aus Qoueiq und Tarsus,
dort jeweils in das Ende der Frtihbronzezeit datierend, belegt, Q 69:1 oben, Q 70: 1 und T 69: 1 sowie
T 70:1.

Ein weiterer Vergleich fur die Fonnengruppe Schtisseln datiert tiber Ugarit (Ug 71:1) in das Ende
der Mittelbronzezeit. Die Datierungen erlauben keine feinchronologischen Aussagen.
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TABELLE 29
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PHASE VERGLEICHSORTE
QOUEIQ TARSUS EBLA HADIDI UGARIT

ENDE
FB

MITTE
MB

MITTE

ENDE
MB

ENDE
MB

ANF.
SB

F II (5)
Napf 65:1
Schalenrand 69:1
70:1; FIl (4)
Flaschenrand 74:1
FB IV

Raum 32
69:1; 70:1;
Schalenrand FB III

Palast G
Rand/geschI.Form
76:9; FB IV

Grab A
Vorratsgefa6
76:4,76:7;
Arnuq-kilikische
Ware 77:1, 77:2,
77:4;
MB I/II

Grab B
Vorratsgefa6 76:1,
76:5, 6; MB II;

Bereich B
initial + interm.
floors;
Schalenrand 67:1
Schiisselrand 71:1,
71:2;
Topfrand 73:5, 73:6;
Vorratsgefa8 76:10;
MB lIB

H XIII ** Schalenrand
66:1; 67:1
Flaschen 7:2; Ende MB

Grab4496
Schale
67:2, 67:3
71:1;
MB/SB

Tafelhaus **
Vorratsgef.
76:2
Anf. SB

Randformen graBerer GefaBe (Schtissel{fopf?) mit blockhafter Randlippe und »Hohlkehle« direkt un
terhalb des Randes, hier tiber zwei Vergleiche aus Hadidi, Hd 71:1 und 71:2 in die Mitte der Mittel
bronzezeit datiert, gelten nach R.H.Dornemann in Hadidi als charakteristisch fiir die friihe mittelbronze
zeitliche Keramik (R.H.Dornemann, 1979:138).

Randformen geschlossener Gefabe mit kugelformiger, nach auGen geneigter Lippe datieren von der
Mitte (Hd 73:5 und 73:6) bis in das Ende der Mittelbronzezeit (Hd 73:1), Randfonnen geschlossener
GefaBe mit nach auBen geneigter, zweigeteilter bzw.in der Mitte vertiefter AuBenseite in das Ende der
Friihbronzezeit (Q 74:1)(s.Eb 76:9) sowie in die zweite HaIfte der Mittelbronzezeit (Hd 76:10).

Fiir den Vergleich vollstiindiger GefaBe liegen Becher/Napfe und VorratsgefaBe vor.
Ein Vergleich aus Rifa'at, Q 65:1 (FB IV) ergab sich fiir den bemalten Napf aus Alalakh. Das Ver

gleichsobjekt ist unbemalt. (Hinzuweisen ist auf ein GefaB aus Tepe Gawra, Schicht X-E.Tobler, Tepe
Gawra, 1950:Tafel CXL:398).

VorratsgefaBe mit engem Hats und bauchigem Korper lieBen sich tiber die vorliegenden Vergleiche
von der Mitte bis in das Ende der Mittelbronzezeit und den Beginn der Spatbronzezeit belegen, Eb 76:4
und 76:7, Eb 76:1, 5 und 6 sowie Hd 76:2. Wo sich der Vergleich auf die Randformen reduziert, da
tiert dieser in das Ende der Friihbronzezeit (Eb 76:9).

Die oben angefiihrten Belege ergaben weder mittels des Randformenvergleiches noch tiber den Ver
gleich der Formen vollstandig erhaltener GefaBe eine eindeutige chronologische Zuordnung fur Schicht
X innerhalb des Zeitraumes Ende FB/Anfang SB (den Zuordnungen in den Bereich Mitte MB in Tabel
Ie ~~ liegen graBtenteils Warenvergleiche zugrunde).

Uber den Formenvergleich hinaus ist deshalb zu untersuchen, inwieweit der Vergleich der Ware, hier
der Amuq-kilikischen Keramik, zu einer Eingrenzung der Datierung fiihren kann.
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Schwarze Ware, charakteristisch fur die Schichten IX und VIII, tritt in Schicht X nur sehr vereinzelt
auf (siehe Tafel 55, Katalog A), fur die Khabur-Keramik sind zwei Fragmente belegt (Tafel 60:52 und
66:87, Katalog A).

EXKURS
Vergleiche fur die komplexeren Muster der Amuq-kilkischen Ware (geometrische und figiirliche Mo

tive) finden sich in den Schichten X-XIV. Urn tiber die Bestimmung der Laufzeit dieser Ware ein wei
teres Datierungskriterium zu erhalten, bieten sich fur vorliegende Untersuchung drei Wege zur Feststel
lung des friihesten und des jungsten Auftretens der Amuq-kilikischen Ware an:

1. die Auswertung der Vergleiche, hier aus Ebla und Tarsus;
2. die Berticksichtigung der Ergebnisse G.Swifts zur Datierung der Phasen Amuq K und L in Tell al

Judaidah;
3. das Heranziehen weiterer Untersuchungen, die sich speziell mit der geographischen und zeitlichen

Verbreitung der Amuq-kilikischen Ware beschattigen (M.V.Seton-Williams, 1953:57ff; B.Hrouda,
1957: 27ff; M.Mellink in R.W.Ehrich, 1965:118ff; J.Margueron,1968:75ff; G.Wild-Wtilker, 1978:35ff;
J.Tubb, in J.Matthers, 1981:403ff; 1983:49ff; P.Gerstenblith, 1983:64ff).

1. Vergleiche fur die Amuq-kilikische Ware liegen fur Schicht X aus Ebla und Tarsus vor (Eb 77:1,
2 und 4; T 77:3). Zur Datierung werden die drei Belege aus Ebla (Grab A; Mardikh llIA/IIIB) herange
zogen. Das Vergleichsobjekt aus Tarsus stammt aus unklarem Kontext und bleibt hier unberucksichtigt.
Fhr die Bestimmung der Laufzeit Amuq-kilikischer Keramik ist jedoch festzuhalten, daB diese in Tarsus
ab dem Beginn der Mittelbronzezeit vorkommt (s.u. ausftihrlicher; ein Fragment wurde nur auf Grund
des Niveauwertes dem Obergang FB/MB zugewiesen; dieses Objekt bleibt wegen des unklaren Befundes
unberticksichtigt).

2. G.Swift (siehe ausftihrlich, Schicht VIII) stellt fur die Phasen K und L bemalte Keramik vor, die
nach Abb.l und 2 (G.Swift, 1958:206) der Amuq-kilikischen Keramik zuzurechnen sind. Er setztjedoch
die in L belegte Ware auf Grund technischer Kriterien (feinere Ware) von der in Phase K belegten ab
(G.Swift, 1958:16). Zudem ist die stratigraphische Zuordnung des Materials in Amuq K nicht eindeutig
(s.a.G.Wild-Wtilker, 1978:38 zur Untersuchung G.Swifts und der stratigraphischen Abgrenzung der Pha
se K: »Fur die Datierung des Beginns der nordsyrisch/kilikischen Keramik liefem also die Untersuchun
gen in der Amuq-Ebene keine sicheren Anhaltspunkte«). Amuq-kilikische Ware ist somit sicher ab der
Phase Amuq L belegt.

Phase L datiert G.Swift (s.hier Schicht VITI) bis in das Ende der ersten Halfte der Mittelbronzezeit.

3. Neben der Verbreitung der Amuq-kilikischen Keramik in den namengebenden Regionen und den
hier herangezogenen Vergleichsorten fand sich Vergleichsmaterial innerhalb Syriens im Bereich des
Qoueiq sowie entlang des Orontes, in Hama (H.Ingholt, 1940:Tafel XVII:3) und in Qatna (Grab I, M.
Du Buisson, 1930:Tafel XXXI:61 und 82), in Anatolien in Tilmen Htiytik (IlIA und I1IB; U.Alkim,
1969:286-7). Die obengenannten Untersuchungen zur Amuq-kilikischen Keramik zeigen ubereinstim
mend ein schwerpunktmaBiges Auftreten dieser Ware in der ersten Halfte der Mittelbronzezeit auf. Da
rtiberhinaus verweisen alle Autoren auf das Vorkommen der Ware in den Schichten Kultepe Karum IV
und II, nach M.Mellink auf Grund der textlichen und archaologischen Belege ein aussagekraftiger Kon
text fur die Datierung (M.Mellink in W.Ehrich, 1965:118-120).

Der Befund und die Datierung der Amuq-kilikischen Ware in Kultepe Karum IV und II sollen daher
kurz vorgestellt werden:

1m Verlauf der 1948 durchgeftihrten Kampagne in Killtepe Karum konnten in Schnitt B vier Schich
ten (I-IV) unterschieden werden. Aus dieser Sondage stammen die Fragmente der Amuq-kilikischen
Keramik (T.()zgilc, 1950:198; Tafel LX:327 und 331; Tafel LXXIX:617 und Tafel LXXVII:595; Frag
mente der Schicht IV; 1950:199, Tafel LX:328 und Tafel LXXIX:616, Fragment der Schicht II).

Schicht II ergab umfangreiche Keramik- Tafel- und Siegelfunde, die zusammen zur Datierung der
Schicht fiihrten. Fur die Datierung der Schicht IV muBte ausschlieBlich auf Keramik zuruckgegriffen
werden.
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Ktiltepe Karurn - Schicht IV

Die Schichten 10 und 9 des Stadthilgels in Kiiltepe wiesen neben frtihbronzezeitlicher Keramik erst
mals Keramik der althethitischen Periode auf und werden von W.Orthmann der Ubergangsperiode FB
MB Inneranatoliens zugerechnet(W.Orthmann, 1963:11, 13, 14). Uber den Vergleich des Materialsder
Schichten 10 und 9 mit dem der Schichten Ktiltepe Karum IV und III lieBen sich diese ebenfalls in
den Ubergangshorizont FB/MBdatieren (W .Orthmann, 1963:11, 13, 86). Das Vorkommender Arnuq-ki
likischen Keramik in Kiiltepe Karurn IV und das erste Auftreten dieser Ware in Tarsus zu Beginn der
Mittelbronzezeit erlaubt eine Korrelation beider Bereiche (W.Orthmann, 1963:86/ K.Karum IV-Uber
gang FB/MB in Inneranatolien und Beginn der MB in Nordsyrien und Kilikien; s.a. M.Mellink in W.
Ehrich, 1965:113 und 118).

Ktiltepe Karum - Schicht II

Die Datierung der Schicht II in Kultepe Karum sttitzt sich auf die Auswertung der Keramik und,
vor allem, auf die Interpretation der schriftlichen Quellen. Letztere fuhren zu einer chronologischen Zu
ordnung der Schicht II in die Regierungszeiten der Herrscher Irisum I (Anfang Schicht II); Ikunum (1.
Generation assyrischerHandler);Sargon I (2. Generationassyrischer Handler) Puzur-Assur II (3. Gene
ration assyrischerHandler). 1m Verlauf der Regierungszeit des Puzur-Assur II soll Schicht II geendet
haben (L.Orlin, 1970:206ff; M.Mellink in W.Ehrich, 1965:118; K.Balkan, 1955; W.Orthmann, 1963
Seite 93)(Zwischen dem Ende der Schicht II und dem Beginn der Schicht Ib lagen nach L.Orlin die
Regierungszeiten der HerrscherNaram-Sin und Irisum II (1832-1814 v.Chr.). Schicht II wird von einer
ca.l,50m dicken Erd- und Brandschicht ohne Funde tiberlagert (T.Ozgtic, 1953a:136), die L. Orlin als
Phase C der Schicht I (gefolgt von Ib) interpretiert (L. Orlin, 1971:210).

Die Keramik der Schicht II wird von M.Mellink wie auch von L.Orlin (M.Mellink, op.cit.:118 und
L.Orlin, 1970:215) der Phase MB II, d.h. Mitte bis Ende der MB I (bei einer Gliederung der Mittel
bronzezeit in vier Stufen, MB I-IV) zugewiesen.

FaBt man die bisher gewonnenen Daten zur Laufzeit der Amuq-kilikischen Ware zusammen, so er
gibt sich folgendes Bild:

1. In Ebla datiert Amuq-kilikische Ware tiber ihr Vorkommen in Grab A in die Mitte der MB;
2. das Auftreten Amuq-kilikischer Keramik in den Phasen K (?) und L fuhrt (nach den Datierungs

vorschlagen G.Swifts) zu einer Zuordnung dieser Ware (bis) in das Ende der ersten Halfte der MB
(die Datierung der Phase Kist unsicher, s.u.);

3. Ktiltepe Karum IV und Tarsus ergeben mit der Datierung in den Obergang FB/MB (Inneranatolien)
bzw. in den Beginn der MB (Nordsyrien und Kilikien) die frtihesten Belege fur das Auftreten der
Ware. Die durch die Untersuchung G.Swifts gewonneneobere Grenze fiir das Auftreten der Amuq
-kilikischen Ware wird tiber die Datierung der Schicht Kiiltepe Karum II durch M.Mellink und L.
Orlin gesttitzt.
In allen drei Bereichen konzentriert sich das Vorkommen der Ware auf die erste Halfte der Mittel

bronzezeit.Die Datierung der Schicht X tiber das Vorkommen Amuq-kilikischer Ware flihrt zu einem
Datierungsrabmen, der die erste Halfte der Mittelbronzezeit umfaBt (die Konzentrierung der Zuordnun
gen in Tabelle 28 auf den Bereich Mitte der MB stiitzt sich gro6enteils auf die Vergleiche zur Amuq
-kilikischen Keramik aus Ebla). Das Ende der Schicht X ist also in dem Bereich Ende der ersten Half
te der Mittelbronzezeit (Mitte MB) zu sehen. Genauere Angaben zum Beginn der Schicht mtissen aus
den Ergebnissen zu den Schichten XI/XII geschlossen werden.

Mit diesem Ansatz steht die Datierungder Schicht IX (siehe S.1610 in engem Zusammenhang, deren
chronologische Zuordnung an der Datierung der Schichten VIII bzw. X orientiert erfolgen muB. Der
Beginn der Schicht VIII in den Beginn der zweiten Halfte der Mittelbronzezeit und das Ende der
Schicht X vor dem Obergang der ersten zur zweiten Halfte MB reduziert den Zeitraum, der fur die
Schicht IX in Frage kame, auf diesen Bereich Mitte der MB!Obergang MBI/II.

ANFANG

x-

MI1TE
MITIELBRONZEZEIT

- IX --

VIII-VII - - [VIAl

ENDE
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Die so zunachstin den Bereich urn die Mitte der MB einzuordnenden Schichten IX und X sind, un
ter Berilcksichtigung der in Tell I, 2-bl dargestellten Problematik, etwa mit folgenden Befunden der
fiir beide Schichten herangezogenen Vergleichsorte zu korrelieren:

- - - - - - ----------
Hadidi, Bereich B, Phase D
initial + intermediate floors

Ebla, Grab A

ALALAKH
SCmCHT IX
ScmCHT X

ANFANG MITIE
MITIELBRONZEZEIT

ENDE

Irn Bereich des Palasttiefschnittes wurde ein Siegel aufgefunden (L.Woolley, 1955:Tafel LX:6 und
S.28/29, 261, 378; AT 47:1; D.Collon 1982:44, Abb.13), welches D.Collon in das frilhe 2.Jahrtausend
datiert (D.Collon, 1982:45).

Wahrend der bauliche Befund der Schichten VII-IX Parallelen in der Struktur der Gebaude erkennen
lieB (palasttiefschnitt, VII/IX), weicht die der Schicht X zugewiesene Bebauung sowohl im Palast- als
auch im Tempeltiefschnitt von der der jungeren Schichten abo

Statt kleinraumiger Strukturen im Bereich des Palasttiefschnittes findet sich ein Gebaudetrakt mit
massiven Mauem und groBen Raumen,

Im Tempelbereich soIl die Plattform der Schicht X gegenuber der jungeren Bebauung der Schicht
IX 4m bis 5m nach Nordosten versetzt gewesen sein (und im GrundriB der Terrasse der alteren Schicht
XI entsprochen haben).

Auf Grund der von den jungeren Schichten abweichenden Struktur in der Bebauung wird die Schich
tenbezeichnung L.Woolleys beibehalten.

BAULICHER BEFUND INTERPRETATION L.WOOLLEY INTERPRETATION HIER

PALAST
kleinraumige Bebauung
kleinraumige Bebauung
gro8erer Gebaudetrakt

TEMPEL
Plattfonn, Mauerreste
Plattfonn
versetzte Plattfonn

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X

e: Schicht XI

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X

Eine Datierung der Schicht XI tiber den Keramikvergleich kann auf Grund der wenigen Vergleichs
moglichkeiten nicht durchgeftihrt werden.

Von drei Vergleichen aus Ebla, Eb 78:1 und Eb 78:2, Grab A (Kruge/Flaschen) und Tarsus, T 78:3,
»unstratified« (Fragment Amuq-kilikischer Ware) konnen nur die Datierungen aus Ebla herangezogen
werden.

TABELLE 30

ANFANGOBJ.-Nr.
ALALAKH XI

69:8*
69:8*
69:8

ENDE
PB

MITIE
MITIELBRONZEZEIT

Eb 78:1 MB 1/11
Eb 78:2 MB 1/11

- - - - - T 78:3 MB - - - -

ENDE
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Die Bebauung der Schicht XI zeigt im Palasttiefschnitt einen Gebaudetrakt mit massiven Mauem,
der aber von der vorhergehende~ (XII). und der folg~nden. (X) Bebauung abzusetzen ist.

Aus dem Bereich des PalasttIefschmttes stammt erne Slegelabrollung, AT 47:27 (L.Woolley, 1955,
Seite 261; D.CoUon, 1975:4, Nr.l), die nach E.Porada in die ersten Jahrhunderte des 2Jahrtausends zu
datieren ist (Zitat E.Porada in D.Collon, 1975:5-Fortsetzung der Anm.l von SA).

Im Tempeltiefschnitt konnte lediglich eine Plattform, abgesetzt von der jUngeren Bebauung durch
Mattenschichten, jedoch immer noch mit identischem Grundrill, beobachtet werden. L.WooUey seiber
steUte die Uberlegung an, ob es sich bei der der Schicht XI zugewiesenen Plattform nicht eher urn eine
mit der alteren oder jungeren Bebauung zusammenhangende Struktur handeln musse (L.WooUey, 1955,
Seite 35 »Another platform lying below this (eig.Anrn. Schicht X) and immediately on the ruins of Le
vel XII can only be that of the level XI temple«), Der bauliche Befund wird hier wie folgt interpretiert:

BAULICHER BEFUND INTERPRETATION L.WOOLLEY INTERPRETATION HIER

PALAST
kleinraumige Bebauung
kleinraurnige Bebauung
grii8erer Gebiiudetrakt
gro8erer Gebaudetrakt

TEMPEL
Plattform, Mauerreste
Plattform
versetzte Plattform
Plattform

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI

f: Schicht XII

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Schicht XI

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Phase/Schicht X

FUr Schicht XII liegen die chronologischen Zuordnungen, erfaBt in TabeUe 31, zwischen dem Ende
der FB und dem Beginn der SB. Diese sind zunachst daraufhin zu uberprufen, inwieweit sie als Grund
lage zur Datierung herangezogen werden konnen,

Ende der Fruhbronzezeit

In das Ende der Friihbronzezeit datiert die Schale aus Tarsus, T 81:1. Sie stammt aus unklarem Kon
text (intrusion), ihre Datierung bleibt unberiicksichtigt.

Anfang-Mitte der Mittelbronzezeit

Ein Oberflachenfund aus dem Survey liegt mit dem Fragment der Arnuq-kilikischen Ware Q 85:2
vor, von J. Tubb (in J.Matthers, 1981:409) der Phase MB IIA zugeordnet. Die Datierung wird nicht
als Grundlage herangezogen,

Von zwei bemalten Krugen aus Ugarit, Ug 84:2 (Grab 3480) und Ug 84:5, Grab 36 (Gebeinnische
J), die beide der Phase Ugarit Moyen 2 zugeordnet wurden, ergab nur der Kontext des GefaBes Ug
84:5 (Grab 36) eine eindeutige Datierungsgrundlage (TabeUe 8, Ende (!) MB). Der Krug Ug 84:2
stammt aus einem nicht naher beschriebenen Grab 3480. Es handelt sich urn ein GefaB der Amuq-ki
likischen Ware, das J.Tubb (in J.Matthers, 1981:405) als Imitation bezeichnet.

Mitte der Mittelbronzezeit

FUr die drei Fragmente Arnuq-kilikischer Ware, Alalakh 77:28, 77:30 und 79:33 (Katalog B, Tafeln
87 und 88) liegen drei Vergleichsobjekte aus Ebla, Eb 87:1, Eb 87:2 und Eb 88:1 aus gesichertem Kon
text, Grab A vor.

Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

. Zwei bemalte Kruge aus Ugarit, Ug 84:1, Grab 55 und Ug 85:1, Grab 85 sind dort den Phasen Uga
nt Moyen 2-3 zugeordnet. Da die Datierungsgrundlage des Grabes 85 nicht publiziert ist, entrant die
ser Vergleich fur die chronologische Bestimmung der Schicht.
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OBJ.-Nr. ENDE
ALALAKH FBZ
XII

ANFANG MITTE ENDE
MITTELBRONZEZEIT

ANFANG
SBZ

-----T80
-----T80
- - - - - T 81
- - - - - T 81
- - - - - T 81
- - - - - T 82
-----T82
- - - - - Q 83
-----T84
-----T84
-----T84
-----T84
-----T84
-----T84
-----T87
-----T87

72: 8
75:18
75:17
75:17*
77:28*
77:28*
77:30*
77:30*
79:33*
75:17*
75:18
71: 5
71: 5
72: 6
72: 6
72: 8
72: 9
72:11
73:13
75:17
75:17
75:17
75:17
75:17
75:17
77:28
77:30
70: 3*
75:17*
75:17*
76:19*
76:19*

T 81:1FB III
Q 85:2 MElIA

Ug 84:2 UM 2
Ug 84:5 UM 2 **

Eb 87:1 MBW
Eb 87:2 MBW
Eb 87:1 MBW
Eb 87:2 MBW
Eb 88:1 MBW

Ug 84:1 UM 2/3**
Ug 85:1 UM 2/3

IMB----
2MB----
1MB----
2MB----
2MB----
1MB----
1MB----
IMB----
3MB----
4MB-----
6 MB - - - -
9MB-----
lOMB----
11MB----
3MB----
3MB-----

Ug 79:1 (17./16Jh.)
Ug 84:7(Ug.Moy.3)**
Ug 84:8(Ug.Moy.3)**
Ug 86:1 (17./16Jh.)
Ug 86:2 (17./16.Jh.)

Aus dem Survey Qoueiq stammt ein Oberflachenfund, der ganz allgemein der mittelbronzezeitlichen
Keramik zugerechnet wurde, Q 83:1 (Topfe/Kessel).

Aus Tarsus liegen 15 Vergleiche vor. Diese stammen teilweise aus unklarem Kontext, T 80:1,
»rnixed area« (red-<:ross-bowl); T 84:4, »unstratified« (Fragment Amuq-kilikischer Ware); T 84:6, »ter
race unit« (s.Tarsus, S.95; Krug der Amuq-kilikischen Ware) und T 87:3, »unstratified« (Bauchfragment
Amuq-kilikischer Ware).

FUr weitere GefaJ3e liegen nur die Niveauwerte, in denen sie aufgefunden worden waren, nicht der
genaue Befund vor (T 81:1, 81:2 (unten), 82:1 (unten), 84:3 (Schalen/Schusseln), 84:10 und 84:11
(Kriige/Flaschen).

T 80:2, ein »red-cross-bowle-Fragment, wurde in Raum 21 in Niveau 7,3Om freigelegt, die Schale
T 81:1 in Raum 5 bei 6,6Om. Raum 14n,50m enthielt den »high footed vessel« T 82:1, Raum 65 (?)
(siehe Tarsus, hier S.96) den bemaIten Krug T 84:9.

Wie bei der Untersuchung zu den Befunden in Tarsus schon erwahnt (s.Tarsus, S.96), ist aus dem
publizierten Material zwar der Bruch abzulesen, der die friihbronzezeitliche von der mittelbronzezeitli
chen Keramik trennt, innerhaIb der fur die Mittelbronzezeit vorgestellten Keramik ist aber keine Gliede
rung zu beobachten. Die Keramik laGt sich somit keiner bestimmten Phase innerhalb der mittelbronze
zeitlichen Entwicklung zuweisen, die Datierungen konnen zu feinchronologischen Aussagen nicht heran
gezogen werden.

1m Verlauf der Untersuchung ist jedoch noch einmaI auf die sogenannte »red-cross-bowl« zuruckzu
greifen.



178 Teil V : Die relative Chronologie

Ende Miuelbronze-Anjang Spiitbronzezeit

Funf Vergleiche aus Ugarit datieren in den Ubergang MB/SB, (l7./16Jh.), Ug 79:1, Grab ohne
Nummer (s.Ugarit S.98f.)(Schalen/Schiisseln); Ug 84:7 und 84:8, Grab 57 (Kruge/Flaschen): Ug 86:1
und 86:2, Grab 54 (Krtige/Flaschen). AIle Datierungen konnen in die Untersuchung einbezogen werden.

GESICHERTE VERGLEICHE

Die auf die heranzuziehenden Vergleiche reduzierte TabeIle 32 enthtilt Datierungen von der Mitte
der MB bis in den Beginn der SB.

TABELLE 32

OBJ.-Nr.
ALALAKH
XII
77:28
77:28
77:30
77:30
79:33
75:17
75:17
70: 3
75:17
75:17
76:19
76:19

ANFANG MITIE ENDE
MITIELBRONZEZEIT

Eb 87:1 MBIIII
Eb 87:2 MBIIII
Eb 87:1 MBIIII
Eb 87:2 MBIIII
Eb 88:1 MBIIII

Ug 84:1 UM 2/3**
Ug 84:5 UM 2/3**

ANFANG
SBZ

Ug 79:1 (l7./16Jh.)
Ug 84:7 (17./16Jh.) **
Ug 84:8 (l7./16Jh.) **
Ug 86:1 (l7./16Jh.)
Ug 86:2 (l7./16Jh.)

Diese Vergleiche entstammen folgenden Befunden und Fonnengruppen:

TABELLE 33

PHASE

MITTE
MB

ENDE
MB

VERGLEICHSORTE
UGARIT

Grab 36 **
Grabnische J
bemalter Krug 84:5 UM 2/3

EBLA

Grab A
Vergleich Amuq-kilikischer Ware;
87:1; 87:2; 88:1; MB l1li

ENDE
MB

ANFANG
SB

Grab ohne Nr; Schale
79:1 (l7./16.Jh.)
Grab 57 couche sup.**
bemalter Krug 84:7, 8
(17./16.Jh.)
Grab 54 (couche inf.)
Krug 86:1; 86:2
(17./16.Jh.)
Grab 55 **
bemalter Krug 84:1 UM 3/URec

Fiir die datierenden Vergleiche 1iegen aussch1ieBlich Grabbeigaben vor. Der Verg1eich stutzt sich auf
vollstandig erhaltene GefaBe wie auch auf Waren.

Neben der Amuq-kilikischen Ware findet sich eine weitere Warengattung, die sogenannte »red-cross
-bowl«. Dariiberhinaus ist kurz auf die von J.Tubb sogenannte »Levantine painted ware« (J.Tubb, 1983
Seite 52) hinzuweisen, die im Vergleich aus Ugarit vorliegt.

Die Untersuchungen zur Arnuq-kilikischen Keramik (Schicht X) ergaben eine Laufzeit fur diese Wa
re vom Beginn bis zur Mitte der Mitte1bronzezeit (s.hier, S.54f.). Die Verg1eiche aus Eb1a, Grab A da
tieren in die Mitte der MB.
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FUr die Gruppe der »red-cross-bowls« liegt ein Vergleichsobjekt aus Alalakh (AI 71:5, Katalog A;
Vergleichskatalog B Tafel 80) VOl". Unter den herangezogenen Vergleichsorten fanden sich Vergleiche
fur diese Ware ausschlieBlich in Tarsus, T 80:1 und 80:2. »Red-cross-bowls« treten in Tarsus erstmals
gegen Ende der Friihbronzezeit auf (FBZ Im(H.Goldman, 1956:133). Dabei umfassen die Formen dieser
Ware ein grtiBeres Spektrum innerhalb der Schalen/SchUsseln. Belegt sind die »red-cross-bowls« in Tar
sus bis in den sogenannten Ubergangshorizont FB/MB (H.Goldman, 1956:164, 165), dariiberhinaus fm
det sich das Motiv in modiftzierter Form in mittelbronzezeitlichem Kontext (H.Goldman, 1956:164
»...the principle of crossed bands may be said to continue on the one handled bowls with lattice or li
near crossed bands,«).

»Red-cross-bowls« sind tiber Tarsus hinaus in Anatolien wie auch in der Levante verbreitet. Schon
H.Goldman (1956:62) hatte auf die Verbindung zwischen Tarsus (FB/MB) und Troja (V) anhand der
»red-cross-bowls« verwiesen (s.aber W.Orthmann zur Datierung Troja V; 1963:94/95). In Troja tritt
diese Ware erstmals in Schicht IV auf (s.a.C.W.Blegen, 1951:138 und S.250), wird aber die charakte
ristische Ware der Schicht V.

Nach T.Ozgtic (l963:lft) wurden »red-cross-bowls« in Killtepe (Stadthtigel) Schicht 12a aufgefund
den. J.Mellaart bezeichnet die »red-cross-bowls« und deren Variante »multiple-cross-bowls« als charak:
teristisch fur das Ende der FB und den Obergang FB/MB in Anatolien (J.Mellaart, 1971:692 und 1958
Seiten 321/322). Ein Beleg fur die Variante »multiple-cross-bowl« fand sich nach J.Mellaart in Kultepe
Karum II (J.Mellaart, 1971:692).

Nach P.Gerstenblith ist die Ware in Anatolien charakteristisch fur den Ubergang FB/MB, in der Le
vante jedoch nicht vor der Mitte der ersten Halfte der Mittelbronzezeit (Mitte MB I) zu finden (p.Ger
stenblith, 1983:68). In Tell Beit Mirsim ist ein Exemplar fur die »red-cross-bowl« in Schicht F (W.F.
Albright, 1932:71 und Abb. 5:5), d.h. bis etwa Ende der MB I, belegt.

FUr die Laufzeit ergibt sich somit in etwa der gleiche Zeitraum wie fur die Amuq-kilikische Ware.
AbschlieBend ist noch auf die bemalten Krtige aus Ugarit zu verweisen, Ug 84:1, 5, 7, 8 und Ug

86:1 und Ug 86:2. Die Krtige Ug 84:1, 5, 7, 8 unterscheiden sich im Stil der Bemalung von dem Krug
aus Alalakh.

Nach J.Tubb sind zu Beginn des 2.Jahrtausends im Raum Palastina und Syrien zwei gleichzeitige
Maltraditionen mit voneinander getrennten Verbreitungsgebieten belegt, die sich sowohl im Stil der Be
malung als auch im charakteristischen Formenspektrum unterscheiden: die Amuq-kilikische Keramik
sowie die Levantine-painted ware (J.Tubb, 1983:52). Nach J.Tubb findet sich eine Uberschneidung in
der Verbreitung beider Waren im Orontestal, dort in Hama (H5) und Qatna, Grab I (J.Tubb, 1983:54).
Die von ihm untersuchten Befunde, die Belege fUr die Levantine-painted-ware ergeben hatten, ftihrten
zu einer Einordnung derselben in die erste Halfte der Mittelbronzezeit, MB IIA.

Die vorliegenden Krtige aus Ugarit datieren in das Ende der Mittelbronzezeit, Ug 84:1 und Ug 84:5
bzw. in den Ubergang zur SB, Ug 84:7 und Ug 84:8. Diese ausschlieBlich aus Grabem vorliegenden
spateren Datierungen sind m.E. zugunsten der aus stratigraphisch beobachteten Befunden ermittelten
Laufzeit in die erste Halfte der Mittelbronzezeit hier zu vernachlassigen.

Die Datierung der Schicht XII muB danach, wie die der Schicht X, vorwiegend auf die Aussagen,
die sich tiber die Waren treffen lieBen, gesttitzt werden. Als Datierungsrahmen ergibt sich:

1. Amuq-kilikische Ware wie auch die von J.Tubb sogenannte Levantine-painted-ware (die nicht
in Alalakh seiber belegt ist, jedoch tiber die Vergleiche aus Ugarit hier relevant wird) verweisen auf
eine Datierung in die erste Halfte der Mittelbronzezeit.

2. »Red-cross-bowls« sind frtiher belegt als die o.g. Waren, ab Ende FB, treten aber ebenfalls bis
in die Mitte der MB (nach J.Tubb bis in den Beginn der MB 1m (J.Tubb, 1983:53, Anm.l0) auf. Der
Datierungsrahmen erweitert sich so bis in das Ende der FB!Obergang FB/MB.

Bevor eine abschlieBende Interpretation fur die Datierung der Schicht XII erfolgt, solI der architek
tonische Befund analysiert werden.

1m Palasttiefschnitt fand sich eine von der Bebauung der Schicht XI wie auch von der Bebauung
der alteren Schicht abweichende Struktur, bestehend aus einer kleinraumigen Anlage im sudostlichen
Grabungsbereich und einer Saulenreihe im Nordwesten (siehe hier Teil I, 2-bS). Nach L.Woolley konn
ten drei Bauphasen dieser als Schicht XIIa--c bezeichneten Bebauung unterschieden werden.

1m Tempelbereich ist der letzte, gut erhaltene GrundriB vor Schicht VII dieser Schicht zugewiesen
(siehe Tell I, 2-bS). Nach P.Matthiae zeigt der GrundriB des Tempels der Schicht XII noch Charakteri
stika der frtihbronzezeitlichen Architektur (p.Matthiae, 1975:47), so den Knickachsen-Zugang, den er
mit dem Schema des Herdhauses in Verbindung bringt (s.a.E.Heinrich, 1982:14, 15). Er sei aber der
MB I-Zeit zuzuweisen, ohne daB dies begnmdet wird. G.E.Wright interpretiert das Gebaude als Breit
raumtempel, dessen Typ sich tiber die Schicht VII hinaus in Alalakh fortsetze (G.E.Wright, 1970:312).
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Aus dem Tempelbereich stammen drei Siegel. At 48:70, At 48:73 und At 49:9 (L.Woolley, 1955,
Seite 261). D.Collon verweist in der Analyse des Siegelmotives At 48:70 auf die Parallelen mit der Iko
nographie der frtihdynastischen Glyptik, betont aber, da6 engste Vergleiche in der »kappadokischen«
Glyptik zu fmden seien (D.Collon, 1982:40). E.Porada (in M.Mellink, 1957:397) zeigt anhand dieses
Siegels ebenfalls Verbindungen zur altassyrischen und »kappadokischen« Glyptik auf. At 48:73 wird
von D.Collon nicht behandelt, nach L.Woolley ist es »useless for dating« (L.Woolley, 1955:261), das
Stempelsiegel tragt eine einfache geometrische Verzierung. At 49:9 ist mit dem in Ebla, dort in Schicht
4 des Gebaudes Q aufgefundenen Siegel TM 78:Q 273 zu vergleichen (St.Mazzoni, 1979:49 und D.Col
lon, 1982:43). Schicht 4 datiert in die zweite Halfte der Mittelbronzezeit, MBII.

In beiden Tiefschnittbereichen wird die Schichtenbezeichnung L.Woolleys iibemommen.

BAULICHER BEFUND INTERPRETATION L.WOOLLEY INTERPRETATION HIER

PALASr
kleinraumige Bebauung
kleinraumige Bebauung
groflerer Gebaudetrakt
gro8erer Gebaudetrakt
mehrphasige Bebauung

TEMPEL
Plattform, Mauerreste
Plattform
versetzte Plattform
Plattform
Tempelgrundrill

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII

Schicht VII
Phase/Schicht vn
Phase/Schicht vn
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII

Schicht VII
Phase/Schicht vn
Phase/Schicht vn
Schicht X
Phase/Schicht X
Schicht XII

Die Datierung der Schicht XU ist, unter Einbeziehung der baulichen und glyptischen Belege, an dem
Ergebnis des Keramikvergleiches wie auch an der Datierung der Schicht X zu orientieren. Die Auswer
tung des Keramikvergleiches fiihrte zunachst zu einem Datierungsrahmen.der von Mitte der MB bis in
den Beginn der SB reichte (siehe Tabelle 32).

Die Basis dieses Datierungsrahmens bilden ausschlieBlich Grabfunde. Diese enthalten mit vorliegen
den Objekten Keramik, deren schichtenbestimmte Laufzeiten deutlich frtiher als die Datierung der Gra
ber anzusetzten sind. Die Levantine painted ware, zu der die in das Ende der MB!Obergang zur SB
datierenden Vergleichsobjekte aus Ugarit gehoren, sind laut J. Tubb (1983) charalcteristisch fur die
erste Halfte der MB, sie zeigt damit eine mit der Amuq-kilikischen identische Laufzeit.

Die Untersuchung zur Warengruppe der red-cross-bowls ergab eine Laufzeit fur diese Ware vom
Ende der Friihbronzezeit bis in die Mitte der MB.

Das Ende der Schicht X war in Anlehnung an die Datierung der Amuq-kilikischen Ware dem Be
reich zweite Halfte der MB I zuzuweisen (siehe S.174). (Schicht XI konnte auf Grund der unzureichen
den Keramikdokumentation nicht datiert werden.) Die Keramikauswertung fur Schicht XII ergab in etwa
den gleichen Zeitraum wie fur Schicht X, erste Halfte der Mittelbronzezeit, jedoch erweitert durch das
Vorkommen der sog. »red-cross-bowls« bis in das Ende der FB, Obergang FB/MB.

Innerhalb dieses Rahmens ist anhand des vorliegenden Materials keine eindeutige Zuordnung fur den
Beginn der Schicht X, Anfang und Ende der Schicht XI und das Ende der Schicht XII zu ermitteln.
Die stratigraphische Situation setzt lediglich Schicht XII an den Anfang, Schicht X an das Ende der
hier aufgezeigten Schichtenfolge. FUr die Dauer der Schichten X-XI-XII ist also (mindestens) die erste
Halfte der Mittelbronzezeit anzusetzen.

Eine relative Zuordnung der bisher vorgestellten Schichten Alalakhs kann folgendermaBen rekonstru
iert werden:

ANFANG

- - - XII-XI-X - -

MITTE
MITTELBRONZEZEIT

- VIll-vn - - [VIA]
-IX-

ENDE

Eine Korrelation der so datierten Schichten Alalakhs mit dem hier herangezogenen Befund Eblas,
Grab A, kann nur vorlaufigen Charakter haben.
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Ebla, Grab A

ANFANG MTITE
MTITELBRONZEZEIT

ENDE

AI.ALAKH
SCHICHfEN
XI UND XII -------------

g: Schicbt xm

Ende FrUhbronzezeit-Ubergang zurMittelbronzezeit

Die fUr Schicht XIII vorliegenden Vergleiche in die FB IV bzw in den Ubergang FB/MB stammen
aus Hadidi und Tarsus (Tabelle 34). Die Schale Hd 90:1 wurde in Hadidi im Bereich »1972 tomb«
(FBIV) aufgefunden und ist bei der Datierung zu berucksichtigen,

Die beiden Vergleiche aus Tarsus, T 89:3 und 90:1 (Schalen/Schiisseln; FB/MB) sind als »intrusion«
gekennzeichnet und bleiben ausgeschlossen.

Mitte der Mittelbronzezeit

Aus Ebla werden drei Geflille in den Vergleich und die Datierung einbezogen, 2 Topfe mit vertika
lem Rand und betontem Umbruch, Eb 93:1 und Eb 93:2 sowie der zur Amuq-kilikischen Ware geho
rende Krug Eb 94:2. Aile drei stammen aus Grab A.

Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

Ein Krug aus Ugarit, Ug 94:1 stammt aus einem Kontext (Grab 85) mit unklarer Datierungsgrundla
ge (s.Ugarit, S.105).

Die Schiissel aus Ebla, Eb 92: 1, datiert in die zweite Halfte der Mittelbronzezeit (MB 11), der Be
fund des GefaBes wurde nicht erlautert.

Ende derMittelbronzezeit

In das Ende der Mittelbronzezeit datiert ein fur die chronologische Zuweisung der Schicht XIII zu
berucksichtigender Topf aus Ugarit, Ug 93:3, Grab 53.

4 Objekte aus Tarsus sind keiner bestimmten Phase der Mittelbronzezeit zuzuweisen (s.Tarsus, S.95),
T 89:1 oben/unten), T 91:1 und T 91:2 (Schalen/Schiisseln).

Ende Mittelbronze-Anfang Spiilbronzezeit

In den Ubergang zur Spatbronzezeit wurde Grab 4496 aus Ugarit eingeordnet, das Vergleichsobjekt
Ug 89:2 (Schalen/Schiisseln) ist einzubeziehen.

ArfangSpiilbronzezeit

Aus Grab 54 in Ugarit stammt die bemalte Schussel Ug 91:3. Die Datierung des Grabes wird als
Grundlage berucksichtigt,

1m Grabungsbereich des Nord-Ost-Tores in Mumbaqat wurde das Fragment Mb 93:4 (Topfrand) ge
borgen, die Datierung des Bereiches ist (noch) unklar.

Aus Grab 27 in Ugarit, dessen chronologischen Zuweisung nicht zu uberprufen war, liegt die Schus
sel Ug 92:2 vor.

Die datierenden Belege fmden sich in den TabeUen 35 und 36.
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ANFANG
SBZ

ENDEMITTE
MITTELBRONZFZEIT

ANFANG

TABELLE 34

OBI.-Nr. ENDE
ALALAKH FBZ
XIII

80:3* Hd 90:1 FBIV
80:1 T 89:3 FB/MB
80:4 T 90:1 FB/MB
81:8* Eb 93:1 MBIJII
81:8* Eb 93:2 MBIJII
82:9* Eb 94:2 MBIJII
82:9 Ug 94:1 UM213
81:6 Eb 92:1 MBII
81:8* Ug 93:3 Ende Niv.II
80:1 - - - - - T 89:1 MB - - - - -
80:2 - - - - - T 89:1 MB - - - - -
80:5 - - - - - T 91:1 MB - - - - -
80:5 - - - - - T 91:2 MB - - - --
80:1* Ug 89:2 UM213 bis Ug.Rec 1
80:5* Ug 91:3 16./15.Ih.
81:8 Mb 93:4 MB/SB
81:6 Ug92:2U.Rec2

TABELLE 35

OBI.-Nr. ENDE
ALALAKH FBZ
XIII

ANFANG MITTE
MITTELBRONZEZEIT

ENDE ANFANG
SBZ

80: 3
81: 8
81: 8
82: 9
81: 8
80: 1
80: 5

Hd 90:1 FBIV
Eb 93:1 MBIJII
Eb 93:2 MBIJII
Eb 94:2 MBIJII

Ug 93:3 Ende Niv.II
Ug 89:2 UgMoy 2/3-UgRec 1

Ug 91:3 (16./15Jh.)

GESICHERTE VERGLEICHE

Es ergeben sich somit Vergleiche, die vorn Ende der FB bis in die SB datieren. Anders als in den
Schichten zuvor kann fUr Schicht XIII nicht in dem MaB auf die Ware als Datierungshilfe zuruckge
griffen werden.

Zwei Vergleiche liegen fur die Amuq-kilikische Keramik vor, Eb 94:2 und Ugarit 91:3. FUr diese
Ware ist eine Laufzeit fUr die erste Halfte der Mittelbronzezeit ermittelt worden.

Die spate Datierung der Grabbeigabe aus Ugarit (Ug 91:3) kann also fur die Amuq-kilikische Ware
eher als Ausnahme betrachtet werden (siehe jedoch auch H.Goldman, 1956:183, wonach auch in Tarsus
Amuq-kilikische Ware vereinzelt bis in die SB belegt sein soIl).

Die Topfe Eb 93:1 und 93:2 beschreibt P.Matthiae als charakteristisch fUr die erste Haltte der
Mittelbronzezeit (p.Matthiae, 1980<1:140).

Die fur die Schicht XIII vorgestellte Bebauung im Palastbereich entspricht im siidlichen Bereich der
der Schicht XII (kleinraumige Architektur), ist aber gegeniiber den jungeren Bauten leicht versetzt. 1m
nordlichen Grabungsbereich fmdet sich mit dem dort dokumentierten langlichen Raum eine abweichende
Architektur (siehe Teil I, 2-b6).

Aus dem Palasttiefschnitt liegt ein Siegel fUr Schicht XIII vor, At 47:122 (L.WooIley, 1955:261).
Dieses wird von D.Collon anhand stilistischer Kriterien in das Ende des 3Jahrtausends datiert (D.Col
lon, 1982:39).

FUr Schicht XIII gibt es im Tempeltiefschnitt keine klaren Belege. Nach L.Woolley wurde in Schicht
XIV ein Tempel gegrundet und in XIII weiterbenutzt (L.Woolley, 1955:46).



TABELLE 36

PHASE

ENDE FB

VERGLEICHSORTE
HADIDI EBLA

,.1972 tombs
Schale 90:1 FB N

1. Die uchlologisc:bea Belege

UGARIf

183

MITfE
MB

ENDE
MB

ANFANG
SB

Grab A
Topf 93:1 MB I/II
93:2 MB IIII
Krug/Amuq-kilikische
Ware 94:2 MB IIII

Grab 53
Topf 93:3 Ende Niveau II
Grab 4496; Schale 89:2
UM 213-UR 1
Grab 54
Schiissel 91:3 (l6./15.Jh.)
Amuq-kilikische Ware

BAULICHER BEFUND

PALASr vn
kleinraumige Bebauung
kleinraurnige Bebauung
groBerer Gebaudetrakt
groBerer Gebaudetrakt
mehrphasige Bebauung
kleinraumige Bebauung u.Raum

TEMPEL
Plattform, Mauerreste
Plattform
versetzte Plattform
Plattform
TempelgrundriB
Plattform (?)

INTERPRETATION L.WOOLLEY

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIII

Schicht VII
Schicht VIII
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIII ?

INTERPRETATION HlER

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIII

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Phase/Schicht X
Schicht XII
Phase/Schicht XIII/XN

FUr die Datierung der Schicht xm ergibt sich in Anlehnung an die Zuordnung der Schicht XII und
unter Berticksichtigung der (wenigen) Belege fur die Amuq-kilikischen Ware eine chronologische Zu
ordnung in die erste HlUfte der Mittelbronzezeit Der Datierungsrahmen ist vorlaufig auf Grund der
Laufzeit der in Schicht xn belegten »red-cross-bowl« bis in das Ende der FB!Obergang MB zu erwei
tern, eine genauere Abgrenzung der chronologischen Zuweisung ftir den Beginn der Schicht XIII kann
nur im Zusammenhang mit der Datierung der Schichten XIV-XVI bzw. iiber den Vergleich mit charak
teristischen FB-IV-zeitlichen Formen versucht werden.

Eine Korrelation der Schicht A1a1akh XIII mit dem hier berticksichtigten Vergleichsort Ebla ist
unter Vorbehalt (s.S.186f. zur Klarung der Korrelation der Datierungssysteme) vorzunehmen.

Ebla. Grab A

ALALAKH
SClHCHf xm

ANFANG MITTE
MITTELBRONZEZEIT

ENDE
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b: Die Scbicbten XIV-XV-XVI

Fiir Schicht XIV Iiegen 9 Vergleiche vor (siehe Tabelle 37).

Ende Friihbronzezeit

Drei kleine Topfe aus Hadidi, Hd 98:1-3, »1972 tomb«, Grab Region K und Bereich C, datieren in
die FB IV. Ihre Datierung ist hier zu berucksichtigen,

Mitte Mittelbronzezeit

Ein Topf aus Ebla, Eb 96:1, Grab A, datiert in die Mitte der Mittelbronzezeit

Mitte-Ende der Mittelbronzezeit

Aus Ugarit liegt ein Topf vor, Ug 96:2, der den Phasen Ugarit Moyen 2-3 (Mitte(?) bis Ende der
MB) zugewiesen wurde, ohne daB die Grundlage dieser Datierung nachzuprufen war (Depot 43, s.Uga
rit, S.105).

TABELLE 37

OBJ.-Nr. ENDE ANFANG MITTE ENDE
ANFANG
ALALAKH FBZ MITTELBRONZEZEIT
XIV

87:11* Hd 98:1 FBIV
87:11* Hd 98:2 FBIV
87:11* Hd 98:3 FBIV
85: 5* Eb 96:1 MBI/II
85: 5 Ug 96:2 UM2/3
85: 2 - - - - - T 95:1 MB - - - - -
85: 3 - - - - - T 95:1 MB - - - - -
85: 4 - - - - - T 95:1 MB - - - --
87: 8 - - - - - T 97:1 MB - - - - -

TABELLE 38

OBJ.-Nr. ENDE ANFANG MITTE ENDE
ANFANG
ALALAKH FBZ MITTELBRONZEZEIT
XIV

87:11 Hd 98:1 FBIV
87:11 Hd 98:2 FBIV
87:11 Hd 98:3 FBIV
85: 5 Eb 96:1 MBI/II

TABELLE 39

OBJ.-Nr. ENDE ANFANG MITTE ENDE
ALALAKH FBZ MITTELBRONZEZEIT
XV

88:2*

TABELLE 40

OBJ.-Nr. ENDE ANFANG MITTE ENDE
ALALAKH FBZ MITTELBRONZEZEIT
XVI
89:2*

SBZ

SBZ

ANFANG
SBZ

Ug 99:1 15Jh.

ANFANG
SBZ

Ug 99:1 15.Jh.
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Die aus Tarsus vorliegenden Vergleiche sind keiner bestimmten Stufe der MBZ zuzuordnen, T 95:1
(Schalen Schtisseln-Kelch) und T 97: 1. Das Fragment T 97: 1 gehort zur Amuq-kilikischen Ware. Fur
die Schichten XV und XVI liegt nUT ein Vergleichsobjekt aus Ugarit, Ug 99:1, Grab 54 (Schalen/Schus
seln) VOT. Es datiert in das 15.Jh..

Die Schichten XIV-XV-XVI sind uber den Keramikvergleich nicht datierbar, ihre Zuordnung in die
erste Halfte der Mittelbronzezeit ist uber die bisher gewonnenen Datierungshinweise der librigen Schich
ten vorzunehmen.

Die Bebauung der Schichten XIV-XV-XVI war im Palasttiefschnitt nur noch im sudlichen
Grabungsbereich zu ermitteln. FUr Schicht XIV dokumentierte L.Woolley einen dreiraumigen Komplex
(siehe hier Tell I), der im Grundrill etwa der Bebauung der Schicht XIII entsprach.

Die den Schichten XV und XVI zugewiesenen Baubelege sind zusammen mit Schicht XIII/XIV als
Phasen einer Bebauung zu betrachten (siehe Tell I, Tafel 13).

1m Tempeltiefschnitt konnte dagegen der fruheste, gut erhaltene TempelgrundriB in Schicht XIV
nachgewiesen werden. FUr die vorhergehende, den Schichten XV und XVI zugewiesene Bebauung sind
nur Mauerreste dokumentiert.

Schicht xvn soil nach L.Woolley nur durch en bloc geborgene Keramik nachgewiesen sein (L.
Woolley, 1955: 11). Durch die Keramikneuaufnahme konnte nUT eine Schale fur diese Schicht nachge
wiesen werden (Katalog A, Tafel 90:1).

BAULICHER BEFUND IN1ERPRETATION L.WOOLLEY IN1ERPRETATION HIER

PALASr
kleinraumige Bebauung
kleinraumige Bebauung
groherer Gebaudetrakt
gro8erer Gebaudetrakt
mehrphasige Bebauung
kleinraumige Bebauung und Raum
kleinraumige Bebauung
kleinraurnige Bebauung
kleinraumige Bebauung

TEMPEL
Plattform, Mauerreste
Plattform
versetzte Platt form
Platt form
TempelgrundriB
Plattform (?)
TempelgrundriB
Mauerreste
Mauerreste
Material »en bloc«

Schicht VII
Schicht VIn
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIn
Schicht XIV
Schicht XV
Schicht XVI

Schicht VII
Schicht VIn
Schicht IX
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIn?
Schicht XIV
Schicht XV
Schicht XVI
Schicht XVII

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Schicht XI
Schicht XII
Schicht XIn
Phase/Schicht XIII
Phase/Schicht XIII
Phase/Schicht XIII

Schicht VII
Phase/Schicht VII
Phase/Schicht VII
Schicht X
Phase/Schicht X
Schicht XII
Phase/Schicht XIII/XIV
Schicht XIV
Phase/Schicht XIV
Phase/Schicht XIV
?

Urn eine untere Abgrenzung fur die Datierung der Schichten zu ermitteln, wurde die Keramik ab
schlie8end dem der Fruhbronzezeit zugewiesenen Material der Vergleichsorte gegeniibergestellt. Die dort
als charakteristisch fUr die FBIV erkannten Formen lassen sich fur die Schichten Alalakhs nicht belegen
(zur Charakterisierung dieser Keramik, siehe Tell IV), Einzelvergleiche fUr FB-IV-zeitliche Formen
konnen daher vemachlassigt werden.

Das Fehlen dieser Keramik wie auch das Auftreten Amuq-kilikischer Keramik noch in (bzw ab)
Schicht XVI ist m.E. als Indiz dafiir zu werten, daB die Besiedlung in Schicht XVI nicht vor den Be
ginn der Mittelbronzezeit anzusetzten ist

Inwieweit dies auch auf Schicht XVII zutrifft, kann auf Grund des fehlenden Materials nicht beurteilt
werden. Mit Schicht XVII wurde im Tempeltiefschnitt der gewachsene Boden erreicht (L.Woolley, 1955
Seite 11).
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MITTE
MlTIELBRONZEZEIT

ENDE

_ - XVI-XV-XIV-xm-XII-XI-X-

- VITI-VII - - [VIA]

-IX-

Bevor die Gegeniiberstellung der Befunde aus den Vergleichsorten und aus den Scbichten Alalakh
VII-XVll vorgenommen werden kann, muB zuvor die Anpassung der beiden bier benutzten Datierungs
systeme (s.S.168) und ihrer Tenninologie erfolgen. Die Ergebnisse der im Kapitel Korrelation bereits
durchgefiihrten Angleichung der fur vorliegende Arbeit herangezogenen Fundorte dienen dabei als
Grundlage.

Die Korrelation der Entwicklungsphasen der Vergleichsorte hatte zu folgender Gleichsetzung gefiihrt:

MARDIKH llB1/2

(siehe hier, Ebla, S.69)

MARDIKH IIIA/MB I MARDIKH IIm/MB

HADIDI/MISCHHORIZONT
FB IV/MB I

Hd MBII A
Anfang

lIB
Mitte

IIC
Ende MB

UGARIT MOYEN Ende 2/Ugarit Moyen 3

Die obengenannten Korrelationen beruhen auf dem Vergleich der Keramik dieser Fundorte unterein
ander. Die Untersuchung zur Datierung Ugarits lieB viele Parallelen in der Keramik der Bestattungen
Ugarits und der Keramik verschiedener Vergleichsorte in Palastina erkennen.z.Bo-tannenzapfenformige
Kruge«, schwarze/rote polierte Knige, Yahudiyeh-Keramik . Dabei ergab sich eine Gleichsetzung des
Materials der Phasen Ugarit Ende Moyen 2/Ugarit Moyen 3 mit der Keramik, die (nach R.Amiran,
1970) in Palastina den Phasen MB llB/MB TIC zuzuordnen ist.

Danach sind uber die Grabbeigaben in Ugarit folgende Anzeichen ffir eine Korrelation der Entwick
lungen in den jeweiligen Regionen zu beobachten:

ANFANG

MARDIKH IlIA

HADIDI MB llA

MITTE
MITTELBRONZEZEIT

MB II B

ENDE

MARDIKH 11m

MB IIC

- - UGARIT MOYEN - - - ENDE 2/Ugarit Moyen 3 -

[pALASTINA MBIIA - MB II B MB net

(Nach P.Matthiae endet die Phase Mardikh llIB vor dem Ende der Phase MB II C in Palastina
1980d:149).

Die Verbindung der Phase Amuq L mit der oben korrelierten Entwicklung solI als nachster Schritt
erfolgen (dabei ist daran zu erinnem, daB die nach G.Swift iiber den Vergleich der Keramik erfolgte
Gleichsetzung von Amuq L mit Tell Beit Mirsim G nicht zu uberprufen war, s.S.157). Uber die Einord
nung der Schichten Tell Beit Mirsim G und F in das Ende der Phase MB TIA, u.U. bis in den Anfang
MB lIB ist Amuq L wie folgt in das oben erstellte Schema einzufiigen:
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MARDII<H ITIA

RADIOI MB ITA
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MI1TE
MIITELBRONZEZEIT

MB ITB

ENDE

MARDIKH m B

MB ITC
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- UGARIT MOYEN - - - - - Ende 2/Ugarit Moyen 3 -

[PALASTINA MB llA -MBIIB MB ITC]

(Amuq K ?) - AMUQ L - (-)

Die Einbeziehung der Schichten Kiiltepe Karum IV und II erfolgt auf Grund des Vorkommens der
Amuq-kilikischen Keramik in beiden Schichten, die tiber die lokal beobachtete Keramikentwicklung dem
Beginn bzw. dem Ende der ersten Halfte der Mittelbronzezeit Anatoliens zugewiesen wird. Hier ist zu
dem auf die kurze Untersuchung R.Amirans zur Keramik Palastinas in den Phasen MBIIA/IIB und der
Keramik Ktiltepe Karums IV und II hinzuweisen (R.Amiran, 1968:59ft).

ANFANG MB

MARDIKH ITIA

RADIDI MB ITA

MIITE MB

MB ITB

ENDE MB

MARDIKH nra

MB ITC

- UGARIT MOYEN - - - - - Ende 2/Ugarit Moyen 3 -

[PALASTINA MB llA -MB ITB MB ITC]

(Amuq K?)

K.Karum IV

- AMUQ L - (-)

IT

Nachdem tiber die Korrelation der Systeme eine einheitliche Terminologie erstellt werden konnte,
sollen die Ergebnisse zur Datierung der Schichten Alalakh VII-XVI(XVII) abschlieBend zusammenge
faBt werden.

ZUSAMMENFASSUNG der Ergebnisse zur Datierung der Schichten Alalakh XVI-VB und Ver
such einer Korrelation der dazu herangezogenen Befunde

Die Besied1ung Alalakhs in den Schichten XVI-VB beginnt nach den Ergebnissen vorliegender Un
tersuchung in der ersten Halfte der Mittelbronzezeit und dauert bis in die zweite Halfte dieser Epoche
an, endet aber vor dem Ubergang zur Spatbronzezeit,

Die obere Begrenzung fur die Dauer der Schicht VB ist im Zusammenhang mit der Datierung der
Schichten Alalakh VI und V zu sehen.

In Schicht VI laBt sich auf Grund der unterschiedlichen Keramik der Ubergang von der Mittelbron
zezeit in VIA zur Spatbronzezeit in VIB erkennen. Die Keramik der Schicht VII ist dabei noch eng
mit der der Schicht VIA zu verbinden. Wenn also Schicht VIA das Ende der mittelbronzezeitlichen Ent
wicklung markiert, so kann anhand der Verwandtschaft mit der Schicht VII diese mit groBer Wahr
scheinlichkeit in die zweite Halfte der Mittelbronzezeit und dort in eine schon fortgeschrittenere Phase
datiert werden.

Zur Frage des von L.Woolley angedeuteten Hiatus zwischen den Schichten VII und VI ist folgendes
anzumerken: 1m sudostlichen Bereich des verbrannten Palastes der Schicht VII waren Gruben von der
jiingeren Besiedlung aus eingetieft worden, d.h. zumindest in diesem Bereich erfolgte keine sofortige
Wiederbebauung (L.Woolley, 1955:106). Andere Trakte des Palastes wie z.B. Raum 29 wurden nach
der Zerstorung der Schicht VII bis in die Schicht V (jeweils als Keramikdepot) weiterbenutzt; diese Art
der Weitemutzung war nach L.Woolley auch fur die a1sBefestigung dienende Nord-Ost-Mauer des Pa
lastes zu beobachten (L.Woolley, 1955:105/106). 1m sogenannten fortress-Bereich (L.Woolley, 1955:153)
finden sich vergleichbare Anzeichen zunachst fur einen Verfall der Bausubstanz, die jedoch zu einem
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spateren Zeitpunkt in die jungere Bebauung einbezogen wurde.
Insgesamt ist aus diesem Befund nic~t ~win~end auf einen Hiatus zu schlie8en (s.a.M.H.Gates, 1987

Seite 1Of), m.E. ist zu uberlegen, ob ledighch erne »Verschiebung« der Besied1ungsbereiche stattgefun
den hat

Der Beginn der Schicbt VII war nicht vor der Mitte der Mittelbronzezeit anzusetzen. (die Definition
des Begriffes Mitte MB orientiert sich hier an der von RH.Dornemann erstellten Dreiteilung der MB,
siehe Teil IV). Der Keramik-(Formen und Waren)-vergleich fiihrte dabei zu einer Einordnung in die
zweite Halfte der Mittelbronzezeit (Mitte-Ende der MB; Ugarit Moyen 2/3; Mardikh IIIB; Hadidi H
XIII).

Zwei Untersuchungen, die zur gleichen Datierung der Schicht VII gelangten, sollen erwahnt werden:
Die Keramikauswertung durch B.Williams und RHassert (1978:47) ergab eine Zuordnung der Schicht

VII in die Mitte der MB II. Grundlage ihrer Untersuchung war der Vergleich der Keramik Alalakhs
mit der Ugarits und Palastinas, Mangels umfassender Dokumentation der Vergleiche sind diese jedoch
kaum nachzuvollziehen.

H.Kantor weist Schicht VII ebenfalls der MB II, MB lIB zu. Dabei soIl die Keramik der Schicht
einer bereits fortgeschritteneren Stufe der MB IIB-zeitlichen Entwicklung zuzuordnen sein, die Korre
lation mit Agypten verweist Schicht VII in die Hyksosperiode (H.Kantor, 1956:159, Fortsetzung der
Anm. 22 von S.158).

P.Matthiae greift in einer Untersuchung zur Datierung des Zerstorungshorizontes 4/5 des Gebaudes
Q in Ebla auf einen Vergleich mit AlaIakh zuriick. Er verweist auf palaographische Parallelen zwischen
den Tafeln des Archives der Schicht VII und einem auf einer Tafelhtille aufgetragenen Text aus Gebau
de Q (Zerstorungshorizont), nach P.Matthiae ein Indiz dafur, daB man die Zerstorung des Palastes Q
in das Ende der Mittelbronzezeit setzen konne (p.Matthiae, 1982e:53). Wie P.Matthiae die hier impli
zierte Datierung der Schicht VII in das Ende der MB begrundet, bleibt offen.

Die Datierung der Schicht VII in das Ende der MB I, wie von P.Gerstenblith im Zusammenhag mit
dem Vorkommen der Amuq-kilikischen Ware bis Schicht VIII vorgeschlagen (p.Gerstenblith, 1983:48),
ist auf Grund vorliegender Ergebnisse abzulehnen.

In engem Zusammenhang mit der Datierung der Schicht VII ist die chronologische Zuordnung der
Scbicbt VIII zu sehen, fur die sich ebenfalls ein Datierungsrahmen von der Mitte bis in das Ende der
Mittelbronzezeit ergeben hatte. Parallelen im Material zur Schicht VII (Low waisted vessel, Schwarze
Ware) wie u.U. auch der bauliche Befund lassen auf eine relativ enge Zusammengehorigkeit zwischen
den Schichten VIII und VII schlie8en. Dabei ist auf Grund der stratigraphischen Situation ein friiheres
Einsetzen der Schicht VIII innerhalb des gemeinsamen Rahmens vorauszusetzen. Schicht VIII wird hier
dem friiheren Bereich der zweiten Halfte der Mittelbronzezeit zugerechnet.

Scbicbt IX, tiber den Keramikvergleich allein nicht zuzuordnen, wird anhand der stratigraphischen
Lage zwischen den Schichten VIII und X, und orientiert an deren chronologischer Zuordnung, der -Mit
te der Mittelbronzezeit- zugerechnet (etwa der Phase Hadidi MB lIB entsprechend).

Der bauliche Befund wie auch das Auftreten der fUr die Schichten VIII und IX charakteristischen
Schwarzen Ware lassen dariiberhinaus eine engere Bindung an den Bereich der Schicht VIII als an den
der Schicht X vermuten. (In Schicht X findet sich erstmals vor Schicht VII eine von dieser abweichen
de Bebauung.)

FUr die Schichten VIII und IX finden sich in weiteren Untersuchungen teils abweichende, teils tiber
einstimmende Zuweisungen, die kurz erlautert werden sollen:

Nach H.Kantor sind beide Schichten der MB lIB zuzuweisen (H.Kantor, 1956:159, Fortsetzung der
Anm. 22 von S.158).

M.Mellink umschreibt die Schichten XVI-VIII als ».. a consistent archaeological phase with little
internal development« (M.Mellink, 1957:396), ohne daB diese Aussage jedoch weiter erlautert wiirde.
Die vorliegende Untersuchung fiihrt zu einer abweichenden Interpretation. Hier werden die Schichten
IXNIII (VII) als ein von den fruheren Schichten abzusetzender Komplex betrachtet.

B.WiUiams und RHassert (1978:46) verweisen Schicht IX »certainly at least partly MB II in date..«
(nach der Terminologie K.Kenyons, d.h. zweite Halfte der Mittelbronzezeit). Sie geben allerdings nur
allgemeine Hinweise auf die ihrer Meinung nach charakteristische MB-II-zeitliche Keramik (u.a,
Schwarze bzw. graue Ware).

In Scbicbt X stiitzt sich die Datierung in erster Linie auf die Laufzeit der Amuq-kilikischen Ware.
Diese, wie auch die Auswertung des Formenvergleiches ftihrt zu einer Zuordnung der Schicht X in die
erste Halfte der Mittelbronzezeit. Da auch die weiteren Schichten in diesem Bereich angesiedelt werden
und kein Hiatus zur Bebauung der Schicht IX beobachtet wurde, kann Schicht X der zweiten Halfte
der Mittelbronze-I-Zeit zugewiesen werden.
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FUr die folgenden Schichten (XI-) XU-XVI ergab sich ein einheitlicher Datierungsrahmen, erste
Halfte der Mittelbronzezeit

Der fiilheste Ansatz fur den Beginn der Schicht XVI konnte tiber dasFehlen charakteristischer FB
-IV-zeitlicher Keramik in den Beginn der MB datiert werden.

Die Schichten XI bis XV. stratigraphisch zwischen X (2.HlUfte der MB I) und XVI (fiilhestens Be
ginn der MB I) gelegen, mussen auch chronologisch hier eingeordnet werden, wobei eine differenzier
tere Zuordnung der einzelnen Schichten nieht rnoglich ist

Mit dieser frtihesten Datierung stimmen sowohl M.Mellink (1957:396) als auch P.Gerstenblith (1983
Seite 106) tiberein.

B.Williams und R.Hassert vennuten fur die Schichten XVII/XVI einen Beginn im Ubergang FB IV
MB I . Eine chronologische Zuordnung der Keramik der Schicht XVII war im Rahmen der vorliegen
den Untersuchung nicht moglich.

Die so in den Rahmen der mittelbronzezeitlichen Entwicklung eingefugten Schiehten VII-XVI sind
in Tabelle 41 den der Zuordnung zugrundeliegenden Befunden der Vergleichsorte gegentibergestellt. Da
bei ist zu beach ten, daB fur eine detaillierte Korrelation nur Befunde aus der Mitte der MB bis zum
Ende der Mittelbronzezeit angefnhrt werden konnen. Eine Korrelation mit Befunden, die dem Anfang
der Mittelbronzezeit zuzuweisen sind, kann noch nieht aufgezeigt werden. Hier ist dasVorkommen der
Amuq-kilikischen Ware fur diesen Zeitraum aussagekraftiger als der Fonnenvergleieh.

Bezuglich des mangelnden Vergleichsmaterials der frtihen Mittelbronzezeit muB auch auf den Publi
kationsstand der Keramik hingewiesen werden (s.a.Teil IV).

FUr Ebla wird zwar die Keramik der MB I wie auch die der MB II vorgestellt (p.Matthiae, 1980<1
Seite 139), ausftihrlich publiziert sind jedoch nur die Befunde der Phase Mardikh 11m (MB 10.

Vergleichbar ist die Situation in Hadidi. Nach R.H.Domemann kann dort die Keramik der Mittel
bronzezeit in ihrer Entwieklung in drei Stofen gegliedert werden. Davon ausfiihrlich publiziert ist je
doch nur die Keramik der zweiten Phase, MB lIB (zur Umdatierung des Bereiches H XIII siehe Teil
IV).

FUr Mumbaqat liegt noch keine zusammenfassende Publikation der Keramik vor. Soweit dasMaterial
in den Vorberichten vorgestellt wurde, fmdet sich fUr die Datierung stets ein Ansatz in die Mitte bis
in das Ende der MB.

FUr Ugarit stellt die zusammenfassende Keramikpublikation F.A.Cl.Schaeffers (Ugaritica II, 1949)
sowohl Befunde der Phase Ugarit Moyen 2 wie Ugarit Moyen 2-3 und 3 vor, die Vergleiche fur vorlie
gende Untersuchung konzentrieren sich jedoch auf die Fonnen der spateren Phasen.

Die mittelbronzezeitlichen Befunde aus Tarsus wurden nicht in die Tabelle aufgenommen, da fur sie
keine differenzierte Zuordnung innerhalb der MB vorliegt.

Auch die Keramik aus Tell Habuba Kabira, dort aus den sog. jungsten Schichten, wurde noch nicht
detailliert in die mittelbronzezeitliche Entwicklung eingegliedert. Die Keramik des Surveys Qoueiq dient
hier in erster Linie dem Aufzeigen der Keramikverbreitung.
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MITTE
MITTELBRONZEZEIT

- - VIII- VII - - [VIAl

ENDE

EBLA Graber B/C - - - -
GebaudeQ - Schichten 4 und 5
HADIDI Bereich H XIII --

UGARIT Graber d.Hofsondage - 
Grab 53(inf.)
Grab 54(inf.)
Graber 55,56
(-) Grab 4496
Grab 1246

EBLA GRAB A
HADIDI BEREICH BIMB lIB
MUMBAQAT STB I H4.l/ H5

-IX --

- - - XVI-XV-XIV-XIII-XII-XI-X-

(Amuq K ?) Amuq L - - - (-)

(K.Karum IV - - - - - - - II)

MARDIKH III A

HADIDI MB II A

PALASTINA MB II A -

2. Die textIid1en QueDen-Das ArdDv der Schichtvn
Die 175 Tafeln des Archives der Schicht VII wurden iiberwiegend in Raum 11 des Palastes aufge

funden (L.Woolley. 1955:102).
Die Texte sind in einem lokalen Dialekt des Akkadischen (D.C.Wiseman. 1953:18) bzw. in einem

Akkadisch ahnlich dem altbabylonischen geschrieben (G.Giacumakis. 1970:17).Personennamen zeigen
westsemitische/amoritische und vor allem hurritische Elemente (DJ. Wiseman. 1953:9).

Die Auswertung der historischen Daten dieser Texte fiihrte zu unterschiedlichen Interpretationen der
genealogischen Verhaltnisse in Alalakh und Aleppo. zu unterschiedlichen Korrelationen der Herrscher
Alalakhsmit den Konigen des hethitischen Raumes wie auch zu verschiedenen Losungen beziiglich des
historischen Ereignisses, das zur Zerstorung Alalakhs in Schicht VII gefiihrt hatte.

B.Landsberger (Bd.andsberger. 1954:51£f; lange (uiltralangef) Chronologie) erstellte als erster aus
den Textender SchichtAlalakh VII die Reihenfolge und die genealogischen Verhaltnisse der fur Aleppo
und Alalakh genannten Konige,

Die Konigsfolge in Aleppo beginnt nach B.Landsbergermit Yarimlim(I). der mit seinem Sohn Ham
murabi von Yamkhad (im folgenden Y/Hamm genannt) als Zeitgenosse des Hammurabi von Babylon
(im folgenden B/Hamm genannt) angesehen wird. Die Filiation Yarimlim (1)/Y/Hamm nennt B.Lands
berger »wahrscheinlich« (op.cit.52), FUr Y/Hamm lassen sich, urkundlich belegt, zwei Sohne nennen,
Abban (AT 444b) und Yarimlim(AT 1). von denen Yarimlim der erste urkundlich bezeugte Herrscher
in Alalakh ist 52, In Aleppo folgen auf Abban dessen Sohn Yarimlim (Il) (AtT 444a) sowie sein Enkel

" AIle AT-Nummem werden Bach DJ.Wisemann. 1953 zitiert.
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Niqmi-epukh (= Niqmepukh). Die Filiation ist nach B.Landsberger sicher. Yarimlim (III), der 6. Herr
scher in Aleppo, ist »wahrschemlich« (B.Landsberger, op.cit.S.52) als Sohn des Niqmepukh anzusehen.
Zur Zeit des Yarimlim (III) von Aleppo folgt in Alalakh der Sohn des Yarimlim (von Alalakh), Ammi
takum, auf den Thron (AT 443b). Die Herrscher Yarimlim (III) von Aleppo und dessen Sohn Y/Hamm
(II) sind hier a1s die letzten Konige des Reiches Yamkhad/Aleppo erwahnt; sie werden u.a. in dem he
thitischen Text aus Boghazkoy, KUB 31, Nr.5 genannt (H.Gtiterbock, 1938:93) 53. Eine Verbindung zwi
schen der Herrscherreihe aus Aleppo und Alalakh und Khattushili I 11illt sich hierbei tiber den 1952 in
Boghazkoy aufgefundenen Text 29 K (=KBO VI1/14) ersteUen (s.aH.Otten, 1953:59fO, der inhaltlich
zudem mit KUB 31 zu verbinden ist Sol. Nach B.Landsberger gibt 29K »mit groBer Wahrscheinlichkeit«
(B.Landsberger, 1954:52) die Kampfe des Khattushili I mit Aleppo wieder. Genannt wird u.a. ein ho
her Beamter Aleppos narnens Zukrashi, der aus Alalakh als Zeuge vor Konig Yarimlim (von Aleppo/III)
fur Ammitakum von A1a1akh bekannt ist (AT 6). Damit konnen Yarimlim (III) von Aleppo, Ammita
kum von A1a1akh und Khattushili I als Zeitgenossen angesehen werden. Die in KUB 31 und AT 6 ge
nannten Yarimlim und Hammurabi werden somit tiber 29K als identisch angesehen. Nach B.Landsberger
muB die Zerstorung Alalakhs (VII) nach der Regierungszeit des Khattushili I erfolgt sein, da die Texte
des Archives VII in Alalakh nach Ammitakum noch dessen Sohn als Regenten in Alalakh (VII) nennen.
Zwar kampfte Khattushili I gegen Aleppo, ein Ende der dortigen Vorherrschaft -und damit auch der
Stadt Alalakh (VII)- setzte dagegen erst der Enkel Khattushilis I, Murshili I (B.Landsberger, 1954:52,
Anm.89 und S.53, Fortsetzung der Anmerkung).

ALEPPO ALALAKH BABYLON HETIllTISCHE KONIGE

1.Yarimlim (I) ------ Hammurabi ---------
2.Hammurabi (I) ------ Hammurabi ---------
3.Abban, (Bruder v.) Yarimlim ------ ---------
4.Yarimlim (II) Yarimlim ------ ---------
5.Niqmi-epukh Yarimlim ------ ---------
6.Yarimlim (III) Ammitakum ------ Khattushili 1
7.Hammurabi (II) Ammitakum ------ ---------
------ Irkabtum ------ ---------

Zerstorung der Schicht Alalakh VII: Murshili I 55.

Die Filiation des Yarimlim I mit Y/Hamm I von Aleppo (nach B.Landsberger nicht eindeutig, aber
wahrscheinlich), ist in den Texten des Archives VII nicht belegt. Zur Rekonstruktion dienen die Briefe
des Archives von Mari, aus denen (zumindest) die Thronfolge Yarimlim/Hammurabi zu erschlieBen ist.
Die ersten zwei (uberlieferten) Herrscher Yamkhads regierten somit zur Zeit der Ereignisse, die im Ar
chiv von Marl geschildert werden (s.a.CAH, 1970 1/1:210).

" H.Guterbock. ZA 44. NFI0. 1938:93. Das Fragment Bo 6097 (=KUB 31. Nr.5) entbiilt folgende Namen:

Zeile 1 : la--ri-im-li-{-im)
Zeile 2 : Ha--;un-mu-ra--pi--ish~ha

Zeile 7 : wu/Kba-asb-sbi

" H.Otten. MOOG 86. 1953:59ff. Text 29 K aus Boghazkoy nennt u.a. einen militarischen Beamten namens Zukrashl, der als Fahrer des Heeres von
Aleppo der Stadl Hassu gegen die Hetbiter zur Hilfe eilt, Dieser Text ist auf zweierlei Weise mit den Texteo aus A1aIakb zu verbinden: AT 6 nennt
einen hohen Beamten als Zeugen vor Yarimlim (ill) von Aleppo IIDd Ammitakum von Alalakh, dessen Namen ebeofaIls Zukra~bi .Iautel. In dem
Textfragment KUB 31 wiederum ist ein Yarimlim im Zusammenbaog mil (Kiimpfeo um?) .Hassu genannt, der. bier als derse.lbe Ya~lim interpreuert
wird, der im Zusammeohang mit Zukrasbi in AT 6 stehl. Laut H.Otten ist der Text 29K eindeutig vor die Zell des Mursbili 1 zu datieren (op.cI1.61).
Dies impliziert eine Datienwg der Herrscher Yarimlim ill von Yamkbad und Ammitakum von A1a1akb ebenfaUs in die Zeit vor Mursbili 1.

" Rekonstruktion nach B.Landsberger. lCS 8. 1954. - - - bedeutet dabei in Bezug auf Babylon und ~e hetbitischen Kouige, dati B.Landsberger
keine weiteren Korrelationen neant, Diehl, dati ggf.keiae weiteren ParaUelen bestilndeo. ATTextnummem. die von B.Landsberger heraogezogen wurden:

1. 444b;
2.444b;
3.444b; 76f.
4. 444a;
5.7e;
6. -
7. -

Yarimlim : 91-11; 41. 52;
Ammitakum : 443b. 55. 6. 27. 21. 22. 35;
lrkabtum : 33. 38. 54. 58. 64;
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Der zeitliche Ansatz beider Herrscher wird von A.Goetze (lange Chronologie; 1957a:23) ubemom
men, W.F.Albright (kurze Chronologie, 1957:27), CAH 1/1 (1970:213, mittlere Chronologie) und S.
Smith (1957:175, mittlere Chronologie) setzen an den Beginn der Herrscherreihe von Yamkhad jeweils
Y/Hamm.I. Die Filiationder folgenden zwei Konige, Abban als Sohn des Y/Hamm.(AT444b) und Ya
rimlim II als Sohn des Abban (AT 444a) wird von den allen hier zitierten Autoren nach B.Landsberger
tibemommen.

Das geneaiogische Verhalmis zwischen Yarimlirn II und Niqmepukh wird verschieden interpretiert.
Nach B. Landsberger handelt es sich bei diesen urn Vater und Sohn (AT 7e).

W.F.Albright setzt dagegen -unter Vorbehalt- Y/Hamm II als lllteren Sohn des Yarimlim II von
Aleppo ein (W.F.Albright, 1957:28). Seine Belegtexte (AT 21 und AT 22) sttitzen m.E. diese Rekon
struktion nicht; sie fuhren zunachst lediglich zur Korrelationder Konige Ammitakum von Alalakh mit
Y/Hamm von Aleppo. Der von B. Landsberger angeftihrte Text AT 7e nennt dagegen Niqmejpukh],
Sohn (eines) Yarimlirn, Konig von Yamkhad. Nach W.F.Albright ist Niqmepukhder jungere Sohn des
Yarimlirn (II)(W.F.Albrigth, 1957:28).

Die Vater/Sohn-Folge der 5. und 6. Herrscher Yamkhads, Niqmepukh und Yarimlim III, ist nach
BLandsberger (BLandsberger, 1954:52) wahrscheinlich. Zur Regierungszeit des Yarimlimvon Alalakh
(Vaterdes Ammitakum) regierte in Aleppodabei Niqmepukh. Aus der Regierungszeit des Ammitakum
liegt mit AT 6 ein Dokurnent vor, das einen Yarimlirn (III) von Yamkhad als Herrscher in Aleppo
nennt, Dabei kann es sich nach der Rekonstruktion B.Landsbergers nur urn einen Herrscher handeln,
der spater als Niqmepukh in Yamkhadregiert haben mu8.

W.F.Albright laBtmit Niqmepukh die Herrscherreihe in Yamkhad enden. Die Korrelation Ammita
kums mit einem Yarimlim aus Aleppo setzt er vor der Regierungszeit Niqmepukhs an (es mu8 sich
somit urn Yarimlim II handeln). Die o.g. Filiation Yarimlim/Hammurabi ist, wie bereits erwahnt, nicht
tiberzeugend nachgewiesen. Die Gleichzeitigkeit des in AT 21 genanntenAmmitakum mit einem Konig
Hammurabi von Yamkhad kann aber durchausnach der Vorlage BLandsbergers (und auch der hethiti
schen Quellen) rekonstmiert werden.

Nach CAH 1/1,(1970:213) ist Yarimlim (III) als Sohn des Niqmepukh aufzufassen.
A.Goetze (A.Goetze, 1957a:24), CAH 1/1 (1970:213) und S.Smith (S.Smith, 1957:174) fugen entge

gen B.Landsberger nach Niqmepukh den inschriftlich als Sohn belegten (AT 96 und AT 443a) Irkabtum
von Yamkhad ein.

Die Herrscherfolge Yarimlim (III) und Y/Hamm (II) von Yamkhad ist nicht tiber die Texte des Ar
chives der Schicht VII belegt, sondem mit Hilfe der hethitischen Quellen KUB 31 und 29K rekonstru
iert.

Nachden oben ausgeftihrten Textinterpretationen ergibt sich folgende,von BLandsberger in wenigen
Punkten abweichende Herrscherfolge in Yamkhad:

Vater 1. Yarimlim (I)

2. Y/Hamrn (I)

Vater 2. Y/Hamrn (I)
Sohn 3. Abban

Vater 3. Abban
Sohn 4. Yarimlim (II)

Vater 4. Yarimlim (II)
Sohn 5. Niqrnepukh

nach W.F.Albright
4. Yarimlim (II)
5a.Y/Hamrn (II)
5b.Niqmepukh

5. Niqmepukh
6. Yarimlim (In)

nach A.Goetze 5. Niqmepukh
6a.Yarimlim
6b.Irkabtum

Genealogie nach den Briefen Sohn aus Mari rekonstruiert,

AT 444b

AT 444a

AT 7e

AT 21, AT 22

Genealogie nicht belegt

6b--Sohn des Niqmepukh;
AT 96 und AT 443a



2. Die textlicben Quellen 193

nach S.Smith 5. Niqmepukh
6b.Irkabtum

(s.u.D.Collon)
5. Niqmepukh
6a.Irkabtum
6b.Yarimlim
6c.Hammurabi
6. Yarirnlirn (III)
7. Y/Hamm (In

AT 96 und AT 443a

Sealing 8
Sealing 10
AT 39; AT98;

Genealogie unklar

Die in vorliegender Arbeit benutzte Herrscherfolge fur Yamkhad, erstellt aus den oben angefiihrten
Interpretationen, entspricht bis auf die Erganzung des Irkabtum als Sohn des Niqmepukh der Liste B.
Landsbergers.

VATER /SOHN

1. Yarirnlirn I
2. Y/Hamm I
3. Abban
4. Yarirnlirn II
5. Niqmepukh
6. Yarirnlirn ill

/ Y/Hamm I; (Genealogie unklar).
/ Abban;
/ Yarimlim II;
/ Niqmepukh;
/ Irkabtum;
/ Y/Hamm II (Genealogie unklar). Yarirnlim ill ist nach D.Collon u.U. als Bruder des
Irkabtum anzufiigen.

FUr die Herrscherfolge in Alalakh worden ebenfalls verschiedene Rekonstruktionen vorgeschlagen.
Wl1hrend die Filiation Yarimlim/Ammitakum von allen hier zitierten Autoren tibemommen wurde, fan
den sich fur <las Problem der Nachfolge des Ammitakum unterschiedliche Losungen,

AT 54
AT 11; AT 56

Bruder des Abban; AT 1; AT 456; 56

AT 443b

B.Landsberger AT 54

AT 9; AT 11; AT 52

Vater 1. Yarirnlim
Sohn 2. Ammitakum

Vater 2. Ammitakum
Sohn 3. Irkabtum

A.Goetze 2. Ammitakum
3a.Irkabtum
3b.Hammurabi

W.F.Albright 2. Ammitakum
3a.Yarimlim (II)
3b.Irkabtum

CAR 1/1 2. Ammitakum
3. Irkabtum

S.Smith 2. Ammitakum
3a.Irkabtum
3b.Yarimlim

AT 35; AT 96
At 9; AT 11; AT 52

Nach B.Landsberger folgt auf Ammitakum als letzter Konig in Alalakh dessen Sohn Irkabtum (B.
Landsberger, 1954:52; AT 54). In AT 54 wird der Name Irkabtum zweimal erwahnt, als Sohn des Am
mitakum, Regent von Alalakh wie auch als Konig (Jahr, in dem Irkabtum Konig war); offen bleibt bei
B.Landsberger die Frage, wie diese Namensgleichheit zu interpretieren ist, als identisehe Person, als
gleiehzeitig lebende, nieht aber gleichzeitig regierende Personlichkeiten in AIalakh und Aleppo oder als
Vater und Sohn, gleichzeitig in Aleppo und Alalakh regierend,

A.Goetze setzt ebenfalls Irkabtum als Sohn des Ammitakum ein, fiigt aber tiber AT 6 einen weiteren
Sohn, Hammurabi, an (A.Goetze, 1957b:69 und Anm.181).

Nach CAH 1/1 (1970:213) hatte Ammitakum nor einen Sohn, Hammurabi.

AT 456, siebe DJ.Wiseman, 1958:124ff.
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W.F.Albright rekonstruiert tiber die.Tex~ AT .9.,11 ~d 52 einen Yarimlim (In als Sohn des Ammi
takum. Alle drei Texten belegen nur die Gleichzeitigkeit der Konige Yarimlim und Niqmepukh, ein Va
terlSohn-VerhaItnis zwischen Yarimlim und Ammitakum ist nicht erwahnt,

S.Smith bezeichnet Irkabtum als Sohn, nieht aber als Thronfolger des Ammitakum. Die Vater/Sohn
-Folge wird nach S.Smith tiber Text AT 35 gesttitzt (S.Smith, 1957:175). FUrdie Benennung des Ya
rimlim als Sohn des Ammitakum zieht S.Smith -wie W.F.Albright- die Texte AT 9, 11 und 52 heran.

Die Klarung der Herrscherfolge in Alalakh erfolgt hier u.a, tiber den Versuch, die Regierungszeiten
der Herrscher von Aleppo mit denen Alalakhs zu korrelieren. Nach den oben erlanterten Rekonstrukti
onen steht folgende Herrscherfolge fur Alalakh zur Diskussion:

Vater Ammitakum

Sohn 1. Irkabtum

2. Hammurabi

3. Yarimlim (II)

AT 54-Vater/Sohn-Verhaltnis wird erwahnt;

AT 6; AT l l-Yater/Sohn-Yerhaltnis in AT 6 genannt;

AT 9; AT 11; AT 52-Vater/Sohnverhaltnis wird nicht erwahnt.

Nach B.Landsbergerist der erste Herrscher Alalakhs, Yarimlim, als Bruder des Abban von Yamkhad
anzusehen, welcher die Stadt Alalakh an Yarimlim ubergab (AT 1 und AT 456).

Die von A.Goetze angezweifelte Gleichzeitigkeitbeider Herrscher (A.Goetze, 1957a:22)ist m.E. tiber
AT 1 gut belegt.

Beginn und Dauer der Regierungszeit des Ammitakum sind umstritten. Nach B.Landsberger beginnt
sie zu der Zeit, in der Yarimlim III von Yamkhad regierte, A.Goetze setzt den Beginn der Regierungs
zeit bereits vor Yarimlim III an (AT 27; AT 61).

W.F.Albright betrachtetAbban von Yamkhad und Ammitakumals Zeitgenossen (W.F.Albright,1957,
Tabelle Seite 27).

Uber AT 6 und dashethitischeTextfragment KUB 31, Nr.5 rekonstruierte B.Landsberger die gleieh
zeitige Regierung der Herrscher Yarimlim III von Yamkhad und Ammitakum von Alalakh. Die in KUB
31 genannten Ereignisse (Feldzuge der Hethiter nach Syrien) setzt W.F.Albright in die Zeit der hethi
tischen Konige Labarnas oder Tudhaliya I; die Korrelation des Ammitakum lieBe sieh so mit Yarimlim
II von Yamkhaddurchftihren. Weitere hethitische Texte, die die Feldzuge des Khattushili I gegen Syrien
beschreiben(H.Klengel,1975:53ff; H.Otten, 1958:73), weisen auf eine Zerstorung Alalakhs durch Khat
tushili I wiihrend seines zweiten Feldzuges hin. Der fruhe Ansatz W.F.Albrights ist m.E. damit zu wi
derlegen.

Das Hinzuziehender hethitischenQuellen untersttitztdie Korrelationen, die eine Gleichzeitigkeitdes
Ammitakum mit den Konigen von Yamkhad spater als Abban vorschlagen.

ALEPPO ALALAKH AT

Niqmepukh

Irkabtum

Yarimlim III

Ammitakum 55 (nennt Ammitaqum
Regent von Alalakh fur das Jahr, in dem Niqmepukh
Konig war)

Ammitakum 54 (Ammitakum, Regent von
Alalakh, Jahr, in dem Irkabtum Konig war)

Ammitakum 6; 27.(Ammitakum, Regent
von Alalakh, Yarimlim der Konig)

Die Vater/Sohn-Folge des Ammitakum mit Irkabtum und Hammurabi wird hier auf Grund der Text
belege AT 54 und AT 6 ubemomrnen,ob beide Sohne auch als Thronfolger in Frage kommen, ist m.E.
unklar. Die nieht explizit belegte Filiation Ammitakum-Yarimlim II, wie sie W.F.Albright vorschlug,
solI hier vernachlassigt werden.

Unter Einbeziehung der Text AT 6, 27, 54 und 55 ergabe sieh folgende KorreIation der Herrscher
Yamkhads und Alalakhs:



ALEPPO

1. Yarimlim I
2. Hammurabi I
3. Abban
4. Yarimlim II
5. Niqmepukh

Niqmepukh
6. Irkabtum
7. Yarimlim III
8. Hammurabi II

2. Die textlicben Quellen

ALALAKH

Yarimlim
Yarimlim
Yarimlim
Ammitaqwn
Ammitakwn
Ammitakwn (-Irkabtum - Hammurabi)

195

Neben der Korrelation der Herrscher Yamkhads und Alalakhs lassen sich auch Beziehungen zu Baby
lonien, und, wie schon erwahnt, zu den hethitischen Konigen feststellen.

Uber die Briefe des Archives von Mari sind Yarimlim lund Y/Hamm I von Yamkhad als Zeitgenos
sen des B/Hamm wie auch des Zimrilim von Mari zu rekonstruieren.

Die Korrelation mit den hethitischen Konigen erfolgt im Zusammenhang mit der Zerstorung der Stadt
Alalakh in Schicht VII. Dabei ist der frtihe Ansatz W.F.Albrights wohl auszuschlieBen. In Frage kamen
die Feldztige Khattushili's I (s.oben, H.Otten, 1958:73) und seines Enkels Murshili I (so B.Landsberger,
1954:52, Anmerkung 89) als Ursache der Zerstornng Alalakhs in VII.

Die in Boghazkoy gefundenen Texte zu den syrischen Feldzugen des Khattushili I (s.H.Otten, 1958,
Seite 73ff) geben dabei am ehesten diese Feldztige (hier der zweite Syrienfeldzug des Khattushili I) als
Ursache Iur die Zerstorung Alalakhs in Schicht VII wieder.

Die jungere Diskussion urn die Herrscherfolge Yamkhads und Alalakhs wurde vor allem zwischen
D.CoUon und N.Na'aman geftihrt. D.ColIon (D.ColIon, 1977:128 und 1975:145ff) vertritt dabei eine Ge
nealogie, die der hier benutzten weitestgehend entspricht. Nach D.ColIon hatte Niqmepukh drei Sonne
(D.ColIon, 1975:147), die als Nachfolger belegt sind, Irkabtum, Yarimlim III und Hammurabi II. Die
Filiation Niqmepukh und Yarimlim III ist tiber Siegelabrollungen (Siegel 10, D.CoUon, 1975:148) belegt
(s.o.), die Zugehorigkeit des Hammurabi II (AT 39, AT 97) ist m.E. unklar. Die Korrelation mit Ala
lakh entspricht dem hier benutzten Schema. Yarimlim regiert bis zur Zeit des Niqmepukh, noch wah
rend dessen Regierungszeit tibemimmt der Sohn des Yarimlim von Alalakh, Ammitakum, die Macht.
Neben dem auch hier postulierten Sohn Hammurabi fugt D.CoUon zwei weitere Kinder in die Genealo
gie der Herrscher von Alalakh ein, den Sohn Zumi'addu (AT 55) sowie die Tochter Bi'a (AT 411) des
Ammitakum (D.CoUon, 1975:145). Inwieweit Zumi'addu als regierender Nachfolger in Betracht zu zie
hen ist, bleibt jedoch unklar.

Abweichend von den bisher diskutierten Rekonstruktionen der Herrscherfolge in Alalakh lassen sich
nach N.Na'aman fur Alalakh 4 Herrscher belegen, Yarimlim I, Ammitakum I, Yarimlim II und Ammi
takum II (N.Na'aman 1976:136). Wesentliche Grundlage fur diese Erweiterung sind dabei die in den
Texten belegten Zeugennamen, die sich nach N.Na'aman zurn Teil bestimmten Herrschem zuordnen
lassen. So soU der Zeuge Talmammu u.a. nach den Texten AT 38 und AT 53 nicht vor Irkabturn von
Yamkhad belegt sein. In AT 53 (s.a. N.Na'aman, 1976:131, 132) ist ein Yarimlim in Zusammenhang
mit dem Namen des Talmammu erwahnt, rn.E. jedoch in die Herrscherfolge nicht eindeutig einzusetzen.
Es bleibt moglich, ihn als Yarimlim (I) von Alalakh oder auch als Yarimlim (II) von Yamkhad zu re
konstruieren. Nach N.Na'aman ist hier ein zweiter Yarimlim von Alalakh einzufugen, da seiner Interpre
tation zufolge a) AT 53 einen Yarimlim von A/a/akh nennt und b) tiber den Zeugen Talmammu dieser
Yarimlim sparer als Irkabturn von Yamkhad einzusetzen sei, d.h. auch sparer als Ammitakum, der zur
Zeit des Irkabtum von Yamkhad seinen Vater Yarimlim (I) von Alalakh bereits abgelost hatte (N.Na'
aman, 1976:132). Die Regentschaft des zweiten Yarimlim ist nach N.Na'aman des weiteren tiber die
Texte AT 7,9, 10, 11 und 52 nachgewiesen. Die Texte nennen Yarimlim zum Teil in Zusammenhang
mit Niqmepukh. Dabei kann es sich m.E. durchaus urn Yarimlim (I) von Alalakh handeln (in At 38
s.o.lieBe sich ebenso Yarimlim III von Yamkhad einsetzen) (siehe auch D.CoUon, 1977:128). N.Na'
amans Resumee, die Herrscherfolge Alalakhs urn einen zweiten Yarimlim zur Regierungszeit des Irkab
turn von Yamkhad zu erweitem (N.Na'aman, 1976:136), ist somit m.Mng. nach nicht zwingend.

Die Rekonstruktion eines zweiten Herrscher namens Ammitakum soll sich U.a. aus den Texten AT
79, AT 95 und AT 455 ergeben haben (N.Na'aman, 1976:132). Nach N.Na'aman handelt es sich in
allen drei Texten urn Yarimlim II von Yamkhad. Nach der in vorliegender Arbeit tibemommenen Herr
scherfolge ist Yarimlim II als Sohn des Abban von Yamkhad zeitgleich mit Yarimlim (I) von Alalakh.
Nach N.Na'aman soU er ebenfalls gleichzeitig zu einem Ammitakum von Alalakh regiert haben, d.h.,
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da ein Yarimlim von Alalakh noch als Zeitgenosse des Niqmepukh von Yamkhad, Nachfolger des Ya
rimlim II von Yamkhad belegt ist (s.o.), muS, mit N.Na'aman, ein weiterer Ammitakum (II) in die
Herrscherfolge Alalakhs eingefiigt werden. Grundlage der Argumentation NNa'amans sind die in den
Texten AT 79, At 95 und AT 455 genannten Personennamen, die anders als alle Personennamen seien,
die aus der Zeit der Konige Irkabtum, Yarimlim III und Hammurabi II von Yamkhad bekannt seien,
vergleichbar jedoch denen aus der Regierungszeit des Niqmepukh.

Diese Argumentationsbasis und damit die Notwendigkeit eines zweiten Ammitakum verliert sich,
wenn man, m.Mng.n. berechtigt, vor allem in AT 95 den hier genannten Yarimlim (Konig von Yam
khad) als Yarimlim III rekonstruiert (s.u.).

Weitere Belege fiir einen zweiten Ammitakum finden sieh nach N'Na'aman (u.a. tiber die Zeugen
namen) in den Texten AT 6, 18-27,54,61 und 98c (NNa'aman, 1976:139,140). Die Texte 6, 27 und
61 dienten den hier zitierten Autoren tiberzeugend zur Rekonstruktion des Yarimlim III von Yamkhad,
Konig zur Zeit des Regenten Ammitakum (I) von Alalakh. Eine Erweiterung der Herrscherfolge Ala
lakhs auf Grund dieser Texte scheint nicht notwendig.

1979 publizierte N.Na'aman als Erwiderung auf die Stellungnahme D.Collons (D.Collon, 1977:127)
eine erweiterte DarsteUung seiner Herrscherrekonstruktion. FUr das zusatzliche Einfugen eines Regen
ten namens Yarimlim (II) zitiert er u.a.Text AT 53 (N.Na'aman, 1979:105), der den Namen des Zeugen
Talmammu (s.o.) enthalt und im Zusammenhang mit weiteren Texten (NNa'aman, 1979:105) als Beleg
herangezogen wird. Ein hoher Beamter namens Talmammu ist nach I.D.Wiseman schon VOT Irkabtum
zur Zeit des Niqmepukh belegt (J.D. Wiseman, 1953:43) und somit nicht als Argument fur eine Erwei
terung der Herrscherreihe Alalakhs heranzuziehen.

Zur Erganzung des Ammitakum II dient der 1979 von N.Na'aman neu bearbeitete Text AT 95 (N.
Na'aman, 1979:105), welcher u.a. nennt: Z.7 Yarimlim als -1IJ- von Alalakh, Ammitakum und einen
Konig Yarimlim. Laut NNa'aman ubergibt Yarimlim (von Alalakh) (etwas) an seinen Sohn Ammita
kum. Nach dem Tode des Yarimlim (von Alalakh) wird eine Klage urn Erbschaftsanspruche gegen Am
mitakum erhoben. Diese Klage wird vor Yarimlim von Yamkhad eingereieht. Nach N.Na'aman wurden
derartige Anspruche unmittelbar nach dem Tode des Vererbenden gestellt. Ausgehend von dieser PTa
misse stellt N.Na'aman die Frage: Welcher Y/Yarimlim regierte in Yamkhad, als A/Yarimlim starb und
Ammitakum sein Nachfolger wurde. Bei der oben genannten Voraussetzung muB dies Yarimlim II von
Yamkhad gewesen sein. Wt man dagegen die nieht belegte Pramisse fort und erlaubt fur das Einrei
chen der Klage einen spateren Zeitpunkt (der aus vielen Grunden durchaus denkbar ist, sei es, daB Am
mitakum nachtragllch Besitzvermerke zu Ungunsten des Klagers anderte o.a.), so kann es sich bei dem
Konig Yarimlim auch urn Yarimlim III von Yamkhad gehandelt haben,

Die Auswertung des in Schieht VII gefundenen Archives fiihrte zur Rekonstruktion einer (minde
stens) funf Generationen umfassenden Herrscherfolge flir Aleppo/Yamkhad und zu dem Nachweis von
mindestens zwei Herrschern fur Alalakh.

FUr beide Orte lassen sich zeitgleich Regierende aus den Texten der Schicht VII ermitteln. So tiber
gibt Y/Abban (Sohn des Y/Hammurabi I) die Stadt Alalakh an seinen Bruder A/Yarimlim. A/Yarimlims
Regentschaft uberdauerte einen Zeitraum, in dem in Aleppo/Yamkhad Abban von seinem Sohn Y/Ya
rimlim II und dieser wiederum von seinem Sohn Y/Niqmepukh abgelost wurden. Wahrend Y/Niqme
pukh in Aleppo regierte, ging in Alalakh die Herrschaft von A/Yarimlim an seinen Sohn NAmmitakum
tiber. Die Regentschaft des NAmmitakum dauerte noch an, als fur Aleppo zwei weitere Herrscher,
Y/Yarimlim III und Y/Hammurabi II genannt werden.

Neben der Korrelation der Herrscher Aleppos und Alalakhs konnte tiber weitere QueUen eine Verbin
dung zwischen den beiden ersten Herrschern Aleppo/Yamkhads, Yarimlim lund Hammurabi lund Zim
rilim von Mari sowie Hammurabi von Babylon hergestellt werden. Die Regierungszeiten des zweiten
Herrschers von Alalakh, NAmmitakum und des mit ibm gleiehzeitig Regierenden Y/Yarimlim III und
Y/Hammurabi II von Aleppo/Yamkhad sind tiber hethitische Texte mit der Regierungszeit des Khattu
shill zu korrelieren.

a) Das Archiv von Mari
Aus der Regierungszeit des Zimrilim liegen mehrere Texte vor, die die Verbindungen zwischen Marl

und Aleppo/yamkhad erhellen. Ein an Zimrilim gerlchtetes Schreiben laBt U.a. Zimrilim von Marl,
Hammurabi von Babylon und Y/Yarimlim I als Zeitgenossen erkennen. Aus weiteren Belegen des Ma
rl-Archives gehen die Kontakte zwischen B/Ham und Y/Ham I hervor (nach S.Smith, 1957:157
ut.TIf~~n die Belege, die im Archiv von Mari Yamkhad erwahnen, die gesamte Regierungsdauer des
Zirnrilim; s.a H.Klengel, 1965:102ft).
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b) Die hethitischen QueUen
Folgende Texte geben Aufschlu8 iiber die Verbindungen zwischen den Herrschem Yamkhads/Alep

pos, Alalakhs und Khattushili:
In KBo X 1 (=CTH 4/H.Otten. 1960) wird ein Feldzug des Khattushili erwahnt, in dessen Verlauf

Alalakh zerstort wird (VS, Zelle 6)(H.Otten, 1958:75-79; A.Kempinsky, 1983:15ft).
Text KBo VII 14 (CTH 15/H.Otten, 1954) enthaIt einen Passus zu den Kampfen urn Hassu, in dem

Zukrashi, nach AT 6 in Alalakh als Zeuge des NAmmitakum und des Yarimlim III bekannt (B.Lands
berger, 1954:52; H.Otten, 1958:78; A.Kempinski, 1983:43), als Befehlshaber des aleppiner Heeres er
wahnt wird (VS, Zelle 14-15).

In KUB XXXI/5=NKBo XIX 91=B werden die Herrscher Y/Yarimlim III und Y/Hammurabi II im
Zusammenhang mit der Nennung des Zukrashi und den Kampfen urn Hassu aufgefiihrt (KUB XXXI/5,
Zellen 1. 2, 3, 6. 7).

Die Belege fiihrten zusammen mit AT 6 zu einer Korrelation der Regierungszeiten von Y/yarimlim
III, Y/Hammurabi II und NAmmitakum mit Khattushili I. Eine Zerstorung Alalakhs (Schicht VII) durch
Khattushili wahrend seines zweiten Feldzuges (H.Klengel, 1965:211; CKuhne, 1987:243. Anm.68; s.a.
NNa'aman, 1974:273) wird dabei auf Grund des Textes KBo X angenommen.

Das Archiv der Schicht VII umfaSt somit folgenden Rahmen:

ALALAKH ALEPPO BABYLON MARl BOGH. ASSYRIEN
VII

I
SH.ADAD I

B/HAM

I
ZIMRILIM

YARIMLIM

I
Y/HAM

I
A/YARIMLIM

I
A/AMMITAKUM

Y/ABBAN

I
Y/YARIM II
IINIQMEPUKH

YINIQMEPUKH
Y/IRKABTUM
Y/YARIM III
Y/HAMII

KHAITUSHILI I

Aus Aleppo sind nach Y/Hammurabi I (noch Zeitgenosse des B/Ham) noch weitere 6 Herrscher be
kannt, Zur gleichen Zeit stehen dieser Anzahl 2 (- 3) Generationen in Alalakh gegeniiber. Der Abstand
zwischen dem Zeitraum, der tiber die Korrelation B/Ham-Y/Ham die 1. Dynastie von Babylon mit der
von Aleppo/Yamkhad verbindet und der Zerstorung Alalakhs in Schicht VII z.Zt. des Ammitakum um
faSt die Regierungszeiten von maximal 3 Herrschem in Alalakh (A/Yarimlim; NAmmitakum und A/Ir
kabtumlA/Hammurabi).

Aus der Verbindung der archaologischen und historischen Erkenntnisse solI versucht werden, eine
absolute Datierung fur die Schichten XVI-VII zu gewinnen.
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EXKURS: DIE DREI CHRONOLOGIESYSfEME MESOPOTAMIENS

Die unterschiedliche Auslegung historischer, astronomischer und archaologischer Angaben fuhrte zur
Erstellung der drei Chronologiesysteme lang-rnittel-kurz S7.

Historische Belege finden sich dabei fur den hier behandelten Zeitraum (I.Halfte des 2.Jahrtlusends)
vor allem in den Konigslisten (F.Schmidtke. 1952; D.O.Edzard, 1980:77ff; A.K.Grayson, 1980:86ff; H.
Otten. 1980:135ff) und Chroniken, in Jahresnamen- und Eponymenlisten wie auch in den Briefen von
Mari, die zur Korrelation der Regierungsjahre des Shamshi-Adad I mit Hammurabi von Babylon fuhr
ten.

FUr die Erstellung absoluter Daten sind vor allem die Venusbeobachtungen aus der Regierungszeit
des Ammisaduqa zu nennen, hier die 63. Tafel der astrologischen Serie Enuma-Anu-Enlil (K.l60, 2321
und 3032), die in Kopien aus Kujundjik vorliegt sa. Absolute Daten fur den assyrischen Raum sind zu
dem aus den Aufzeichnungen einer Sonnenfinsternis im Jahre 763 v.Chr. zu gewinnen. Das Eponym
des Jahres ist bekannt (CAH 1/1, 1970:202 F.Comelius, 1956:294).

FUr vorliegende Arbeit werden neben den mesopotamischen Quellen zudem die historischen und ar
chaologischen Belege Anatoliens und Agyptens wie auch die Verkntipfungen mit der Chronologie dieser
Regionen bedeutend.

Vertreter aller drei Chronologiesysteme haben Alalakh in die Erstellung ihrer Systeme einbezogen.
Diese sollen im folgenden kurz vorgestellt werden.

DIE MITTLERE CHRONOLOGIE

Schon 1940 wies S.Smith (nach drei Kampagnen in Tell Atchana) auf die Bedeutung der dort ge
wonnenen Erkenntnisse fur die Erhellung chronologischer Probleme hin (S.Smith 1940). Nach S.Smith
ftihrte der Vergleicb der an:biiol~ Belege, vor allem der Keramik Alalakhs mit dem Material
weiterer Fundorte Syriens, Agyptens und Mesopotamiens, wie auch die Korrelation historischer Da
ten, so der in den Texten Alalakhs genannten Konige mit den u.a. aus den Mari-Briefen bekannten
Herrschem, zu einem wesentlich jiingeren Ansatz der Regierung des Hammurabi von Babylon, als dies
bis dahin angenommen worden war.

Die archaologischen Belege
Die Keramik der Schichten Alalakh VII und VI entspricht nach S.Smith (S.Smith. 1940:5ff) teilweise

der sogenannten Khabur-Keramik aus Chagar Bazar (Schicht I) und Tell Billa (Schicht 4). Khabur-Wa
re fand sich dari.iberhinaus nach S.Smith in hyksoszeitlichen Grabern Agyptens (S.Smith, 1940:8. Anm.
25). FUr Schicht VI verweist er zudem auf das Vorkommen einer der Khabur-Ware verwandten Kera
mik (bichrome Keramik ?), die enge Parallelen im Material Palastinas habe (Megiddo X und IX; S.
Smith, 1940:9, Anm.28).

Neben der Keramik wertete S.Smith auch die Glyptik unter chronologischer Fragestellung aus (S.
Smith. 1940: 13). In den Bildinhalten der Siegelabrollungen aus Schicht VII erkannte er agyptische
Motive (S.Smith, 1940:13) 59.

" Nacb A.Goetze (I957a:2S)(lange Chronologie) stutzt sicb die lange Chronologie vor aUem auf bistoriscbe Fakten, so auf die Regierungsdaten des
Sbamsbi-Adad I und dessen Korrelation mil Hammurabi von Babylon wie aucb auf die Jabresziih.lung seiner Nacbfolger. insbesondere die des
Samsuditana, Die lrune Chronologie, wie sie von W.FAlbrigbl vertreten werde, ziebe dagegen in erster Linie die arcbliologiscben Belege beran, die
absolute Datierung basiere auf den Daten der ligyptiscben Chronologie. A.Goetze kritisiert die Unzuverlassigkeit dieser Quellen, insbesondere die
Problematik, mil ~lfe arcbliologiscber Belege zu prazisen chronologiscben Aussagen zu gelangen.

Nacb F.~mehus (I958:101)(1rune Chronologie; Erwiderung auf A.Goetze) basiert die lrune Chronologie auf den fundierteren QueUen; erste~s
auf ~tronoDllscben Datell, a) den Venusdaten des Ammisaduqa, die umstritten seien, b) auf den a1lgemein anerkannten Sothisdaten der Xll.Dynastie
von Agypten, zweitells auf der Kllnigsliste von Kborsabad und der Liste des Berossus. Er kritisiert seinerseits die Unzuverllissigkeit der von den
Vertretem der langen Chronologie verwendeten QueUen. Generationen und ibre Dauer wOrden gescblitzt (Hethiter; Herrscberfolge in A1alakb),diese
Scblitzungen aIs GnmdIage der Argumentation eingesetzl

" Zum Aussagewert der Venusdaten S.a. M.H.Gates, 1987:17-18.

" Bei dem von S.Smilh erwlihnten Siegel bandelt es sicb um Nr.165 in D.CoUon, 1975:91. Nacb D.CoUon ist dasSiegel Yarimlim (11) von Yamkhad
zuzuordnen.
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Die historischen Daten
Die Befunde in Chagar Bazar und Tell Billa erlauben nach S.Smith Aussagen zum ersten und letzten

Auftreten der Khabur-Ware. WiUlrend Khabur-Keramik: in Chagar Bazar, Schicht I, zusammen mit Ton
tafeln aus der Regierungszeit des Shamshi-Adad I aufgefunden worden war (friihester Beleg nach S.
Smith), fand sich in TeU Billa Khabur-Ware noch in Schicht 4, in der folgenden Schicht 3 dominiert
schon Nuzi-Ware. Diese sei erstmals -in Nuzi selber- in der Zeit des Saushshatar zu finden (S.Smith,
1940:5; Saushshatar nach S.Smith ca.1450 v, Chr.). Somit ergaben sich als »Eckwerte« fur die Khabur
-Kerarnik: die Regierungszeit des Sharnshi-Adad I als friiheste und die Zeit vor Saushshatar als die spa
teste Angabe. Die der Khabur-Ware verwandte Keramik: der Schicht VI weist S.Smith iiber die Paralle
len in Palastina dem Zeitraum 1650-1450 v.Chr. zu, die hyksoszeitlichen Graber datiert er in den Zeit
raum ca. 1700-1580 v.Chr. (S.Smith, 1940:9).

Die auf den Siegeln erleannten agyptischen Motive sind nach S.Smith der Zeit der 12. Dynastie, spa
testen der Regierungszeit des Amenemhat III zuzuweisen (Bnde der Regierungszeit 1790 v.Chr) 60.

So gelangt S.Smith auf Grund der obengenannten Argumente zu einer Festlegung des zeitlichen
Rahmens fur die Schichten Alalakh VII und VI von ca. 1800-1600 v. Chr..

Die Auswertung der Tafeln des Archives Schicht VII fiihrte nach S.Smith zur Identifikation des Ya
rimlim von Yamkhad, in den Briefen von Marl als Zeitgenosse des B/Ham genannt, mit Yarimlim von
Alalakh. Diese IdentifIkation kann nach neueren Erkenntnissen als falsch angesehen werden. Alle auf
dieser Pramisse beruhenden Argumente bleiben hier unberiicksichtigt bzw. werden korrigiert.

Die Auswertung der historischen und archaologischen Belege sowie der Venusdaten aus der Regie
rungszeit des Ammisaduqa bilden die Grundlage fiir die absoluten Daten der von S.Smith ersteUten
»Mittleren Chronologie«,

Ausschlaggebend fur den Zeitraum, in den die Venusdaten einzusetzen sind, miissen nach S.Smith
die Daten des babylonischen Kalenders sein (S.Smith, 1940:25) 61. Nach diesen sei der bislang vorge
schlagene Zeitraurn 2000-1800 v.Chr. als Rahmen der historisch belegten Ereignisse nicht moglich, Sein
Vorschlag, einen jiingeren Zeitraum in Betracht zu ziehen, beruht U.a. auf den Ergebnissen seines Mate
rialvergleiches und deren Verbindung mit der agyptischen Chronologie. Fiir einen jungeren Ansatz fm
den sich nach S.Smith folgende Belege:

1. Die Khabur-Ware (Schicht VII) ist U.a. anhand der agyptischen Vergleiehe nieht alter als ca. 1800
v.Chr. zu belegen;

2. Khabur-Ware tritt in Syrien erstmals zur Zeit des Shamshi-Adad I auf (Chagar Bazar I);
3. Shamshi-Adad I war alterer Zeitgenosse der B/Ham und starb in dessen 10. Regierungsjahr;
4. Siegel- und SiegelabroUungen aus verschiedenen Fundorten Syriens wie auch in Alalakh VII verwei

sen auf agyptischen EinfluB in der Zeit der 12. Dynastie, der mit dem Tode des Amenemhat III (ca.
1790 v.Chr.) enden soll;

5. Der Niedergang der agyptischen Dominanz in Syrien geht den ersten Feldziigen des Shamshi-Adad
I voraus, d.h, sowohl die Regierungszeit des Shamshi-Adad I wie auch die des B/Ham werden iiber
den Too des Amenemhat III hinausgehend angesetzt,

Die Regierung des B/Ham dauerte 43 Jahre (6. Konig der ersten Dynastie von Babylon), die der
drei folgenden Konige zusammen 103 Jahre, d.h, 146 Jahre nach B/Ham trat Ammisaduqa als 10.Konig
der ersten Dynastie von Babylon seine Herrschaft an. Da die Regierungszeit des B/Ham nach den oben
gewonnenen Erkenntnissen sparer als 1800 v.Chr. anzusetzen ist, kann die Regierungszeit des Ammisa
duqa erst urn die Mitte des 17,Jahrhunderts begonnen haben. Mit Hilfe der Venusdaten errechnete S.
Smith fUr die Regierungszeiten des Ammisaduqa und des B/Ham den Zeitraum 1646--1626 v.Chr. bzw.
1792-1750 v.Chr. (B/Ham)(S.Smith, 1940:29).

Die Datierung der Schicht Alalakh VII in den Zeitraum 1780-1750 v.Chr. und jiinger (S.Smith,
1940:47) beruht u.a. auf der Annahme, daB Yarimlim von Yamkhad, Zeitgenosse des B/Ham, identisch

.. Das Ende der Regierungszeit des Amenembat ill wird bier mit 1790 v.Cbr. angesetzt. Grundlage der Daten der Xll.Dy.nastie sind .die Sotbis
beobachtungeu, die u.a, aus dem 7.Jahr des »Senusert ill" vorliegen und dieses in die Zeit 1873 bzw.1872/1871 v.Cbr. datieren (S.Smltb, 1940:1.
Anm.l).

61 S.Smitb wliblte. entgegen dem in a1terenUntersuchungen vorgescblagenen Zeitraurn von ca.2000--1800v.Cbr. filr die I?aten d~ Venusbeo~chtungen
erstmals den Zeitraurn von ca.1800-1600 v.Cbr. als Rahmen. in den diese Beobachtungen fallen konnten, Zur Berechtigung dieser Verscbiebung urn
ca. 200 Jahre siebe J.W.S.Sewell in S.Smitb. 1940:26.
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mit Yarimlimvon AIalakh gewesensei (S.Smith, 1940:10).Jiingere Untersuchungen zur Genealogie der
HerrscherAleppos und Alalakhs(s.u.a. B.Landsberger, 1954:5lft) ergaben, daB Y/yarimlim nicht iden
tisch mit A/Yarimlim war und nur Yarimlim (I) von Yamkhad sowie sein Sohn Y/Ham Zeitgenossen
des B/Ham gewesen waren. Die Datierung der Schicht A1alakh vn mii8te -auch bei Ubemahme des
Chronologiesystems-urn zwei Generationen jiinger angesetzt werden.

Verschiedene Autoren iibemahmen die von S.Smith vorgeschlagene Datierung der ersten Dynastie
von Babylon sowie die damit verbundeneDatierung Alalakhs,ohne jedoch dabei auf die kritische Beur
teilung einzelner Argumente oder deren Ablehnung zu verzichten.

Nach J.B.Rowton (J.B.Rowton, 1958:98) ist der von S.Smith gewahlteZeitraurn fiir die Venusdaten
(1800-1600 v.Chr.) dem alteren vorzuziehen. Fiir die Regierung des B/Ham ergeben sich innerhalbdie
ses Rahmens, je nach Chronologiesystem, folgende Daten:

lang : 1. Jahr des B/Ham : 1848 v. Chr. (ultra-lang: 1900 v.Chr.);
mittel: 1. Jahr des B/Ham : 1792 v. Chr;
kurz : 1. Jahr des B/Ham : 1728 v, Chr.

Das Ende der ersten Dynastie fallt je nach System in die Zeit:

lang : 1651 v.Chr. (ultra-lang:1700 v.Chr.);
mittel: 1595 bzw. 1587 v. Chr.;
kurz : 1539 bzw. 1531 v, Chr..

D.CoUon (O.Collon, 1975:143) iibernimmtebenfalls das mittlere Chronologiesystem S.Smiths fiir die
DatierungAlalakhs und stimmt mit N.Na'aman (N.Na'aman, 1976:141) in der Ursache der Zerstorung
der Schicht VII (ca. 1650 v.Chr.), namlich dem Feldzug des Khattushili I iiberein. Beide weichen in
der Rekonstruktion der Genealogie Alalakhs sowohl von S.Smith als auch untereinander abo

DIE KURZE CHRONOLOGIE

Zur Unterstiitzung der kurzen Chronologie (Regierungszeit des Hammurabivon Babylon im Rahmen
des von S.Smithvorgeschlagenen Zeitraumes 1800-1600 v.Chr.) zieht auch W.F.Albrightdas archaolo
gische Material Alalakhs heran. Die absoluten Daten sind an der Chronologie Agyptens orientiert.

Die Keramik der Schicht Alalakh VII entspricht nach W.F.Albright der mittelbronze-II-B/C-zeitli
chen Ware Palastinas, d.h, u.a, der Keramik der Schichten Megiddo XII-X und Tell Beit Mirsim E-D
(W.F.Albright, 1956:27). Schicht vnenthielt dariiberhinaus den Abdruck eines hyksoszeitlichen Skara
Mus.

Die der MB Im/C zuzuordnende Keramikund dariiber Alalakh VII ist nach W.F.Albrightiiberligyp
tische Belege in das 17./16Jahrhundert zu datieren (W.F.Albright, 1956:27)und nicht alter als die Mit
te des 17Jahrhunderts anzusetzen. Der Skarabaus wie auch diverse SiegelabroUungen der Schicht VII
sollen nach W.F.Albright anhand stilistischer Kriterien in das 17. Jahrhundert zu datieren sein.

Uber den Vergleich der archaologischen Belege datiert W.F.Albright Schicht VII in den Zeitraum
1680--1630 v.Chr.. Yarimlimvon Alalakh ist damit friihestens urn 1700 v.Chr. als Regent der Stadt an
zusetzen (W.F.Albright, 1957:27).

Nach den Marl-Briefen waren Yarlmlim(I) von Yamkhad und Hammurabivon Babylonebenso Zeit
genossen wie Shamshi-AdadI und Hammurabi. Die Datierungdes Shamshi-Adad I la8t sich nach W.F.
Albright (W.F.Albright, 1942:29/30)(und ahnlich F.Comelius, 1956:308) iiber die Angaben der assyri
schen Konigsliste von Khorsabadund agyptische Synchronismen in die Zeit 1749/46-1717/1713 v.Chr.
datieren. Yarimlim (I) von Yamkhad wird dabei in die friihe Marl-Periode datiert, seine Regierungszeit
mit ca.1740 v.Chr. angesetzt (W.F.Albright, 1957:27 und 30).

Die Dauer der Regierungszeiten der Herrscher von Aleppo und Alalakh schatzt W.F.Albright auf je
ca.20 Jahre, d.h, der Beginn der Regierungszeitdes Yarlmlim von Alalakh, zwei Generationennach Ya
rimli~ von Yamkhadanzusetzen, datiert urn 1700 v.Chr. (W.F.Albright, 1957:27; 30). Die Herrscher
folge In A1alakh urnfa8t nach dieser Interpretation 3 Generationen (u.U. 4 Herrscher). Sie endet mit der
Zerstorung Alalakhs in Schicht VII urn 1630 V. Chr..
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A.Goetze (lange Chronologie) setzt wie B.Landsberger Yarimlim von Yamkhad als Zeitgenossen des
Hammurabi von Babylon ein (A.Goetze, 1957b:70). In Babylon folgen 5 Generationen auf Hammurabi,
die Dynastie endet mit der Zerstorung Babylons in der Regierungszeit des Samsuditana. In denselben
Zeitraum fallen nach A.Goetze wie auch nach B.Landsberger (A.Goetze, 1957b:70; BLandsberger, 1954
Seiten 52,53) die Herrscher Yamkhads und, sparer ansetzend, Alalakhs. Beide verbinden das Ende der
Schicht VII in Alalakh mit demselben Ereignis, das zur Zerstorung Babylons am Ende der 1. Dynastie
fUhrte, mit den Feldzugen des Murshili I. ca. 1650 v.Chr. Die absolute Datierung ist nach A.Goetze
tiber die Herrscherfolge des hethitischen Konigshauses -von Murshili I bis Tutkhalija 1- zu ermitteln
(A. Goetze, 1951:19ff). Die Regierungszeit des Tutkhalija UiBt sich hierbei tiber Verkntipfungen mit der
l1gyptischen Chronologie in die Zeit urn 1450 v.Chr. datieren (A.Goetze, 1951:19). Zwischen Murshili
lund Tutkhalija seien 7 Generationen zu rekonstruieren, deren Regierungsdauer insgesamt ca. 200 Jahre
umfaBt haben (A.Goetze, 1951:23). Dieser Ansatz fuhrt zu der Datierung des Murshili I bzw. seines
Feldzuges in die Zeit urn 1650 v.Chr., die Regierungszeit des Hammurabi von Babylon ist danach urn
1840 v.Chr. anzusetzen.

(Ende des Exkurses)
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Uber die Auswertung archaologischer Quellen konnte fur Schicht VII eine Zuweisung in den spaten
Abschnitt der MB II ennittelt werden, Schicht VII ist jedoch nicht mehr der beginnenden SB zuzurech
nen. Schicht VIII datiert ebenfalls in die MB II, nimmt aber den frtiheren Zeitraum ein, wahrend
Schicht IX der Mitte MB/Obergang Mittelbronze I zu Mittelbronze II zugerechnet werden kann.
.. Urn absolutchronologische Daten zu erhalten, soli versucht werden, eine Verbindung zur Chronologie
Agyptens herzustellen. Schon D.Collon hatte darauf hingewiesen, daB die Siegel der Schicht VII agyp
tische Motive zeigen (1975:185), die auf Kontakt zwischen Agypten und Nordsyrien zur Zeit der Hyk
sos schlieBen lassen.

1m folgenden soli gezeigt werden, inwieweit eine solche Verbindung tiber die Keramik herzustellen
ist,

Die Keramik Ugarits lieB sich mit dem Material Palastinas (MB II) einerseits und mit dem Syriens
andererseits verbinden (s.Teil IV). Einen Teil der in den hier herangezogenen Grabern belegten Keramik
charakterisierte F.A.Cl.Schaeffer als »typisch hyksoszeitlich«; der Hyksoszeit entsprechen dabei nach
F.A.Cl.Schaeffer in Ugarit die Phasen Ende Ugarit Moyen 2/Ugarit Moyen 3 (1948:28). Zu den hyksos
zeitlichen Formen gehoren nach F.A.Cl.Schaeffer vor aIIem die roten und schwarzen polierten Kruge
(1938:197 und 203,204, Abb.6F; S.220 und 227, Abb.22:B-D) wie auch die charakteristische Vase (F.
A.Cl.Schaeffer, 1938:237 und 238, Abb.31:L und Q; »•. les vases a col carene en terre chamois ru
gueuse... sont characteristiques de l'epoque hyksos.«),

Auf dem Vergleich dieser Vasen beruht in erster Linie die Verbindung der Befunde Ugarits mit de
nen Alalakhs und mit denen weiterer Vergleichsorte; die roten und schwarzen Kruge bilden neben an
deren Formen die Verbindung zur Keramik Palastinas, (Rote und schwarze Kruge treten in Palastina
erstmals ab der MB lIA auf und zeigen in der fruhen Form einen eher ovalen Korper, Charakteri
stisch werden die roten und schwarzen polierten Kruge in der MB lIB, wobei der Gefaskorper dann
durch eine betont vom Kerper des GefaBes abgesetzte Schulter charakterisiert wird; R.Amiran, 1970:
106/107).

Uber Ugarit und seine Verbindungen zu Palastina (MB lIB) soli versucht werden, anhand kerami
scher Vergleiche mit stratigraphisch gesichertem und absolut datiertem Material Agyptens Anhalts
punkte fur eine absolute Datierung der Schichten Alalakhs zu gewinnen.

Folgende Graber in Ugarit enthielten sowohl Vasen als auch rote und/oder schwarze polierte Kruge:

1. Graber der Hofsondage (Ugarit, S.97f.; zudem einen hylcsoszeitlichen Skarabaus);
2. Grab 53/inf.(Ugarit, S.loo); zudem sog.tannenzapfenformige Kruge (MB/SB) und einen hyksoszeitli

chen Skarabaus);
3. Grab 55 (Ugarit, S.102; zudem tannenzapfenformige Kriige);
4. Grab 56 (Ugarit, S.103; zudem red-on-black-Ware, nach F.A.Cl.Schaeffer ebenfalls typisch hyksos

zeitlich (1938:238) tannenzapfenformige Kruge);

Keramik, die in Palastina der MB II(B) entspricht, fand sich in der von M.Bietak seit den 60ziger
Jahren untersuchten Siedlung Tell ed-Dab'a/Agypten (im Ostdelta des Nils gelegen; M.Bietak, 1968:
79ff; 1970:15ff; 1974-77:314ff; 1980:288ff). Der Fundort, von M.Bietak als Handelsniederlassung und
spatere Hylcsoshauptstadt Avaris interpretiert (1980:289), ergab umfangreiche Belege ftir die syrisch
palastinensische Kultur der Mittelbronzezeit (Keramik, Architektur, BestattungssittenfGrabbauten). Die
Siedlung war im Verlauf der Besiedlung in unterschiedlichem MaGevon der agyptischen Kultur beein
fluBt (M.Bietak, 1984:474). Die Schichten H-D zeigen vom Mittleren Reich an bis zum Ende der Hyk
soszeit eine ununterbrochene Besiedlung des Ortes.

Rote und schwarze polierte Kruge mit engen Parallelen im Material Ugarits wurden iiberwiegend in
den Schichten E 3-2/El/D3 freigelegt, wo sie als Grabbeigaben und aus dem Siedlungskontext gebor
gen wurden; sie fanden sich dariiberhinaus aber auch noch in Schicht D2, dort in Bestattungen, die die
ser Schicht zugerechnet werden (M.Bietak, 1970:40, Tafel XV und 1968f:97) 62 (alteste Fonnen dieser
Kruge, denen der Phase MB IIA in Palastina entsprechend, traten bereits in Schicht F auf (M.Bietak,
1970:39 und Tafel XXlIc).

62 Den Tempel der Schicht E stelh M.Bietak den Tempeln der Schichten VII und IV A1alakbs gegenuber, 1980:289.
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Dorch diese Parallelen der Keramik Tell ed-Dab'as mit der Keramik Palastinas und Ugarits ist zu
nachst die Korrelation folgender Befunde moglich:

UGARIT
TELL ED-DAB'A

: Graber der Hofsondage; Graber 53 inf./55/56;
: Schichten E2-D2;

Die Kruge, die die Verbindung mit Ugarit ermoglichten, traten in o.g. Grabern Ugarits zusammen
mit den in A1a1akh in den Schichten VII-V charakteristischen Vasen auf. Uber das verbindende Glied
der Graber Ugarits llillt sich also eine »indirekte« Korrelation zwischen Alalakh und Tell ed-Dab'a wie
folgt erstellen:

TELL ED-DAB'A
ALALAKH

: Schichten E2-D2;
: Schichten VII-V;

Die absolute Datierung des Tell ed-Dab'a beruht auf der Festlegung des Endes der XIII.Dynastie,
des Beginns der XVIII.Dynastie und auf den Daten, die fur die zeitliche Zuordnung der dazwischenlie
genden Hyksoszeit zur Verfugung standen. Typisch hyksoszeitliche Skarabaen aus den Schichten El,
D3 und D2 (M.Bietak, 1984:478) stiitzen letztere. Die absolute Datierung der Schichten F-Dl ergibt
sich nach M.Bietak (1984:476/477) wie folgt:

MITIE
MBI/
llA

MITIELBRONZEZEIT
MB II (MB llB)

ENDE

SBZ

-F- E3 - E2 El D3 D2 D1
1710-1680 1680-1640 1640-1600 1600-1570 1570-1540 1540

[ 1650-1540 v.Chr, HYKSOSZEIT ]

Eine Einbindung Alalakhs in diesen Rahmen erfolgt zorn einen tiber den »indirekten« Keramikver
gleich, fUrden Ugarit als »Mittler« eingesetzt wird, zum anderen tiber die schon aufgezeigte Zuordnung
der Schichten Alalakhs innerhalb der mittelbronzezeitlichen Entwicklung.

FUrSchicht VI ennittelte M.H.Gates eine Zuweisung in den Ubergang MB/SB (M.H.Gates,1987:12),
wobei VIA in das Ende der MB Il, VIB in den Ubergang MB/SBZ gehorten, In VIB tritt nach M.H.
Gates (1987:9) erstmals bichrome Keramik auf, diese ist in Tell ed-Dab'a erstmals in Schicht Dl be
legt und wird von M.Bietak als Indiz ftir den Ubergang von der mittel-zur spatbronzezeitlichen Ent
wicklung angesehen (M.Bietak, 1968:102).

Schicht vn konnte auf Grund des Keramikvergleiches und der Datierung der Schicht VI in den spa
ten Bereich der MB II, aber vor den Ubergang zur SB I datiert werden, Schicht VIII in den fruheren
Bereich der MB II und Schicht IX in die Mitte der MB!Obergang MB 11MB II.

Eine Korrelation der Befunde Ugarits, Tell ed-Dab'as und Alalakhs innerhalb des fur Tell ed-Dab'a
erstellten zeitlichen Rahmens ergibt folgendes Bild:

MITIE
MBI/
ITA

MITIELBRONZEZEIT
MB II (MB llB)

ENDE

SBZ

-F- E3 - E2
1710 - 1680 1680-1640

[

UGARIT

El 03 02 01
1640-1600 1600-1570 1570-1540 1540-

rote und scbwarze polierte Kriige

rote und scbwarze polierte Kriige ]
Vasen/Graber Hors., 53, 55, 56 ]

ALALAKH VITI
kein Vgl.mat] [
-IX -

Scbicbt VII VIA
Vasen

VIB

Nach den Erkenntnissen aus Tell ed-Dab'a ist mit einem Vorkommen der roten und schwarzen po
lierten Kruge auf jeden Fall in obengenanntem Zeitraum zu rechnen.

Die Graber in Ugarit sind danach in diesen Zeitraum oder jtmger zu datieren.
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FUr Alalakh ergibt sich ein Hinweis auf die Laufzeit der Vasen tiber ihr Vorkommen in Ugarit, dort
zusammen mit den Kriigen, die mindestens diesen Rahmen umfaBt. Das jungere Vorkommen der Va
sen bis in den Beginn der SB ist durch Alalakh selber und die vorliegenden Vergleichsorte zu belegen.
FUr einen friihesten Ansatz ergaben sich in den hier relevanten Vergleichsorten keine absoluten Daten,
die Zuweisung dieser Form erfolgte aber stets in die zweite Halfte der MB und sparer,

Diese relative Zuordnung innerhalb der mittelbronzezeitlichen Entwicklung stimmt uberein mit der
relativen Zuordnung der Kriige in Tell ed-Dab'a sowie der Zuweisung der Graber in die Phasen Ugarit
Moyen Ende 21Ugarit Moyen 3.

Eine absolute Datierung der Schicht VII Alalakhs, orientiert an dieser Verbindung Alalakh-Ugarit/
Pall1stina-Tell ed-Dab'a, ergabe fUr den Beginn der Schicht VII eine Datierung ab ca. Mitte des 17.Jh.
(ca.1650 v.Chr.). Das Ende der Schicht VII kann im Zusammenhang mit dem Auftreten der bichromen
Keramik in Alalakh Schicht VIB und Tell ed-Dab'a Schicht Dl gesehen werden. Danach wUrden
Schicht VII und VIA, die beide keine bichrome Ware aufzeigen, vor dem Beginn der Schicht Dt/Tell
ed-Dab'a enden, d.h., das Ende der Schicht VIA lage ca.in der Mitte des 16.Jh., urn 1540 v.Chr..

M.H.Gates datiert die Schichten Alalakh VI und V ebenfalls tiber die Verbindung zur Chronologie
Agyptens (orientiert an den von M.Bietak erstellten Daten). FUr Schicht VIA fiihrt dies zu einer Zuord
nung der Schicht in den Zeitraum 1575-1550 v.Chr. (M.H.Gates, 1987:16, 17, 19; S.17: »The dates
for the individual phases here are necessarily approximate«..).

Schicht VII ware damit etwa dem Zeitraum Mitte des 17.JhJI650 v.Chr. bis 1575 v.Chr. zuzuweisen
(nach der Terminologie M.Bietaks entspricht dies groBenteils der sogenannten Hyksoszeit (1650 bis
1540 v.Chr.).

Ein Vergleich der hier gewonnenen Daten fUr Schicht VII-und somit auch fUr die Regierungszeiten
der im Archiv der Schicht VII genannten Herrscher Alalakhs-mit den Daten der drei oben erlauterten
Chronologiesysteme Mesopotarniens zeigt, daB tiber Alalakh eher das sogenannte kurze System zu sttit
zen ist (s.a.C.Ktihne, 1987:243, Anm.9).

Ubertragt man oben gewonnenen absoluten Daten auf die Korrelation der Befunde Alalakhs mit den
Vergleichsorten, so ergibt sich folgende Zuordnung:
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TABELLE 42

ANFANG MITIE
MITTELBRONZEZEIT

ENDE

1710-1680 1680- 1650- 1575-
ca.I650 ca.1575 1540

- - vm - - - VII - - [VIA]

EBLA Graber B/C - - - 
Gebaude Q - Schichten
4 und 5

HADIDI Bereich H XllI --

UGARIT Graber d.Hofsondage -

Grab 53(inf.)
Grab 54(inf.)
Graber 55,56

(-) Grab 4496
Grab 1246

EBLA GRAB A
HADIDI BEREICH B / MB lIB
MUMBAQAT STB I H4.1/ H5

-IX-

XVI-XV-XIV-XllI-XII-XI-X-

(Amuq K?) Amuq L - - - (-)

(K.Karum IV - - - - - - II)

MARDIKH 1lI A

HADIDI MB II A

PALASTINA MB II A -

Die Verbindung der Dynastien Alalakhs und Aleppos mit der ersten Dynastie von Babylon kann nur
tiber Schatzungen zur Dauer der Regierungszeiten einzelner Herrscher bzw. zur Dauer der einzelnen
Generation erfolgen. Fiir Schicht VII sind maximal 3 Generationen zu rekonstruieren (die Dauer einer
Generation wird mit 25-30 Jahren angesetzt).Der alteste der drei genannten Herrscher, NYarimlirn, ist
(tiber die Verbindung zu NAbban) als Sohn des Y/Hammurabi anzusehen, dieser wiederum tiber die
Texte aus Mari als Zeitgenosse des Hammurabi von Babylon bekannt. Rechnet man 4 Generationen (ab
NAmmitakum /Nlrkabtum) vom Ende der Schicht VII zuriick bis zur Regierungszeit des Y/Ham, so
erhalt man ein Datum von 1675 bzw. 1695 v.Chr. Nach der kurzen Chronologie ergab sich der Zeit
raum 1728-1676 v.Chr, ftir die Regierungszeit des B/Hammurabi.
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FUr die Regierungszeiten der Herrscher Alalakhs ergabe sich :

TABELLE 43

ALALAKH ALEPPO BABYLON MARl BOOR. ASSYRIEN
VII

SR.ADADI
B tRAM
1728

ZIMRILIM

YARIMLIM

Y tRAM

1686

Y t ABBAN
ca.l650

A/YARIMLIM
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Y/yARIM II
Y/NIQMEPUKH

NAMMITAKUM
Y/NIQMEPUKH
Y/IRKABTUM

ca.lS75 Y/YARIM lIllY/HAM II KHATTUSHILI I

FUr die absolute Datierung der frtihen Schichten Alalakhs ergeben sich nur wenige Hinweise, so etwa
das Vorkommen der Khabur-Keramik in den Schichten Alalakh X-VIII. Das frtiheste Auftreten der
Khabur-Ware wird tiber ihr Vorkommen in Chagar Bazar, Schicht lund Ktiltepe Karum Ib mit der
Regierungszeit des Sharnshi-Adad I »••oder etwas frtiher« in Zusammenhang gebracht (p.Gerstenblith
1983:62 und C.Hamlin, 1971:254/255; s.a. Schicht VIlI, hier S.159). Nach den Daten der kurzen Chro
nologie regierte Shamshi-Adad I seit dem spaten 18Jahrhundert (G.Wilhelm, 1982:17; s.a, W.F.Al
bright, 1942:29/30 und S.32 Regierungszeit des Shamshi-Adad I ab 1748 - ..). Ab diesem Zeitraum wa
re danach die Schicht X frtihestens anzusetzen, die Schichten Alalakh XI-XVI diesem Zeitraum voran
zustellen. Eine Grundlage fur die Datierung der frtihen Schichten Alalakhs ist damit jedoch nicht gege
ben.

Die abschlieBende Ubertragung der absoluten Daten der kurzen Chronologie fur die erste Halfte der
Mittelbronzezeit auf die Schichten Alalakh XVI-X ist somit ebenfalls nur als Hypothese zu betrachten.
Nach W.F.Albright beginnt die Phase MBII A im 18. Jh., die Phase MBII B umfaBt das 17Jh. bis in
den Anfang des 16Jh. und MB IIC datiert in die Jahre 1575-1500 v.Chr. (W.F. Albright, in: W.Ehrich,
1965:57) 63. M.Bietak, dessen Tenninologie zur frtihen und mittleren Bronzezeit sich an der W.F.Al
brights orientiert, ordnete Schicht G des Tell ed-Dab'a in das Ende der MB IIA, d.h, in den zeitlichen
Rahmen 1750--1720 v.Chr. ein.

" Die Gliederung der fn1hen und mittleren Bronzezeit nach W.F.Albright umfailt folgende Phasen:

EB IV
23.- 21.
Jh, v.Chr.

MBI
ca.2000-1800
v.Chr.

MB ITA
18.Jh.
v.Chr.

MBIIB
17.- Anfang 16.
Jh.v.Chr.

MBIIC
1575-1500
v.Chr.

P.Gerstenblith failt die Phasen EB IV und MBI zur letzten Phase der Friihbronzezeit zusammen und bezeichnet die Phase MB II A I
W.F.Albright als MB I I Beginn der Mittelbronzezeit (p.Gerstenblith, 1983:3).
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TABELLE 44

ANFANG
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MI1TE
MITTELBRONZEZEIT

Shamshi-Adad I
spates 18Jh.

B/Ham 1728-1686
M/Zim;Y/Yarim;Y/Ham

I

ENDE

(Daten nach M.Bietak - -) 1710 1650 - 1575

vm

IX

XVI --- XI X

Khabur - Ware
ab spatern 18. Jh.

Ende MBllA / Tell
ed-Dab'a, Schicht G

1750--1720

Ende 19Jh.
Jh.MBIIA

VII - - VIA
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Die vorliegende Arbeit hat zu folgenden Punkten und Problemstellungen Ergebnisse gebracht:
- Relative Datierung der Schichten Alalakh XVI-VII;
- Korrelation der Befunde der herangezogenen Fundorte;

Absolute Datierung der Schichten Alalakh XVI-VII;
- Regionale Gruppierungen und Zusarnmenhange.

Die relative Datierung der Schichten Alalakh XVI-VII

FUr die Schichten Alalakh XVI-VII ergab die Untersuchung eine zeitliche Einordnung, die die
gesamte Mittelbronzezeit umfaBt. Als Grenzwerte sind dabei die Schichten XVI und VII recht deutlich
zu fixieren, Die zeitliche Einordnung der dazwischenliegenden Schichten kann dagegen nicht in jedem
Fall mit gleicher Eindeutigkeit vorgenommen werden.

FUr den Zeitraum der ersten Besiedlung Alalakhs in Schicht XVI konnte die erste Halfte der MB
I ermittelt werden. Der frtiheste Ansatz fUr Schicht XVI lieB sich iiber das Fehlen charakteristischer
friihbronze-IV-zeitlicher Keramik der Mittelbronzezeit zuweisen. Ob anhand der Keramik der soge
nannten Schicht ~VII, die durch die Keramikneuaufnahme nicht erfaBt werden konnte, eine Griindung
Alalakhs in den Ubergang FB/MB zu postulieren ist, wie dies B.Williams und R.Hassert vorschlagen,
kann hier nicht mehr iiberpriift werden (B.WilliamslR.Hassert. 1977/78:42). Sicher ist, daB Schicht
XVI. von den o.g. Autoren ebenfalls dem Obergang FB/MB zugewiesen, schon in die MB datiert.

Eine differenzierte Zuordnung der Schichten XV-XI. wie XVI vor allem durch die Amuq-kiliki
sche Ware dokumentiert, lieB sich im Einzelnen nicht durchfiihren. Ober ihre stratigraphische Position
zwischen XVI (friihe MB) und X (spate MB I) miissen diese chronologisch dem dazwischenliegenden
Zeitraum zugeordnet werden. Zu iiberlegen ist, ob die Schichten XVI-XIII (Palasttiefschnitt) nicht als
Phasen einer Bebauung anzusehen sind. Hinweise dafUr finden sich in den architektonischen Struk
turen. Anhand des keramischen Materials ist jedoch eine soIehe Aussage wegen der geringen Materi
albasis nicht ausreichend zu belegen.

In den Schichten XII und XI zeigen sich eigenstandige Baukomplexe, die auf Grund der Keramik
analyse der fortgeschrittenen Phase der MB I zugewiesen werden konnten.

Den Schichten XVI-XI gemeinsam ist, daB sie vor allem durch die Amuq-kilikische Ware doku
mentiert sind. Vergleiche, die zur chronologischen Einordnung herangezogen werden konnten, stammen
fast ausschlieBlich aus den westlich und siidlich von Alalakh gelegenen Fundorten (siehe unten).

1m Gegensatz zu XVI-XI zeigt Schicht X eine deutlich groBere Materialbasis mit entsprechend
grolserem Formenspektrum. Aber auch hier stiitzt sich die Datierung noch in erster Linie auf die Ver
gleiche zur Amuq-kilikischen Ware und setzt X in das Ende der MB I.

Schicht IX. iiber den Keramikvergleich allein nicht zuzuordnen, wurde anhand der stratigraphischen
Lage zwischen X und VIII der Mitte der MB zugerechnet. Sowohl die Gemeinsamkeiten der Architek
tur als auch das zahlreiche Auftreten der fUr IX und VIII charakteristischen Schwarzen Ware lassen
eine engere Bindung an Schicht VIII als an X vermuten.

Auch die chronologischen Zuweisungen der Schichten VIII und VII stehen in engem Zusammenhang
zueinander. Der sich zunachst andeutende Datierungsrahmen fur Schicht VIII von der Mitte bis in das
Ende der MB und dariiberhinaus fand durch die Zuordnung der Schicht VII in die spate MB II eine
obere Begrenzung und konnte in die erste Halfte der MB II gesetzt werden. Parallelen in der Bebauung
wie auch im keramischen Material deuten dabei eine enge Verbindung zwischen heiden Schichten an.

FUr VII ergibt sich eine Zuordnung in die fortgeschrittene Phase der MB II. Diese orientiert sich
auch an den Ergebnissen zu Schicht VI, die in VIA noch deutliche Parallelen in der Keramik zu VII
erkennen Uillt. in VIB iiber die Importe jedoch schon in den Ubergang zur SB zu setzen ist.

Die Korrelation der Befunde der herangezogenen Fundorte

Die Korrelation der Befunde mittels des Keramikvergleiches war bezuglich der ersten Halfte der
Mittelbronzezeit durch zwei Gegebenheiten nur eingeschrankt moglich. In den Schichten Alalakh
XVI-XI liegt eine nur recht eingeschrankte Materialbasis (vor allem Amuq-kilikische Ware) vor.
Weiterhin besteht zur Zeit ein noch sehr unterschiedlicher Dokumentationsstand zur Entwicklung der
mittelbronzezeitlichen Keramik innerhalb Syriens.
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Die Verbreitung der Amuq-kilikischen Ware, also der Keramik, tiber die die Schichten XVI-XI
vor allem dokumentiert sind und tiber die eben so Schicht X bei grtiBerer Materialbasis datiert ist,
findet ihre ostliche Grenze im Bereich des Qoueiq (J.Tubb in J.Matthers, 1981:403ff). Ein Vergleich
der Keramik mit den Fundorten des Euphratstauseegebietes fur die fruhen Schichten XVI-XI schlieBt
sich somit nahezu aus. Die zusatzliche Aufnahme weiterer Vergleichsorte, in denen Amuq-kilikische
Ware belegt war. fuhrte zu einer Korrelation der Schichten XVI-X mit den Phasen Amuq K und L
(nach M.MeUink wurde Alalakh im Verlauf der Phase Amuq K gegrundet; 1962:225) wie auch mit
den Schichten Kultepe Karurn IV und II. Die laut G.Swift (G.Swift, 1958:44) vorhandenen keramischen
Parallelen zwischen Amuq Lund der Schicht G Tell Beit Mirsims weisen zudem die Phase MB II A
Pallistinas als entsprechenden Rahmen fur die Schichten XVI-X aus.

Die Kerarnik der MB ist fur die hier einbezogenen Fundorte in sehr unterschiedlichem Umfang
publiziert. So lieBen sich nach R.H.Domemann in Hadidi zwar drei Entwicklungsstufen im mittelbronze
zeitlichen Material unterscheiden, MB llNE/C, umfassend publiziert wurde jedoch bisher nur die Ke
ramik der Phase MB lIB, dh. der mittleren Entwicklungsstufe. Fur Tell Habuba Kabira ergab sich ein
breites Spektrum mittelbronzezeitlicher Keramik. Eine Gliederung des Materials in einzelne Entwick-

lungsstufen liegt noch nicht vor. Die Keramik der mittelbronzezeitlichen Befunde Mumbaqats wurde
in den jeweiligen Vorberichten schon detaillierter ausgewertet. Es liegt eine Zuordnung tiberwiegend
in den spaten Zeitraum der MB II vor.

Das Vorkommen Amuq-kilikischer Ware in Ebla-Grab A belegt die zeitliche Uberlappung der
Phase Mardikh IlIA mit den Schichten Alalakh XVI-X. Fur Hadidi ist eine Korrelation der Phasen
MB IIA und dem Beginn der MB lIB mit Alalakh XVI-X zu postulieren.

Schicht IX, der Mitte der MB zugewiesen, entspricht in etwa der Phase MB lIB Hadidis und tiber
schneidet sich mit den Phasen Mardikh I1IA/B.

Die breitere Materialbasis der jungeren Schichten Alalakhs und die umfassendere Publikation der
Keramik der spateren mittelbronzezeitlichen Entwicklung erlaubt fur die zweite Halfte der MB
deutlichere Korrelationen.

So sind die Schichten Alalakh VIII-VII (u.U. VIA) in Ebla den Schichten 4 und 5 des Gebaudes
Q sowie den Bestattungen B/C gegenuberzustellen. In Hadidi erstreckt sich Phase MB lIB zumindest
teilweise in den Zeitraum der Schicht Alalakh VIII (und VII?), wahrend die hier umdatierte Bebauung
des Bereiches H XIII nach der Terminologie R.H.Domemanns dem Zeitraum der Phase MB IIC ent
sprache und so mit der Schicht Alalakh VII(VIA?) zu korrelieren ware.

In Mumbaqat kann der Steinbau I in einer Phase seiner Baugeschichte (H4.l/H5) etwa dem Zeitraum
zugeordnet werden, den in Alalakh die Schichten IX-VllI/Ende MB I/Beginn der MB II oder Mitte
der MB einnehmen.

Die Graber Ugarit 53 (inferieur), 54 (inferieur), 55, 56, 4496 und 1246 sind mit den Schichten
Alalakh VIII, VII (und VIA?) zu korrelieren.

Keine eindeutige Zuordnung innerhalb des Rahmens, den die Schichten Alalakh XVI-VII einneh
men, kann fur die mittelbronzezeitliche Keramik Tell Habuba Kabiras gegeben werden. Auch Tarsus
bleibt U.a. wegen der fehlenden Feingliederung der mittelbronzezeitlichen Keramik von der Korrelation
ausgenommen. Die Oberflachenfunde des Qoueiq-Surveys konnen in die Korrelation nicht einbezogen
werden.

Die absolute Datierung der Schichten Alalakh XVI-VII

Der absolutchronologische Rahmen fur die Schichten Alalakh VIII/VII (MB In konnte tiber die
Parallelen im Material zwischen Alalakh und Ugarit einerseits, Ugarit, Palastina und Agypten anderer
seits gewonnen werden. Nach M.Bietak stellt der Fundort Tell ed-Dab'a eine palastinensische Han
delsniederlassung und sparerdie Hautpstadt der Hyksos in Agypten dar, deren Material mit der agypti
schen Chronologie zu verbinden ist. Fur die absolut-chronologische Zuordnung der Schichten Alalakh
VI.II und VII ergab sich durch die Verbindungen tiber Ugarit nach Tell ed Dab'a ein Zeitraum von der
Mltt~ des 17.Jh. bis ca. 1575 v.Chr .. Die Datierung fiir das Ende der Schicht VII (1575 v.Chr.) wird
dabei auch von den Daten gestutzt, die durch die direkten Parallen zwischen Tell ed-Dab'a (Schicht
Dl) und Alalakh VIB (in beiden Fallen bichrome Importkeramik) gewonnen wurden. Berechnet man
tiber die fur VII ermittelten Daten die Regierungszeiten der Herrscher Alalakhs und Aleppos, so kann
auf Grund der bekannten Verbindungen zum mesopotamischen Raum fur die Regierungszeit des B/Ham
murabi (ca.I728-1686) ein Datum ermittelt werden, welches die kurze Chronologie stutzt,
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FUr die der MB I zugewiesenen Schichten Alalakh XVI-X ergaben sich keine Moglichkeiten, einen
Bezug zur absoluten Chronologie herzustellen. Akzeptiert man jedoch die durch die Ergebnisse fur die
MB II Zeit gesttitzte kurze Chronologie, so ware der Beginn der MB I gegen das Ende des 19.Jh.
anzusetzen.

Regionale Gruppierungen und Zusammenhange

Der Vergleich der Keramik erbrachte neben den Ergebnissen zur Datierung auch Aufschlusse tiber
regionale Entwicklungen und Zusammenhange, Dabei zeigten sich bezuglich der Schichten Alalakh
XVI-XI fUr die friihe MB (MBij nahezu ausschlieBlich Parallelen in den Fundorten Tarsus/Kilikien,
Ugarit/syrische Kuste, Ebla und Qoueiq. Zudem lieBen sich Verbindungen zur Keramik der Amuq
Ebene in den Phasen K und L wie auch zum Material Kiiltepe Karums IV und II herstellen. Die Ver
gleiche fUr die friihe MB (MBij umfaBten so gut wie keine Belege aus dem Euphrat-Stauseebereich.

Ob sich tiber die bemalte Keramik hinaus weitere Verbindungen zwischen Alalakh, Tarsus, Ugarit,
Ebla und dem Bereich Qoueiq in dieser fruhen Phase der MBI ergeben, ist auf Grund der sehr be
grenzten Materialbasis in XVI-XI hier nicht zu beantworten. Auch muB die Frage offen bleiben, ob
dasFehlen der Verbindungen zwischen Alalakh und den Fundorten des Stauseebereiches lediglich auf
diese Materiallage zuruckzufuhren sind.

Mit der groBeren Materialbasis ab X sind die Beziehungen zwischen Alalakh und dem Euphratstau
seebereich dokumentiert. Die Verbindungen zu den eingangs erwahnten Orten im Stiden und Westen
konnen tiber das Vorkommen der Amuq-kilikischen Ware noch in Schicht X weiterhin aufgezeigt
werden.

In dem fur die zweite Halfte der MB zu Verfugung stehenden, umfangreicheren Material sind regi
onale Entwicklungen zu erkennen, die tiber dasVorkommen gemeinsamer Formen miteinander zu paral
lelisieren sind. Regionale Entwicklungen finden sich dabei vor allem in Tarsus und Ugarit.

Die Verbindungen zwischen dem Material Kilikiens{I'arsus und der Amuq-Ebene/Alalakh sind in
der ersten Halfte der MB (MBI) anhand der Amuq-kilikischen Ware deutlich aufzuzeigen. Die ein
fache/unbemalte Ware beider Regionen ist dagegen nach vorliegender Untersuchung in der MB deutlich
voneinander abzusetzen. Damit laBt sich in der MB eine Entwicklung verfolgen, die schon in der FB
begonnen hatte und sich tiber die MB hinaus in der SB fortsetzt.

Die Verbindungen zwischen der Amuq-Ebene und Kilikien lassen sich nach M.Mellink ab der
Phase Amuq A (1962:220) aufzeigen. Von Amuq A bis Amuq F waren dabei so enge Parallelen im
Material zu beobachten, daB M.Mellink von einer einheitlichen Kultur spricht (op.cit. 221). Diese
Einheit zerbricht nach M.Mellink in der Phase Amuq F/F-G. Ab Arnuq G zeichnet sich in beiden
Regionen eine zunehmend regional gepragte Entwicklung ab, die nur noch vereinzelt Parallelen erkennen
laBt (op.cit.S.222). Auch fur die SB sind die Gemeinsamkeiten nur anhand weniger Formen aufzuzei
gen.

Vergleiche zwischen der Keramik von Tarsus und dem mittelbronzezeitlichen (MB I/II) Material
der tibrigen Vergleichsorte lieBen ein deutlich anderes Keramikrepertoire in Kilikien erkennen.

Die Verbindungen zwischen Ebla, Qoueiq, Ugarit und der Amuq-Ebene/Alalakh beschranken sich
vor allem auf die in der MB I verbreitete Amuq-kilikische Ware.

Ugarit zeigt in der Keramik der Phasen Ugarit Moyen 2-3 ein Spektrum, welches sich insgesamt
von dem mittelbronzezeitlichen Material Alalakhs unterscheidet, wobei einzelne Formen, wie etwa die
charakteristische Vase, eine Korrelation moglich macht.

Die Gegentiberstellung der mittelbronzezeitlichen Keramik Ugarits und der Eblas und des Stausee
bereiches unterstreicht die regionale Entwicklung der Keramik Ugarits.

In Ugarit lassen sich enge Parallelen zur Keramik Palastinas fur die MB II beobachten. In diesem
Zusammenhang ist auf die von J.Tubb durchgefiihrten Untersuchungen zuruckzugreifen, der die MB
I zeitliche Keramik (MB lIA) der syrischen Kuste als nahezu identisch mit dem MB IIA zeitlichen
Material Palastinas und beide als zu einem »cultural continuum« gehorend bezeichnete (J.Tubb,
1983:50). Nach G.Swift (G.Swift, 1958:46) gehorten Ugarit, die sudsyrische Kuste und Palastina einer
von Nord- und Inlandsyrien in der Phase Amuq L deutlich abzusetzenden Kultur an.

Bezuglich der friihbronzezeitlichen Verbindungen in dieser Region soll kurz auf die Untersuchungen
St.Mazzonis verwiesen werden (1985a und 1985b). Danach (1985a:566) war die Keramik der Phasen
Amuq lund J mit der Ugarits eng verwandt. Durch vorliegende Untersuchung (MB II; J.Tubb/MBI)
ergibt sich fur die mittelbronzezeitlichen Beziehungen zwischen Amuq / Alalakh und Ugarit somit ein
von der friiheren Entwicklung abweichendes Bild. Weitere Untersuchungen werden zeigen mussen, ob
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sich in der MB. wie hier angedeutet, eine neue Ausrichtung kultureller Beziehungen und Einfhlsse
umfangreicher dokumentieren llillt, die die syrische Kuste zumindest ab Ugarit enger mit der
palastinensischen Kultur verbindet,

In diesern Zusammenhang sollen die Ergebnisse der Untersuchungen von M.H.Gates zur Verbindung
Ugants mit Alalakh im Ubergang von der Mittelbronze- zur Spatbronzezeit Erwlihnung finden. Nach
M.H.Gates sind in Alalakh VI und V verstarkt Parallelen zum Material Ugarits zu beobachten (1976:
Seite 172), von M.H.Gates als eine Orientierung Alalakhs zur Ktistenregion Syriens und Palastinas
gedeutet, die Alalakh und Ugarit in einen engeren kulturellen Kontext miteinander bringen.

Die mittelbronzezezeitliche Keramik im Stauseebereich ist in sehr unterschiedlichem Umfang publi
ziert und bezuglich ihrer Entwicklung innerhalb der MB analysiert. Die Zuordnung einzelner Formen
und Charakteristikazu bestimmten Entwicklungsstufen innerhalb der MB kann noch nieht in allen Hillen
eindeutig bestimmt werden. Trotzdem ist die enge Verwandtschaft im Formen- und Warenspektrum
der Fundorte Tell Habuba Kabira, Mumbaqat und Hadidi deutlich zu belegen.

Die Verbindungen zu Alalakh sind erst ab Schicht X (Ende MBI) nachzuweisen, dann aber zahlreich
und alle hier relevanten Formengruppen umfassend.

Die Parallelen zwischen Ebla und Alalakh waren ab der MB I tiber die Amuq-kilikische Ware zu
beobachten. FUrdie zweite Halfte der MB sind eindeutig Verbindungen anhand gemeinsamer Formen
gruppen zu erkennen.

Parallelen in der Kerarnik sind dartiber hinaus auch zwischen dem Stauseegebiet und Ebla zu beob
achten. Nach St.Mazzoni (St.Mazzoni, 1985a:566) zeigten die Regionen Amuq und Ebla in der FB IV
ein eng verwandtes Spektrum, wahrend im Euphratgebiet eine zunehmende Ablosung von der zentralsy
rischen Entwicklung (Hama-Ebla-Homs) und eine Orientierung zur ostlichen Tradition zu beobachten
sei (op.cit.S.568).

Die oben aufgezeigtenregionalen Keramikinventare sind tiber die Verbreitungeinzelner charakteristi
scher Waren und Formen miteinander in Beziehung zu setzen.

So stellt die Schwarze Ware von der Mitte bis zur zweiten Halfte der Mittelbronzezeit (Alalakh
IX und VIII) mit ihrer Verbreitung von Hadidi im Osten tiber Qoueiq und Ebla bis Judaidah/Amuq
(G.Swift, 1958:13, 16) und Alalakh im Westen eine Verbindung vorn Stauseebereich bis zur Amuq
Ebene dar (siehe M.H.Gates zur Verbreitung dieser Ware auch im Bereich Karkemish 1976:140).

Eine vergleichbare Verbindung ergibt sich tiber die Schale mit betonter Hohlkehle, die in Alalakh
in Schicht IX, in Ebla als Beigaben in den Grabern A und B, im Bereich des Qoueiq aus Tell Rifa'at
wie auch in Hadidi fur die Mitte bis Ende der Zweiten Halfte der MB zu finden ist. In Ebla soIl sie
charakteristisch fur Mardikh IlIA sein, in I1IB deutlich seltener auftreten. Der Befund in Hadidi, nach
R.H.Domemann spatbronzezeitlich, ist m.E. in die spate MB umzudatieren.

Mit dem Auftreten der sogenannten low waisted vessel in Alalakh VIII und VII findet sich eine
weitere Form, die Parallelen zwischen den verschiedenen Regionen belegt, Ihre Verbreitung lieB sich
vorn Stauseebereich im Osten (Hadidi, Mumbaqat) tiber Qoueiq und Alalakh im Westen bis in den
Kustenbereich in Ugarit nachweisen (zur jungsten umfassenden Untersuchung zur zeitlichen und geo
graphischen Verbreitung siehe P.Gerstenblith, 1983:75ff).

Die charakteristischen Vase aus Schicht VII ist eine ebenfalls vom Staussebereich im Osten (Hadidi,
Mumbaqat) tiber Qoueiq, Ebla und Alalakh im Westen bis in den Ktistenbereich nach Ugarit vorkom
mende, fur die MB II typische Form. Sie ist als einzige der Vergleichsformen in Ugarit haufiger zu
beobachten.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB in Ugarit und Tarsus in der zweiten Halfte der Mittelbronzezeit
eine von den tibrigen Fundorten deutlich abzusetzende regionale Kerarnikentwicklung aufzuzeigen ist,
Die Fundorte des Euphratstauseebereiches bilden eine eng verwandte Kerarnikgruppe mit zahlreichen
Parallelen zur Keramik Alalakhs und Eblas. Die Verbindungen Alalakhs zu Ugarit und Tarsus sind
auf jeden Fall weniger stark ausgebildet als die Gemeinsamkeiten mit dem ostlich gelegenen Bereich.

Die Interpretation der Siedlungsstruktur in Alalakh VII fuhrt zu Hinweisen tiber die Bedeutung der
Stadt. Weiterhinkonnen bei vergleichbaren Strukturen in den tibrigen Fundorten Anhaltspunkte fur die
schon im Keramikvergleich angedeuteten regionalen Entwicklungen gewonnen werden.

Palast und benachbarteKultanlage mit ihrer sorgfaltigen Bauweise wie die aufwendige Befestigungs
anlage mit Wall und Doppelkammertor unterstreiehendie Bedeutung Alalakhs, wobei die Texte des Ar
c.hives in Schicht VII die Stadt schon als Sitz der Verwaltung einer Vasallenstadt Aleppos erkennen
heBen.

Die Befestigungen Alalakhs, Eblas, Hadidis und Mumbaqats zeigen enge Parallelen. Vergleichbare
Anlagen sind in Palastina in der Mittelbronzezeit charakteristisch.
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Tafel

1-16
17-32
33-53
5~

674J9
70-79
80-84
85--87
88
89
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91-92

Abkiirzungsverzeichnis

Abbildungsnummer

1- 63
1-170
1-221
1- 87
1- 8
1- 33
1- 11
1- 12
1- 3
1- 4
1
1- 17

Schicht

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
"XVIII"

Spalte 1 :
Spalte 2 :

Spalte 3 :
Spalte 4 :

Spalte 5 :

Spalte 6 :

Abb.Nr.
a
i
Bernal.
streifenpol.
h
sch
ATG
Pl.qu.
R.
strat.pit
W.S.
Sch. (?)

A
ANT
ATP
BM
F

N

Abbildungsnummer
ausen
innen
Bemalung
streifenpoliert
handgemacht
scheibengedreht
Atchana grave
Planquadrat
Raum
stratification pit
L.Woolley, 1955-Seite...
beziiglich der Schichtenzu
gehorigkeit bestehen auf
Grund unterschiedlicher
Angaben in L.Woolley
1955 und der Kartei des
Hatay-Museums Unklar
heiten.
Ashmolean-Museum
Hatay-Museum, Antakya
Atchana-Pottery
British Museum
Institute of Archaeology,
London
Nicholson-Museum,
Sydney

Zu Schicht "XVIII", Tafeln 91-92

Eine Schicht XVIII findet weder in L.Woolley 1955 noch in den Vorberichten Erwahnung. 1m
Hatay-Museum trugen einige der Objekte aus Alalakh diese Kennzeichnung; z.T. konnten sie als
nicht stratifiziert geborgenes Material iiber L.Woolley 1955 identifiziert werden.

1m vorliegenden Katalog werden die Objekte der Vollstandigkeit halber angefiihrt.





Tafel: 1 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

la/b 662662 streifenpol. x Palast, R.l9 F 50:7643
ATP 39:255;
W.S.I04

2 572 572 raub/matt x Pl.qu.K13 ANT 7855
ATP 39:308;
Sch.VI(?)

3 364 364 glatt/matt x Palast, R.20 ANT 7921
ATP 39:291;
W.S.l04



SCHICHT VII TAFEL I

1 a

2

3
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REPRODUCTION



Tafel: 2 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

4 364 364 rauh/matt x Palast, R.22 ANT 7934
ATP 39:302;
W.S.104

5 562562 rauh/matt x Grab. ATG ANT 10207
48:7 ATP 48:60;

W.S.221
6 542542 glatt/matt x N 50342;

Sch.VII(?)
7 364 364 rauh/matt x Tempel ANT 10162

ATP 48:13
8 374 374 rauh/matt x big pit ANT 9911

ATP 47:170
9 364 364 rauh/matt x Palast, R.17 ANT 9813

ATP 47:172
10 582474 glatt/matt x Palast, R.17 ANT 9912

ATP 47:171
11 573 573 glatt/matt x Palast, R.17 ANT 10177

ATP 48:29
12 574 574 sehr glatt/matt x ANT 10169

ATP 48:21
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Tafel: 3 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

13 466 466 154 poliert x Palast, R.17 ANT 10173
ATP 48:25

143/b 464 464 143 glatt/matt x Tempel ANT 9837
ATP 47:96;
W.Taf.XCIII/K
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Tafel: 4 Schicht : VII MaI3stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

15 672 672 raub/matt x ANT 9882
ATP 47:141;
Sch.VI(?)

16 572 572 rauh/matt x ANT 7879
ATP 39:188

17 366 366 rauh/matt x N 52417;
Sch.VII(?)

18 376 376 rauh/rnatt x N 52417;
Sch.VII(?)
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16
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REPRODUCTION



Tafel: 5 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

19 474 474 glatt/matt x ANT 8400
ATP 46:296

20 572 572 glatt/matt x Palast, R.l9 ANT 7912
ATP 39:250;
W.S.I04

21 673 673 glatt/matt x (Grab ?) A 1939:392;
ATG 38:22 W.S.221;

ATP 8:148 J;
Sch.V(?)

22 672 672 652 glatt/matt x F 50:7638
23 672 672 sehr glatt/matt x Palast, R.l6 A 1948:533

ATP 39:260
24 573 573 glatt/matt x Palast, R.l3 ANT 7780

ATP 39:215;
W.S.103

25 672 672 glatt/matt x Palast, R.18 A 1967:813
ATP 39:262

26 476476 glatt/matt x ANT 8141
ATP 47:170
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Tafel: 6 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund BemerkungenNr. a i Bernal. behandlung h sch

27 582 582 sehr glatt/matt x Grab, ATG 48:1 ANT 10191
AlP 48:43;
W.S.22128 582 582 glatt/matt x Palast, R.l8 ANT 7910
AlP 39:246;
W.S.l0429 682682 streifenpol. x Palast, R.l9 A 1948:591
AlP 39:25930 772 772 glatt/matt x N 5242931 773 773 streifenpol. x A 1939:391
AlP 37:148 L32 374 374 rauh/matt x Pl.qu. K14 ANT 8158
AlP 46:187
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Tafel: 7 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

33 583 583 glatt/matt x ANT 7634 H
ATP ?:148 H

34 373 373 glatt/matt x ANT 9761
ATP 47:20

35 583 583 glatt/matt x Palastbe- ANT 7783
reich ATP 39:270

36 582 582 sehr glatt/matt x Palast, R.18 ANT 7924
ATP 39:239



SCHICHT VII

•

TAFEL 7

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 8 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

37 573 - glatt/matt x ANT 7911
AlP 39:257

38 374 374 glatt/matt x Palast, R.19 ANT 7915
AlP 39:249;
W.S.I04
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Tafel: 9 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

39 582 582 glatt/matt x (Grab ?) ANT 7624;
W.S.221

ATG 38:22 ATP 8:199;
Sch.III(?)

40 672 672 rauh/matt x Palast, R.l9 ANT 7832
ATP 39:248;
Sch.VI(?)
W.S.l04;
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Tafel: 10 Schicht : VII

Abb. Farbe Oberflachen-
Nr. a i Bernal. behandlung

41 574 574 353 sehr glatt/matt
albIc

Technik
h sch

x

Mallstab : 1:2

Befund Bemerkungen

Palast-Schutt ANT 7874
R.18 AlP 39:199;

W.S.314;
W.S.318
dort Sch.N;
femer
W.Taf. LXXXVI
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Tafel: 11 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

42 464 464 364 glatt/matt x ANT 7896
ATP 39:327

43 374374 rauh/matt x N 52419
44 574 574 366 glatt/matt x ANT 7868

ATP 39:90; w.
Taf.LXXXVII c;
dort Sch.IV
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Tafel: 12 Schicht: vn MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

45 582 582 raub/matt x N 52422;
Sch.VII(?)

46 574 574 raub/matt x N 52421;
Sch.VII(?)

47 762762 streifenpol. x Palast, R.19 A 1948:538
ATP 39:243;
W.S.l04

48 363 363 glatt/matt x ANT 7872
ATP 39:78

49 551 551 glatt/matt x Palast, R.2 ANT 7875
ATP 39:96;
W.S.99
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Tafel: 13 Schicht : VII Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

50 574 - 542 glatt/matt x Palast, R,17 ANT 9906
ATP 47:165

51 154 - glatt/matt x ANT 8365
ATP 46:256

52 154 - glatt/matt x ANT 8365
ATP 46:260

53 572 572 rauh/matt x ANT 9838
ATP 47:97

54 574 574 rauh/matt x ANT 7883
ATP 39:257c

55 363 363 glatt/matt x Palastbereich ANT 7790
ATP 39:309;
Sch.V(?)
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REPRODUCTION



Tafel: 14 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bemal. behandlung h sch

56 474 474 glatt/matt x Palast, R.17 ANT 9898
ATP 47:157

57 582 582 glatt/matt x Palast, R.17 ANT 10174
ATP 48:26

58 762762 sehr glatt/matt x A 1948:590
ATP 39:105

59 464 464 glatt/matt x ANT 9862
ATP 47:121;
W.S.309;
Sch.xII(?)
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Tafel: 15 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

60 154 154 rauh/matt x Tempel, R,48/5 ANT 10208
ATP 48:61;
W.S.61
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Tafel: 16 Schicht : VII MaBstab : 1:2

Abb. Faroe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

61 573 573 glatt/matt x x Tempel ANT 10223
ATP 48:12;
W.S.353;
W.Taf.LVIIf

62 452364 464 glatt/matt x Tempel ANT 10171
(reserved slip) ATP 48:24

63 465 - 355 glatt/matt x N 52721
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Tafel: 17 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

683 573 440 glatt/matt x A 1948:387
(scraffiato) W.S.315, 316,

352
2 474 474 glatt/matt x N 52512
3 682682 glatt/matt x N 50514
4 552 552 streifenpol. x BM 1951:1-3/23

auGen + innen 136653 B
5 552 552 streifenpol. x F 50:7527

auGen + innen
6 552 552 streifenpol. x N 50515

auGen + innen
7 541 541 streifenpol. x N 50515

aufen + innen
8 551 551 streifenpol. x N 50515

auGen + innen
9 640640 streifenpol. x F 50:7527

anfen + innen
10 551 551 streifenpol. x N 50515

ausen + innen
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Tafel: 18 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe OberfUichen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

11 474 474 glatt/matt x N 52520
12 374 583 raub/matt x N 50512
13 562 562 auBen:glatt/matt

innen.streifenpol. x N 52516
14 640640 streifenpol. x F 50:7527

au8en + innen
15 541 541 streifenpol. x BM 1951:1-3/23

au8en + innen 136653 C
16 551 551 streifenpol. x N 50515

au8en + innen
17 641 641 streifenpol. x BM 1951:1-3/23

136653 E
18 561 561 glatt/matt x A 1948:382
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Tafel: 19 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

19 662662 streifenpol. x BM 1951:1-3/
auBen + innen 23; 136653 D

20 551 551 streifenpol. x N 52515
auBen + innen

21 573 573 glatt/matt x ANT 7859
AlP 46:252

22 583 583 rauh/matt x N 50514
23 574 476 rauh/matt x N 50512
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Tafel: 20 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund BemerkungenNr. a i Bernal. behandlung h sch

24 364 364 356 glatt/matt x A 1948:38925 564 564 glatt/matt x N 5251326 552574 sehr glatt/matt x N 5252227 573 573 542 glatt/matt x A 1948:38828 562562 542 glatt/matt x F 50:752429 474 583 rauh/matt x N 5051330 574 573 pollert x Tempel ANT 10159
AlP 48:10
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Tafel: 21 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

31 364 364 264 230 glatt/matt x A 1948:390
32 475 475 264 rauh/matt x N 50512
33 374 375 254 rauh/matt x N 50513
34 583 583 266 rauh/matt x N 50513
35 474474 464 glatt/matt x N 50514
36 574 574 544 rauh/matt x N 50513
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Tafel: 22 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

37 563 574 354 glatt/matt x BM 1951:1-3/
23; 136653 A

38 551 551 streifenpol. x N 52518
aufsen + innen

39 342342 glatt/matt x N 52521
40 542 543 glatt/matt x N 50514
41 353 353 glatt/matt x ANT 8196

AlP 46:227
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Tafel: 23 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund BemerkungenNr. a i Bernal. behandlung h sch

42 574574 glatt/matt x PI.qu.L13 ANT 8407
ATP 46:30443 154 364 pollett x A 1948:38344 574 574 354 rauh/matt x N 5051345 674 674 553 glatt/matt x N 5051346 576 576 auBen:356 glatt/matt x N 52628innen:543

47 474 474 glatt/matt x F 50:752448 574 574 364 glatt/matt x N 5051349 474 474 452 glatt/matt x F 50:7524
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Tafel: 24 Schicht: vrn MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund BemerkungenNr. a i Bernal. behandlung h sch

50 574574 sehr glatt/matt x ANT 7805
AlP 39:272;
Sch.VI(?)
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Tafel: 25 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

51 573 573 raub/matt x N 50512
52 474 266 raub/matt x N 50512
53 573 573 glatt/matt x N 50514
54 561 561 raub/matt x N 50514
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Tafel: 26 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

55 683 683 rauh/matt x N 50512
56 365 365 streifenpol. x BM 1951:1-3/

23; 136653 F
57 573 573 rauh/matt x Tempel, R.48/4 ANT 10155;

AlP 48:6;
W.S.61,Anm.l

58 582 582 rauh/matt x ANT 8383
AlP 47:279;
Sch.VI (?)

59 474 474 glatt/matt x ANT 8197
AlP 46:228

60 583 583 rauh/matt x Tempel ANT 10175
AlP 48:27

61 372 372 glatt/matt x ANT 8392
AlP 46:288

62 374 374 sehr glatt/matt x A 1948:386
63 474 - streifenpol. x ANT 9757

AlP 47:16;
W.S.310
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Tafel: 27 Schicht : VIII MaJ3stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

64 640640 streifenpol. x A 1948
auBen + innen

65 541 551 streifenpol. x N 52519
66 640640 streifenpol. x F 50:7527

auBen + innen
67 541 541 streifenpol. x N 50516
68 551 551 glatt/matt x F 50:7527
69 630 630 streifenpol. x F 50:7527

auBen + innen
70 640640 streifenpol. x F 50:7527

auBen + innen
71 551 551 streifenpol. x F 50:7527

auBen + innen
72 640652 streifenpol. x A 1948:377
73 weiB 566 glatt/matt x A 1948:376;

Sch.VI (?)
74 572 572 glatt/matt x x Tempelbereich ANT 10240

AlP 48:29;
W.S.353, dort:
Sch.VIII/lX;
W.Taf.LVII, c

75 464 474 144 glatt/matt x A 1948:393
76 542 542 252 glatt/matt x A 1948:397
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Tafel: 28 Schicht : VIII Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

77 582 573 464 glatt/matt x Hofbereich vor ANT 10186
dem Tempel, AlP 48:38;
dort obere W.S.313 +
Schicht B W.Taf.XCIII, j

78 375 375 254 glatt/matt x N 50513
79 582 582 353 glatt/matt x N 52634
80 583 583 553 glatt/matt x N 50514
81 572 - 532 glatt/matt x N 52510
82 682682 741 glatt/matt x ANT 10180

AlP 48:32
83 464 464 143 glatt/matt x ANT 9837
84 563 563 541 glatt/matt x BM 1951:1-3/

23; 136653 G
85 255 574 255 glatt/matt x A 1948:384
86 574 583 464 rauh/matt x N 50513
87 575 575 464 glatt/matt x N 50513
88 572 572 341 glatt/matt x F 50:7524
89 464 464 244 glatt/matt x F 50:7524
90 363 366 244 glatt/matt x F 50:7524
91 573 573 342 glatt/matt x F 50:7524
92 574 574 542 glatt/matt x N 50513
93 474 - 442 sehr glatt/matt x N 52630
94 573 574 354 glatt/matt x A 1948:391
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Tafel: 29 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

95 464 572 454 glatt/matt x N 50513
96 574 574 244 glatt/matt x A 1948:392
97 364 364 246 glatt/matt x N 50514
98 573 - 533 rauh/matt x N 52713
99 463 572 343 glatt/matt x F 50:7524
100 464 572 454 glatt/matt x F 50:7524
101 572 572 342 glatt/matt x F 50:7524
102 574 574 364 glatt/matt x N 50513
103 574 466 442 glatt/matt x A 1948:396
104 364 364 143 glatt/matt x F 50:7524
105 573 573 343 glatt/matt x F 50:7524
106 573 - 543 glatt/matt x N 52509
107 572 572 532 glatt/matt x F 50:7524
108 573 573 542 glatt/matt x F 50:7524
109 573 573 542 glatt/matt x F 50:7524
110 572 572 231 glatt/matt x F 50:7524
111 574 574 354 glatt/matt x N 50513
112 573 572 531 glatt/matt x F 50:7524
113 374 374 254 glatt/matt x N 50513
114 574 574 531 glatt/matt x F 50:7524
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Tafel: 30 Schicht : VIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

115 474 474 444 glatt/matt x N 50512
116 366 574 256 glatt/matt x N 50513
117 475475 366 glatt/matt x N 50513
118 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
119 574 574 454 glatt/matt x N 50513
120 574 574 533 glatt/matt x N 50513
121 573 476 246 glatt/matt x N 50516
122 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
123 572 572 532 glatt/matt x F 50:7524
124 574 574 343 glatt/matt x F 50:7524
125 563 563 343 glatt/matt x F 50:7524
126 573 573 234 glatt/matt x F 50:7524
127 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
128 672 672 642 glatt/matt x F 50:7524
129 563 563 354 glatt/matt x F 50:7524
130 364 473 244 glatt/matt x F 50:7524
131 574 574 343 glatt/matt x F 50:7524
132 475 475 364 glatt/matt x N 50513
133 563 563 352 glatt/matt x F 50:7524
134 563 563 352 glatt/matt x F 50:7524
135 363 573 244 glatt/matt x F 50:7524
136 264 - 246 rauh/matt x N 52508
137 562562 541 glatt/matt x F 50:7524
138 474 374 354 glatt/matt x N 50514
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Tafel: 31 Schicht : VIII MaJ3stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

139 475476 254 sehr glatt/matt x N 50513
140 674 674 552 glatt/matt x N 50513
141 364 364 244 glatt/matt x F 50:7524
142 474 474 454 glatt/matt x N 50514
143 573 573 343 glatt/matt x F 50:7524
144 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
145 465 574 355 glatt/matt x N 50513
146 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
147 562 562 353 glatt/matt x F 50:7524
148 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
149 562 562 353 glatt/matt x F 50:7524
150 573 573 353 glatt/matt x F 50:7524
151 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
152 583 583 356 glatt/matt x N 50513
153 474474 356 glatt/matt x N 50513
154 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
155 574476 355 glatt/matt x A 1948:395
156 562 562 532 glatt/matt x F 50:7524
157 572 572 342 glatt/matt x F 50:7524
158 583 - 532 glatt/matt x N 52629
159 374 374 256 glatt/matt x N 50512
160 573 573 353 glatt/matt x F 50:7524
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Tafel: 32 Schicht: vrn MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

161 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
162 464 573 524 glatt/matt x F 50:7524
163 573 573 542 glatt/matt x F 50:7524
164 474 474 444 glatt/matt x N 50513
165 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
166 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
167 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
168 583 583 549 glatt/matt x N 50513
169 573 573 551 glatt/matt x N 52631
170 573 573 243 glatt/matt x F 50:7524
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Tafel: 33 Schicht : IX Ma13stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

376 374 382 glatt/matt x N 52625
reservedslip

2 573 573 glatt/matt x F 50:7533
3 672 672 rauh/matt x Tempel ANT 10178

AlP 48:30;
W.S.57

4 672640 streifenpol. x A 1967:550
auBen + innen

5 541 - streifenpol. x F 50:7528
auBen + innen

6 672 672 glatt/matt x F 50:7533
7 454 454 poliert x N 52575
8 363 363 glatt/matt x F 50:7533
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Tafel: 34 Schicht : IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

9 464 154 glatt/matt x F 50:7533
10 641 641 streifenpol. x A 1948:399

auBen + innen
11 373 373 glatt/matt x F 50:7532
12 373 373 glatt/matt x F 50:7533
13 373 373 glatt/matt x F 50:7533
14 573 254 254 glatt/matt x A 1948:407
15 562 562 streifenpol. x N 52583

auBen + innen
16 364 364 glatt/matt x F 50:7533
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Tafel: 35 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

17 741 741 streifenpol. x A 1948:400
innen; poliert
auGen

18 541 541 streifenpol. x F 50:7528
auGen + innen

19 674 582 glatt + matt x N 52587
20 583 583 glatt/matt x N 52586
21 562 562 streifenpol. x N 50511

ausen + innen
22 464 464 glatt/matt x F 50:7533
23 672 672 glatt/matt x F 50:7533
24 353 353 glatt/matt x F 50:7533
25 541 541 streifenpol. x F 50:7528

auGen + innen
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Tafel: 36 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

26 541 541 streifenpol. x F 50:7528
auGen + innen

27 663 663 glatt/matt x F 50:7533
28 463463 glatt/matt x F 50:7533
29 552 552 streifenpol. x BM 1951:1-3/

auGen + innen 24; 136654 j
30 641 641 streifenpol. x F 50:7528

auGen + innen
31 551 551 streifenpol. x F 50:7528

auBen + innen
32 651 651 streifenpol. x F 50:7528

aulsen + innen
33 541 541 streifenpol. x F 50:7528

auGen + innen
34 741 741 poliert x A 1948:401
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Tafel: 37 Schicht : IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

35 531 531 streifenpol. x N 52582
ausen + innen

36 641 641 streifenpol. x A 1967:550
ausen + innen

37 373 373 glatt/matt x F 50:7533
38 373 373 glatt/matt x F 50:7533
39 620 620 streifenpol. ausen x A 1967:550

poliert innen
40 573 573 glatt/matt x F 50:7533
41 572 572 rauh/matt x ANT 10171
42 682682 rauh/matt x ANT 10171;

AlP 48:23
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Tafel: 38 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
r. a i Bernal. behandlung h sch

43 674 573 glatt/matt x ANT 10176
ATP 48:28;
Sch.IV (?)

44 364 364 rauh/matt x ANT 10170
45 682682 rauh/matt x ANT 10171
46 364 364 rauh/matt x ANT 10170

ATP 48:22
47 572 572 rauh/matt x ANT 10171
48 572 572 rauh/matt x ANT 10171
49 373 373 glatt/matt x ANT 10170
50 573 364 rauh/matt x BM 1951:1-3/

24; 136654 M
51 373 373 glatt/matt x ANT 10170

ATP 48:22
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Tafel: 39 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

52 464 464 glatt/matt x F 50:7533
53 563 563 glatt/matt x F 50:7533
54 377 377 rauh/matt x N 52578
55 372 372 glatt/matt x F 50:7533
56 463463 glatt/matt x F 50:7533
57 363 363 glatt/matt x F 50:7533
58 640640 streifenpol. x F 50:7528

auBen + innen
59 630 630 streifenpol. x BM 1951:1-3/

auBen + innen 24; 136654 i
60 641 641 streifenpol. x A 1948:403

ausen + innen
61 573 573 glatt/matt x A 1948:408
62 573 573 glatt/matt x BM 1951:1-2/

24; 136654 j
63 662662 rauh/matt x F 50:7533
64 682682 sehr glatt/matt x A 1967:550
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Tafel: 40 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

65 573 573 442 glatt/matt x A 1948:194
ATP 37:75;
Sch.VIII(?)

66 583 573 464 glatt/matt x N 52568
67 363 363 242 glatt/matt x F 50:7529
68 573 573 glatt/matt x F 50:7533
693/b 474 474 366 glatt/matt x ANT 10187

ATP 48:39 a. b
W.Taf. XCIIIg,
h
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Tafel: 41 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

70 782772 741 glatt/matt x A 1948:415
71 266 266 243 glatt/matt x A 1948:417, 419
72 773 773 rauh/matt x F 50:7533
73 573 573 532 glatt/matt x F 50:7529
74 582 582 rauh/matt x N 50510
75 572 572 rauh/matt x N 50510
76 375 375 rauh/matt x N 52577
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Tafel: 42 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

77 574 574 rauh/matt x N 50511
78 472 472 glatt/matt x N 50510
79 573 573 244 glatt/matt x F 50:7529
80 672 672 366 rauh/matt x A 1948:416
81 442 331 glatt/matt x A 1948:406
82 474 474 rauh/matt x N 50510
83 374 374 rauh/matt x N 50510
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Tafel: 43 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflschen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

84 573 573 452 glatt/matt x N 50510
85 374 374 glatt/matt x ANT 8358

AlP 46:251;
Sch.VIII(?)

86 363 363 glatt/matt x F 50:7533
87 331 452 glatt/matt x A 1948:409
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Tafel: 44 Schicht : IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

88 373 373 glatt/matt x BM 1951:1-3/
24; 136654 i

89 563 563 glatt/matt x F 50:7533
90 364 364 glatt/matt x F 50:7533
91 573 573 glatt/matt x F 50:7533
92 573 573 rauh/matt x N 50510
93 563 563 glatt/matt x F 50:7533
94 573 573 glatt/matt x F 50:7533
95 573 573 rauh/matt x N 50510
96 673 673 glatt/matt x F 50:7533
97 573 573 glatt/matt x F 50:7533
98 672 672 glatt/matt x F 50:7533
99 240240 glatt/matt x F 50:7533
100 641 641 streifenpol. x A 1948:398
101 573 573 glatt/matt x F 50:7533
102 572 572 354 glatt/matt x A 1948:412
103 672 672 glatt/matt x F 50:7529
104 563 563 354 glatt/matt x BM 1951:1-3/

24; 136654 B
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Tafel: 45 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

105 583 583 raub/matt x N 52585
106 464 464 glatt/matt x F 50:7533
107 564 551 glatt/matt x F 50:7533
108 573 474 raub/matt x N 50511
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Tafel: 46 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

109 573 573 glatt/matt x N 50511
110 772 772 glatt/matt x BM 1951:1-2/

24; 136654 P
111 364 364 glatt/matt x F 50:7533
112 651 651 raub/matt x F 50:7528



SCHICHT IX

~
o...

o...... .........

L

TAFEL 46

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 47 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

113 372 372 glatt/matt x ANT 8363
ATP 47:257

114 562562 glatt/matt x strat. pit ANT 9762
L-K 13-15 ATP 47:21;

W.S.3l0
115 582 582 rauh/matt x F 50511
116 662662 glatt/matt x F 50:7533
117 541 541 264 glatt/matt x F 50:7528
118 475 475 264 glatt/matt x F 50:7529
119 582 374 244 glatt/matt x F 50:7531
120 464 464 glatt/matt x F 50:7533
121 572 572 glatt/matt x F 50:7533
122 572 572 rauh/matt x F 50:7534
123 662662 sehr glatt/matt x A 1967:550
124 365 474 rauh/matt x N 52579
125 552 563 glatt/matt x F 50:7528
126 484 484 glatt/matt x F 50:7533
127 531 531 streifenpol. x N 50511

auGen + innen
128 551 551 sehr glatt/matt x F 50:7528
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Tafel: 48 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

129 630 630 streifenpol. x BM 1951:1-3/
24; 136653 H

130 573 573 glatt/matt x F 50:7533
131 630 630 pollert x F 50:7528

auGen + innen
132 641 641 streifenpol. x A 1948:404
133 572 572 glatt/matt x BM 1951:1-2/

24; 136654 P
134 572 572 glatt/matt x x ANT 10241

ATP 48:30;
W.S.312

135 573 573 raub/matt x A 1948:411
136 353 640 glatt/matt x A 1948:410
137 574 456 456 glatt/matt x A 1948:394
138 582 - 454 glatt/matt x N 52712
139 672 672 642 glatt/matt x F 50:7529
140 572 572 531 glatt/matt x F 50:7529
141 582 582 442 glatt/matt x ANT 10185

ATP 48:37;
W.Taf.xCIII i
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Tafel: 49 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

142 572 572 541 glatt/matt x BM 1951:1-3/
24; 136654 L

143 573 573 542 glatt/matt x F 50:7529
144 572 572 430 glatt/matt x F 50:7529
145 563 572 343 glatt/matt x BM 1951:1-3/

24; 136654 D
146 465 572 531 glatt/matt x F 50:7529
147 572 572 342 glatt/matt x F 50:7529
148 564 564 532 glatt/matt x F 50:7529
149 562 562 541 glatt/matt x F 50:7529
150 354 464 254 glatt/matt x F 50:7529
151 562562 541 glatt/matt x F 50:7529
152 351 351 232 glatt/matt x F 50:7529
153 672 672 632 glatt/matt x F 50:7529
154 562 562 532 glatt/matt x F 50:7529
155 474 - 466 glatt/matt x F 52567
156 672 672 542 glatt/matt x F 50:7529
157 574 574 551 glatt/matt x F 50:7529
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50 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
a i Bernal. behandlung h sch

672 573 343 glatt/matt x F 50:7529
574 464 531 glatt/matt x A 1948:418
646364 332 glatt/matt x F 50:7529
572 572 541 glatt/matt x F 50:7529
682682 642 glatt/matt x F 50:7529
464 365 532 glatt/matt x F 50:7529
573 573 532 glatt/matt x F 50:7529
664- 541 glatt/matt x N 52570
573 573 542 glatt/matt x N 52569
573 573 254 poliert x F 50:7529
662662 342 glatt/matt x N 50510
573 573 542 glatt/matt x F 50:7529
463472 254 glatt/matt x F 50:7529
574 574 144 glatt/matt x F 50:7529
366 472 234 glatt/matt x F 50:7529
364 364 244 glatt/matt x F 50:7529
364 364 244 glatt/matt x F 50:7529
583 583 256 glatt/matt x F 50:7529
573 - 542 sehr glatt/matt x N 52572
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51 Schicht : IX MaBstab : 1:2

Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
a i Bernal. behandlung h sch

682682 552 glatt/matt x N 50511
463 573 153 glatt/matt x F 50:7529
573 573 541 glatt/matt x F 50:7529
572 364 242 glatt/matt x F 50:7529
573 573 254 glatt/matt x F 50:7529
573 573 353 glatt/matt x F 50:7529
364 - 256 sehr glatt/matt x N 52573
464 464 255 glatt/matt x A 1948:414
563 563 541 glatt/matt x F 50:7529
574 - 542 glatt/matt x N 52712
673 673 442 glatt/matt x BM 1951:1-2/

24; 136554 0
464 573 353 glatt/matt x F 50:7529
364 472 253 glatt/matt x F 50:7529
464 561 562 glatt/matt x F 50:7529
672 672 642 glatt/matt x F 50:7529
364 474 154 glatt/matt x F 50:7529
474 474 254 pollert x F 50:7529
572 572 551 glatt/matt x F 50:7529
573 573 353 glatt/matt x F 50:7529
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Tafel: 52 Schicht: IX Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

196 364 364 244 glatt/matt x F 50:7529
197 563 563 553 glatt/matt x F 50:7529
198 583 573 552 glatt/matt x F 50:7529
199 672 672 532 glatt/matt x F 50:7529
200 563474 464 glatt/matt x F 50:7529
201 464 - 242 glatt/matt x F 50:7529
202 573 573 343 glatt/matt x F 50:7529
203 573 573 353 glatt/matt x F 50:7529
204 573 573 364 glatt/matt x F 50:7529
205 564 564 353 glatt/matt x F 50:7529
206 562562 353 glatt/matt x F 50:7529
207 264 - 244 sehr glatt/matt x N 52576
208 572 572 430 glatt/matt x F 50:7529
209 573 573 342 glatt/matt x F 50:7529
210 464 572 353 glatt/matt x F 50:7529
211 573 374 353 glatt/matt x A 1948:413
212 674674 642 glatt/matt x F 50:7529
213 464 464 144 glatt/matt x F 50:7529
214 573 573 353 glatt/matt x F 50:7529
215 563 563 541 glatt/matt x F 50:7529
216 672 672 541 glatt/matt x F 50:7529



TAFEL 52

seD '19~ )) 197 ~ ~ 198

V )),5~ )20~\2~ \202

~ \\203~ II 204~ \\ 205~ )) 206

~ ))210 )211 212 • ~ 213

~ ~214~ \\215~ )) 216

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 53 Schicht: IX MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

217 563 563 541 glatt/matt x F 50:7529
218 363464 254 glatt/matt x F 50:7529
219 583 582 452 glatt/matt x N 52580
220 572 464 354 glatt/matt x F 50:7529
221 562562 542 glatt/matt x F 50:7529
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Tafel: 54 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Faroe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

1 682682 454 glatt/matt x Tempel ANT 10189
albic ATP 48:41;

W.Taf.XCilla;
W.S.311

2 464 464 glatt/matt x F 50:7534
3 464 464 glatt/matt x F 50:7534
4 374374 glatt/matt x F 50:7534
5 573 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 Y
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Tafel: 55 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

6 640640 streifenpol. x 1948:422
au8en + innen

7 573 374 glatt/matt x BM 1951:1-3/
25; 136655,
N+B

8 741 741 streifenpol. x F 50:7536
9 464 464 glatt/matt x F 50:7534
10 652 652 pollert x A 1948:422
11 652 652 poliert, ausen x A 1948:420

+ innen
12 531 531 streifenpol. x ANT 9784

ATP 47:43
13 583 583 rauh/matt x archaic levels ANT 9735

Raum 1 ATP 47:24
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Tafel: 56 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

14 374 374 raub/matt x ANT 9755
ATP 47:13a

15 672 672 glatt/matt x A 1948:427
16 464 464 raub/matt x F 50:7534
17 672 672 raub/matt x F 50:7534
18 673 673 glatt/matt x F 50:7534
19 572 572 rauh/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 H
20 573 573 raub/matt x F 50:7534
21 573 573 raub/matt x F 50:7534
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Tafel: 57 Schicht : X Mallstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

22 474 662 glatt/matt x A 1948:425
23 673 673 glatt/matt x F 50:7534
24 563 563 rauh/matt x F 50:7534
25 773 773 glatt/matt x F 50:7534
26 573 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 T
27 683 683 glatt/matt x A 1948:426
28 672 672 glatt/matt x A 1948:423 b
29 464 464 glatt/matt x F 50:7534
30 573 573 glatt/matt x F 50:7534
31 573 573 rauh/matt x F 50:7534
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Tafel: 58 Schicht : X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

32 772 772 glatt/matt x A 1948:424
33 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136653 G
34 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 V
35 572 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 C
36 573 573 glatt/matt x F 50:7534
37 373 583 rauh/matt x Pl.qu. K 15 ANT 9752

AlP 47:10
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Tafel: 59 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

38 673 673 glatt/matt x BM 1951:1-3/
25; 136655 E

39 464 464 glatt/matt x F 50:7534
40 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136665 M
41 563 563 raub/matt x F 50:7534
42 575 575 glatt/matt x F 50:7534
43 474364 244 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 A
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Tafel: 60 Schicht : X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

44 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/
25; 136655 K

45 365 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/
25; 136655 R

46 474 474 354 glatt/matt x A 1948:430
47 374 374 glatt/matt x A 1948:428
48 573 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 P
49 572 572 glatt/matt x F 50:7534
50 672 672 rauh/matt x BM 1951:1-3/

25; 136655 Q
51 672 672 glatt/matt x F 50:7534
52 262262 254 sehr glatt/matt x ANT 9884

ATP 47:143
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Tafel: 61 Schicht : X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

53 673 673 rauh/matt x BM 1951:1-3/
24; 136654 E

54 573 - rauh/matt x ANT 9756
AlP 47:15;
s.Obj.73

55 464 464 rauh/matt x BM 1951:1-2/
25; 136655 Z
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Tafel: 62 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe
Nr. a i

56 672 672

Bernal.
Oberflachen
behandlung

glatt/matt

Technik
h sch

x

Befund Bemerkungen

ANT 9840
ATP 47:99
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Tafel: 63 Schicht: X Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

57 474 474 glatt/matt x ANT 10163
ATP 48:4;
Sch.IX (?)

58 473 473 glatt/matt x A 1948:429
59 464 464 glatt/matt x F 50:7534
60 673 673 glatt/matt x BM 1951:1-3/25

136655 V
61 573 573 glatt/matt x BM 1951:1-3/25

136655 D
62 761 761 glatt/matt x A 1948:423 a
63 673 673 rauh/matt x BM 1951:1-3/25

136655 Q
64 572 572 raub/matt x BM 1951:1-9/25

136655 B;
Sch.IX (?)

65 573 573 raub/matt x BM 1951:1-3/25
136655 C
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Tafel: 64 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

66 552 552 raub/matt x BM 1951:1-3/25
136655 F

67 551 551 raub/matt x F 50:7538
68 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/25

136655 T
69 772 563 raub/matt x BM 1951:1-3/25

136655 W
70 573 583 glatt/matt x ANT 10479

AlP 49:5
71 672 672 glatt/matt x BM 1951:1-3/25

136655 V
72 - 573 353 glatt/matt x A 1948:432
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Tafel: 65 Schicht: X MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

73 573 374 454 glatt/matt x archaic levels ANT 9967
Grube in R.2 AlP 47:15;

W.S.3IO; W.Taf.
XCIII, dart AlP
47:13=c; W.S.29

74 573 574 542/354 glatt/matt x ANT 9966
AlP 47:14;
W.S.310; W.Taf.
XCIII d

75 573 374 452 glatt/matt x ANT 9759
AlP 47:18;
W.S.310; W.Taf.
XCIII f

76 573 573 444 glatt/matt x ANT 9758
AlP 47:17;
W.S.3IO; W.Taf.
XCIII e

77 464 266 542 glatt/matt x ANT 7919
AlP 39:330

78 536 374 542 glatt/matt x ANT + AlP
=Abb.Nr.77

79 573 573 552 glatt/matt x BM 1951:1-3/24
136654 A;
Sch.IX(?)

80 773 773 652 glatt/matt x Tempel ANT 10257
AlP 48:48;
W.S.312 + 353
W.Taf.CYIII e;
Sch.IX(?)

81 474 474 454 rauh/matt x N 52711
82 572 572 542 glatt/matt x ANT + AlP =

Abb.Nr.77
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Tafel: 66 Schicht : X Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

83 571 571 553 glatt/matt x F 50:7541
ATP 39:331

84 571 571 553 glatt/matt x F 50:7541
ATP 39:329

85 583 551 454 glatt/matt x A 1948:431
86 563 563 541 glatt/matt x F 50:7535
87 563 563 541 glatt/matt x F 50:7535
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Tafel: 67 Schicht: XI MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

482482 rauh/matt x ANT 9765
ATP 47:24b

2 266 266 sehr glatt/matt x ANT 9787
ATP 47:46

3 374 374 streifenpol. x ANT 9763
ATP 47:22;
Sch.IX (7)

4 682682 glatt/matt x ANT 9783
ATP 47:42
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Tafel: 68 Schicht: XI MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

5 373 564 241 glatt/matt x BM 1951:1-3/24
136654 F;
Sch.X(?)

6 364 364 143 glatt/matt x BM 1951:1-3/24
136654 C

7 563 572 442 glatt/matt x BM 1951:1-3/24
136654 G
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Tafel: 69 Schicht: XI MaBstab : 1:2

Abb. Farbe
Nr. a i Bernal.

Oberflachen
behandlung

Technik
h sch

Befund Bemerkungen

8 973 973 552 glatt/matt x archaic levels
Grube, Raum 2

ANT 7
ATP 47:42;
W.S.309, dart
47:22;
W.Taf.XCII +
W.Taf.LXXXV
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Tafel: 70 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

464 464 glatt/matt x ANT 9781
ATP 47:40;
Sch.V(?)

2 474 474 glatt/matt x ANT 9781
ATP 47:40a;
Sch.V(?)

3 573 573 254 glatt/matt x Palast, XIIc ANT 10181
albIc ATP 48:33;

Sch.VII(?);
W.S.309
W.Taf.XCII

4 583 583 454/364 glatt/matt x Palast, XII ANT 9893
a oder b ATP 47:152;

W.S.309;
W.Taf.xCI
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Tafel: 71 Schicht : XII

Abb. Farbe Oberflachen-
Nr. a i Bernal. behandlung

5 572 572 553 glatt/matt
albIc

Technik
h sch

x

MaBstab : 1:2

Befund Bemerkungen

Palast, XII b ANT 9860
AlP 47:119;
W.S.309;
W.Taf.xCI
W.S.308, dort
Sch.XIV:
W.S.309, dort
Sch.XII
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Tafel: 72 Schicht : XII MaGstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

6 573 374 353 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9910
AlP 47:169;
W.S.309;
W.Taf'xCI

7 474 474 331 glatt/matt x Palast, XII ANT 9889
b oder c AlP 47:148;

W.S.309
8 572 572 442 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9790

AlP 47:49;
W.S.309

9 466466 252 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9890
AlP 47:49;
W.S.309

10 574 574 541 sehr glatt/matt x Palast, XII b A 1948:496
AlP 47:149;
W.S.309;
W.Taf.XCI

11 464 464 254 raub/matt x ANT 9861
AlP 47:120;
Sch.VII(?);
W.Taf.XCII

12 374 374 254 raub/matt x Palast, XII a ANT 9892
AlP 47:151;
W.S.309
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Tafel: 73 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

13 582 582 454 glatt/matt x Palast, XII b ANT 9916;
W.S.309
AlP 47:175;
Sch.VII(?)

14 574574 242 glatt/matt x Palast XII a ANT 9894
alb AlP 47:113;

W.S.309;
W.Taf.CVIIIb
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Tafel: 74 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe OberfUlchen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

15 672 672 541 glatt/matt x Palast, XII b ANT 9855
ATP 47:14;
W.S.309, dort
47:114; ebenso
W.Taf.XCn

16 573 573 452 glatt/matt x Palast, XII c ANT 9856
ATP 47:115;
W.S.309;
W.Taf.XCn
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Tafel: 75 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

17 582 582 543 glatt/matt x Palast. XII a ANT 9921
alb ATP 47:179;

W.S.309
18 474474 254 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9797

ATP 47:56;
W.S.309
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Tafel: 76 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

19 582 582 464 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9780
ATP 47:39;
W.S.309

20 364 - 244 rauh/matt x ANT 9801
ATP 47:60

21 574 - 244 rauh/matt x Palast, XII a ANT 9793
ATP 47:52;
W.S.309

22 572 572 glatt/matt x Palast, XII b ANT 9836
ATP 47:95

23 266 266 glatt/matt x ANT 9842
ATP 47:101;
Sch.VII(?)

24 582 582 glatt/matt x ANT 9899
ATP 47:158

25 581 581 rauh/matt x ANT 9835
ATP 47:94
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Tafel: 77 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

26 573 374 543 glatt/matt x ANT 9850
ATP 47:109;
W.Taf.XCI

27 573 373 342 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9794
ATP 47:53;
w.rsrxc

28 572 572 542 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9848
ATP 47:107;
W.Taf.XCI

29 573 374 542 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9849
ATP 47:108;
W.Taf.xCI

30 572 572 542 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9795
ATP 47:54

31 464 - 532 sehr glatt/matt x ANT 9941
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Tafel: 78 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

32 574 574 sehr glatt/matt x ANT 8151
alb ATP 46:180;

W.S.351;
W.Taf.LVIII c,
dort senvm
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Tafel: 79 Schicht : XII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe OberfHichen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

33 573 573 532 glatt/matt x Palast, XII a ANT 9915
AlP 47:147;
W.S.309, dort
47:174; ebenso
W.Taf.XC
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Tafel: 80 Schicht : XIII MaBstab : 1:2

Abb, Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

582 582 glatt/matt x ANT 9812
AlP 47:71

2 682682 rauh/matt x ANT 9900
AlP 47:159

3 474474 glatt/matt x ANT 9810
AlP 47:69

4 364 364 rauh/matt x ANT 9809
AlP 47:68

5 582 582 456 glatt/matt x ANT 9808
AlP 47:67
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Tafel: 81 Schicht : XIII Mal3stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

6 474 474 glatt/matt x ANT 9825
ATP 47:84

7 682682 rauh/matt x ANT 9824
ATP 47:63

8 374 - 244 sehr glatt/matt x ANT 9940
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Tafel: 82 Schicht : XIII Ma6stab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

9 583 - 542 glatt/matt x ANT 9819
alb AlP 47:78;

W.SJ09; W.Taf.
XC + LXXXIV
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Tafel: 83 Schicht : XIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe
Nr. a i Bernal.

Oberflachen
behandlung

Technik
h sch

Befund Bemerkungen

9c siehe 9a/b, Tafel 82
10 582 582 442 glatt/matt x ANT 9896

AlP 47:155;
W.S.309
W.Taf.CX:
zweite Reihe
rechts



SCHICHT XIII

9 c

10

TAFEL 83

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 84 Schicht : XIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe
NT. a i

II 670 670

Bernal.
Oberfllichen
behandlung

raub/matt

Technik
h sch

x

Befund Bemerkungen

ANT 9841
ATP 47:100
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Tafel: 85 Schicht : XIV MaBstab : 1:2

Abb. Fame Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

266 260 glatt/matt x ANT 9811
ATP 47:70;
W.S.322

2 574 574 442 sehr glatt/matt x ANT 10195
ATP 48:47

3 583 474 366 sehr glatt/matt x W.Taf.
LXXXIV, c

4 sehr glatt/matt x W.Taf.
LXXXIV, c

5 372 672 rauh/matt x ANT 9816
ATP 47:45
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Tafel: 86 Schicht : XIV MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik: Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

6 574 574 sehr glatt/matt x ANT 9831
ATP 47:90

7 583 583 542 glatt/matt x ANT 9853
ATP 47:112
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Tafel: 87 Schicht : XIV MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

8 573 573 544/356 rauh/matt x ANT 9821
AlP 47:82

9 474 474 rauh/matt x ANT 9817
AlP 47:76

10 563 - glatt/matt x ANT 9823
AlP 47:82

11 472 472 rauh/matt x ANT 9822
AlP 47:81

12 464 374 430 glatt/matt x ANT 9802
AlP 47:61;
Sch.XII(?)
W.Taf.XC
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Tafel: 88 Schicht : XV MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

573 364 242 glatt/matt x ANT 9894
ATP 47:153;
W.S.308

2 373 373 342 sehr glatt/matt x ANT 9914
ATP 47:173;
W.S.308

3 364 364 glatt/matt x ANT 9933
ATP 47:191
W.S.308,
Sch.XII
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Tafel: 89 Schicht : XVI MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

364 366 343 glatt/matt x BM 1951:1-3/25
136655 D

2 672 672 652 sehr glatt/matt x ANT 10181
ATP 48:34;
W.Taf.XC

3 574 574 542 sehr glatt/matt x ANT 10183
ATP 48:35;
W.Taf.XC

4 582 582 542 sehr glatt/matt x ANT 10184
ATP 48:36;
Sch.xIV(?);
W.Taf.XC,
femer W.Taf.
XCVIII, f
nicht stratifiziert
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Tafel: 90 Schicht : XVII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe
Nr. a i

682682

Bernal.
Oberflachen
behandlung

raub/matt

Technik
h sch

x

Befund Bemerkungen

ANT 7734 A
AlP 8:65 A
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Tafel: 91 Schicht: XVIII MaBstab : 1:2

Abb. Farbe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

374 374 244 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208 L

2 583 582 364 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208

3 583 582 364 glatt/matt x unstratifiziert ANT 7754
8:208 M;
W.Taf.XCVIlI

4 474 474 glatt/matt x ANT 10516
AlP 49:42

5 474 373 332 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208

6 682682 543 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208

7 682372 242 glatt/matt x unstratifiziert ANT 7754 A
AlP 8:208 A

8 682583 442 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208

9 374 254 474 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208

10 364 366 254 glatt/matt x ANT 7754
AlP 8:208



SCHICHT »XVIII« TAFEL 91

3

__ I __ 4

)) 6 •••• • • ~ • ~ • : • .'~.'

7

Q ))8 4JIlQ L~ 10

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 92 Schicht : "Xvlll" MaBstab : 1:2

Abb. Faroe Oberflachen- Technik Befund Bemerkungen
Nr. a i Bernal. behandlung h sch

11 573 573 452 glatt/matt x ANT 7754
ATP 8:208

12 582 373 242 glatt/matt x ANT 7754
ATP 8:208

13 582583 352 glatt/matt x ANT 7754 B
ATP 8:208

14 382 382 541 glatt/matt x ANT 7754 P
ATP 8:208

15 474 373 332 glatt/matt x ANT 7754
ATP 8:208

16 682682 543 glatt/matt x ANT 7754
ATP 8:208

17 474 573 356 glatt/matt x ANT 7754
ATP 8:208
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TABELLE I





Tabelle I

Tabelle I zeigt, naeh Sehiehten (VII-XVII) geordnet, eine Obersieht tiber die in L.Woolley 1955,
in der Kartei des Ratay-Museums und in der eigenen Dokwnentation genannten ATP (Atchana Pot
tery)-Nummem. Die Korrelation der von mir aufgenommenen Objekte und ihren ATP-Nummem er
laubt in einigen HUlen die Reidentifikation der Typen L.Woolleys mit der eigenen Dokumentation
(L.Woolley reduzierte den ursprUngliehen Formenkatalog von tiber 350 Typen auf den publiziert
vorliegenden Katalog mit 168 Typen. Das Spektrum der auf einen Typ fallenden Formen ist aus
dem reduzierten Katalog nieht zu ermitteln.).

Die Tabelle zeigt uberdies den unterschiedliehen Materialbestand an, der einerseits L.Woolley z.
Zt. der Erstellung seiner Typologie vorgelegen harte, andererseits den Materialumfang, der heute zur
Materialaufnahme noch zuganglich ist.

Die Spalten 1-9:

1. AbkUrzungen
2. Erklarungen

1. Spalten 1, 4, 5
Spalte 2
Spalte 5
Spalte 7
Spalte 8
Spalte 9

: ATP
: S.
: eig.Dok.
: TafNr.
: Obj.Nr.
: Bemerk.

Atehana Pottery
Seite
eigene Dokumentation
Tafelnummer
Objektnummer
Bemerkung

2. GefaBe, deren ATP-Nummem weder in L.Woolley 1955 noch in der Kartei des Ratay-Museums
registriert sind, werden in Spalte 5 mit den auf dem GefaB befmdliehen ATP-Nummem angefUhrt.

Die Bezeichnung der Typen in Spalte 6 erfolgt in der Regel naeh den in L.Woolley 1955 vorge
nommenen Zuweisungen. In Einzelfallen liegen Typenzuweisungen aus der Kartei des Ratay-Mu
seums vor (z.B. Sehieht XIII, 47:113), diese konnen von den Angaben L.Woolleys abweiehen (z.B.
Sehieht XII, 47: 115; Sehicht VII, 39:256).

Unter der Rubrik -Bemerkung- in Spalte 9 wird auf die Korrelationsmoglichkeiten der Typenbe
nennungen L.Woolleys mit der eigenen Keramikdokumentation verwiesen. Dabei bedeutet:

x Der genannte Typ ist identiseh mit dem der eigenen Dokumentation.
? Die Identitat des genannten Typs mit der Form der eigenen Dokumentation scheint fraglieh.

Es liegt keine Identitat zwischen den Angaben L.Woolleys und der eigenen Aufnahme vor.



Schicht VII

L.WooUey Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

37:117 221 XCIXe l06b
37:131 221 107a

37:148L- 6 31
37:158 XCIXf 37:158 137
37:159 XCICd 139
37:161 221 139
37:162 221 l04b
37:163 221 137
37:209 342 XCVIIb
38: 20 329 116
38:148 221 38:148 106b 5 21 x
38:175 221 137
38:199 221 38:199 66 9 39 x
38:199 314 38:199 60 9 39 x

39: 78 39: 78 - 12 48
39: 84 345 CI

39: 90 39: 90 - 11 44
39: 96 99 39: 96 39: 96 - 12 49

39:105b 39:105 151 14 58
39:157a
39:157b 21

39:157c 103 21
39:165 104 123b
39:166 104 139

39:188 - 4 16
39:199 314+318LXXXVI 39:199 - 10 41

39:203
39:215 103 39:215 39:215 l04b 5 24 x

39:227
39:228
39:231
39:238
39:239 39:239 l06b 7 36 x
39:240

39:242 104 137
39:243 104 39:243 137 12 47 x

39:246 39:246 l06b 6 28 x
39:248 104 39:248 39:248 62b 9 40 x
39:249 104 39:249 147 8 38 x
39:250 104 39:250 39:250 147 5 20
39:254 104 5
39:255 104 39:255 5 x
39:256 104 39:256 3

39:256 136
39:257 39:257 8 37
39:257c 39:257c- 13 54

39:259 104 39:259 l06b 6 29 x
39:260 39:260 104b 5 23 ?
39:261

39:262 5 25
39:277

39:291 104 39:291 31 3
39:296

39:297 104 39:297 l06b





Schicht VIn

L.Woolley Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
AlP S. Tafel AlP AlP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

46: 16 137
46:227 46:227 - 22 41
46:228 46:228 - 26 59
46:251
46:252 46:252 - 19 21
46:279 91a
46:288 46:288 123a 26 61 x
46:304 46:304 137 23 42
46:310 102a

47: 3 222 100
47: 4 222 57b
47: 5 221 47: 5 100
47: 6 221 137
47: 7 221 137
47: 8 221 57b
47: 9 222 97a
47:11 222 137
47:12 222 LVIIf - 100

47: 16 - 26 63
47:279 - 26 58
48: 6 - 26 57

48: 10 48: 10 - 20 30
48: 27 48: 27 115a 26 60 x

48:29 353 LVIIc - 48: 29 - 27 74
48:32 313 48: 32 - 28 82
48:33 351
48:38 313 xcm 48: 38 48: 38 - 28 77
48:59 351
48:62 328 100



Schicht IX

L.Woolley Kartei Big. Big.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.NT. Bemerk.

37: 75 - 40 65
46:251 - 43 85

46:257 46:257 - 47 113
47:21 310 47: 21 47: 21 137 47 114 ?

47:160 7
48: 8 7
48: 14
48: 22 48: 22 7 38 46 ?

38 51 ?
48: 23 48: 23 4c 37 42

48:28 312 48: 28 48: 28 4 38 43
48:29 312 LVIIa
48:30 312 48: 30 - 33 3

48 134
48: 37 48: 37 - 48 141
48: 39 48: 39 26a 40 69

48:48 312 CVIIIe 48: 48 48: 48 -





Schicht XI

L.Woolley Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

47:12 LXXXVa
47:22 309 LXXXV 47: 22 70 67 3

47: 24b- 67 1
47: 42 - 67 4

47: 46 47: 46 148a 67 2
47: 65 84a
47: 72 47: 72 - 69 6
47: 99
47:246





Schicht xm

L.WooUey Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

47: 63 - 81 7
47:67 309 LXXXV 47: 67 23 80 5 x

47: 68 47: 68 23b 80 4 ?
47: 69 47: 69 7 80 3 ?
47: 71 47: 71 7 80 1 ?

47:78 309 XC 47: 78 47: 78 70 82 9 x
47: 83 7
47: 84 47: 84 7 81 6

47:100 - 84 11
47:111 309 XC 47:111 70
47:141 327 96
47:155 309 47:155 47:155 - 83 10

47:159 47:159 61 80 2





Schicht XV

L.Woolley Kartei Eig. Eig.
1955 Ratay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

47:153 308 47:153 47:153 23 88 1 x
47:173 308 47:173 23 88 2 x

47:191 47:191 148 88 3



Schicht XVI

L.Woolley Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

48:34 XC 48:34 48:34 - 89 2
48:35 XC 48:35 48:35 - 89 3
48:36 XC 48:35 48:35 - 89 4



Schicht XVII

L.Woolley Kartei Eig. Eig.
1955 Hatay Dok. Dok.
ATP S. Tafel ATP ATP Typ Taf. Obj.Nr. Bemerk.

47: 4
8:65a 8:6Sa 148 90

49:42





TABELLE II



Tabelle II

Tabelle II fuhrt, nach Museen und Instituten getrennt, die Inventarisierungsnummern der jewei-
ligen Einrichtung an. Die Institutionen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, innerhalb
der einzelnen Institutionen ist das Material nach Schichten, innerhalb der Schichten nummerisch sor-
tiert. Tafel- und Objektnummem der eigenen Dokumentation folgen jeweils der Nennung der Inven-
tarisienmgsnummer. Abweichend davon wird das Material des Institute of Archaeology nach Inven-
tarisierungsnummem und innerhalb dieser nach Schichten getrennt gegliedert.

ASHMOLEAN-MUSEUM/OXFORD

Schicht VII Schicht IX

A Tafel Objekt-Nr. A Tafel Objekt-Nr.
1939:391 6 31 1948:194 40 65
1939:392 5 21 1948:394 48 137
1948:533 5 23 1948:398 44 100
1948:538 12 47 1948:399 34 10
1948:590 14 58 1948:400 35 17
1948:591 6 29 1948:401 36 34
1967:813 5 25 1948:403 39 60

1948:404 48 132
Schicht vm 1948:406 42 81

1948:407 34 14
A Tafel Objekt-Nr. 1948:408 39 61

1948:409 43 87
1948:376 27 73 1948:410 48 136
1948:377 27 72 1948:411 48 135
1948:382 18 18 1948:412 44 102
1948:383 23 43 1948:413 52 211
1948:384 28 85 1948:414 51 184
1948:386 26 62 1948:415 41 70
1948:387 17 1 1948:416 42 80
1948:388 20 27 1948:417 41 71
1948:389 20 24 1948:418 50 159
1948:390 21 31 1948:419 41 71
1948:391 28 94 1967:550 33 4
1948:392 29 96 1967:550 37 36
1948:393 27 75 1967:550 37 39
1948:395 31 155 1967:550 39 64
1948:396 29 103 1967:550 47 123
1948:397 27 76
1948:/ 27 64



BRITISCHES MUSEUM/LONOON

Schicht vrn Schicht x
BM Tafel Objekt-Nr. BM Tafel Objekt-Nr.
1951-1-3, 23 1951-1-2, 25
136653 136655
A 22 37 Z 61 53
B 17 4
C 18 15 1951-1-3, 24
D 19 19 136654
E 18 17 A 65 79
F 26 56 E 61 53
G 28 84

1951-1-3, 25
136653

Schicht IX G 58 33

BM 1951-1-3, 25
1951-1-2, 24 136655
136554 A 59 43
0 51 187 B 55 7

C 58 35
1951-1-2, 24 C 63 65
136654 D 63 61
J 39 62 E 59 38
p 46 110 F 64 66
P 48 133 H 56 19

I 64 68
1951-1-3, 24 K 60 44
136653 M 59 38
H 48 129 N 55 7

0 66 86
1951-1-3, 24 P 60 48
136654 Q 60 50
B 44 104 Q 63 63
D 49 145 R 60 45
I 39 59 T 57 26
I 44 88 V 58 34
J 36 29 V 63 60
L 49 142 V 64 69
M 38 50 W 64 69

y 54 5

1951-1-9, 25
136655
B 63 64

Schicht XI Schicht XII

BM Tafel Objekt-Nr. BM Tafel Objekt-Nr.
1951-1-3, 24 1951-1-3, 25
136654 136655
C 68 6 D 89
F 68 5
G 68 7



ASHMOLEAN-MUSEUM/OXFORD

Schicht X Schicht XII

A
1948:420
1948:422
1948:423a
1948:423b
1948:424
1948:425
1948:426
1948:427
1948:428
1948:429
1948:430
1948:431
1948:432

Tafel Objekt-Nr.
55 11
55 10
63 62
57 28
58 32
57 22
57 27
56 15
60 47
63 58
60 46
66 85
64 72

A
1948:496

Tafel Objekt-Nr.
72 10



HATAY-MUSEUM/ANTAKYA

Schicht vn Schicht VITI

ANT Tafel Objekt-Nr. ANT Tafel Objekt-Nr.
7624 9 39 7805 24 50
7634 7 33 7859 19 21
7780 5 24 8196 22 41
7783 7 35 8197 26 59
7790 13 55 8383 26 58
7832 9 40 8392 26 61
7855 1 2 8407 23 42
7868 11 44 9757 26 63
7872 12 48 9837 28 83
7874 10 41 10155 26 57
7875 12 49 10159 20 30
7879 4 16 10175 26 60
7883 13 54 10180 28 82
7896 11 42 10186 28 77
7910 6 28 10240 27 74
7911 8 37
7912 5 20 Schicht IX
7915 8 38
7921 1 3 8358 43 85
7924 7 36 8363 47 113
7934 2 4 9762 47 114
8141 5 26 10170 38 44
8158 6 32 10170 38 46
8365 13 51 10170 38 49
8365 13 52 10170 38 51
8400 5 19 10171 37 41
9761 7 34 10171 37 42
9813 2 9 10171 38 45
9837 3 14 10171 38 47
9898 14 56 10171 38 48
9906 13 50 10176 38 43
9911 2 8 10178 33 3
9912 2 10 10185 48 141

10162 2 7 10187 40 69
10169 2 12 10241 48 134
10171 16 62
10173 3 13
10174 14 57
10177 2 11
10191 6 27
10207 2 5
10208 15 60
10223 16 61



Schicht X Schicht XI

ANT Tafel Objekt-Nr. ANT Tafel Objekt-Nr.

7919 65 77 9763 67 3
9735 55 13 9765 67 1
9752 58 37 9783 67 4
9755 56 14 9787 67 2
9756 61 54
9758 65 76 Schicht XIII
9759 65 75
9784 55 12 ANT Tafel Objekt-Nr.
9840 62 56
9884 60 52 9808 78 32
9966 65 74 9809 80 4
9967 65 73 9810 80 3

10163 63 57 9812 80 1
10189 54 1 9819 82 9
10257 65 80 9824 81 7
10479 64 70 9825 81 6

9841 84 11
Schicht XII 9896 83 10

9900 80 2
ANT Tafel Objekt-Nr. 9940 81 8

8151 78 32 Schicht XIV
9780 76 19
9781 70 1 ANT Tafel Objekt-Nr.
9790 72 8
9793 76 21 9802 87 12
9794 77 27 9811 85 1
9795 77 30 9816 85 5
9797 75 18 9817 87 9
9801 76 20 9821 87 8
9835 76 25 9822 87 11
9836 76 22 9823 87 10
9842 76 23 9831 86 6
9848 77 28 9853 86 7
9849 77 29 10195 85 2
9850 77 26
9855 74 15 Schicht XV
9856 74 16
9860 71 5 ANT Tafel Objekt-Nr.
9861 72 11
9889 72 7 9894 88 1
9890 77 9 9914 88 2
9892 72 12 9933 88 3
9893 70 4
9894 73 14 Schicht XVI
9899 76 24
9910 72 6 ANT Tafel Objekt-Nr.
9915 79 33
9916 73 13 10182 89 2
9921 75 17 10183 89 3
9941 77 31 10184 89 4

10181 70 3
Schicht XVII

ANT Tafel Objekt-Nr.
7734A 90 1



INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY/LONDON

F 50:7528 Schicht IX F 50:7527 Schicht vm
TafeIObjekt-Nr. Tafel Objekt-Nr.

33 5 17 5
33 18 17 9
35 25 18 14
36 26 27 68
36 30 27 69
36 31 27 70
36 32 27 71
36 33
39 58 F 50:7528 Schicht IX
46 112
47 117 Tafel Objekt-Nr.
47 125
47 128 33 5
48 131 33 18

35 25
F 50:7529 36 26

36 30
TafeIObjekt-Nr. 36 31

36 32
40 67 36 33
41 73 39 58
42 79 46 112
44 103 47 117
47 118 47 125
48 139 47 128
48 140 48 131
49 143
49 144
49 146
49 147
49 148
49 149
49 150
49 151
49 152
49 153
49 154
49 156
49 157
50 158
50 160
50 161
50 162
50 163
50 164
50 167
50 169
50 170
50 171



INSTITIJTE OF ARCHAEOLOGY/LONDON

F 50:7524 Schicht vm F 50:7527 Schicht vm

Tafel Objekt-Nr. Tafel Objekt-Nr.

20 28 17 5
23 47 17 9
23 49 18 14
28 88 27 68
28 89 27 69
28 90 27 70
28 91 27 71
29 99
29 100
29 101
29 104
29 105
29 107
29 108
29 109
29 110
29 112
29 114
30 118
30 122
30 123
30 124
30 125
30 126
30 127
30 128
30 129
30 130
30 131
30 132
30 133
30 134
30 135
30 137
31 141
31 143
31 144
31 146
31 147
31 148
31 149
31 150
31 151
31 154
31 156
31 157
31 160
32 161
32 162
32 163
32 165
32 166
32 167
32 170



INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY/LONDON

F 50:7529 Schicht IX

TafeIObjekt-Nr. (Fortsetzung) Tafel Objekt-Nr.

40 67 52 204
41 73 52 205
42 79 52 206
44 103 52 208
47 118 52 209
48 139 52 210
48 140 52 212
49 143 52 213
49 144 52 214
49 146 52 215
49 147 53 216
49 148 53 217
49 149 53 218
49 150 53 220
49 151 53 221
49 152
49 153 F 50:7531 Schicht IX
49 154
49 156 Tafel Objekt-Nr.
49 157
50 158 47 119
50 160
50 161 F 50:7532 Schicht IX
50 162
50 163 34 11
50 164
50 167
50 169
50 170
50 171
50 172
50 173
50 174
50 175
51 178
51 179
51 180
51 182
51 185
51 188
51 189
51 190
51 191
51 192
51 193
51 194
51 195
52 196
52 197
52 198
52 199
52 200
52 201
52 202



INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY/LONDON

F 50:7533 Schicht IX F 50:7534 Schicht IX

TafeIObjekt-Nr. Tafel Objekt-Nr.

33 2 47 122
33 6
33 8 F 50:7534 Schicht X
34 9
34 12 54 2
34 13 54 3
34 16 54 4
35 22 55 9
35 23 56 16
35 24 56 17
36 27 56 18
36 28 56 20
37 37 56 21
37 38 57 23
37 40 57 24
39 52 57 25
39 53 57 29
39 55 57 30
39 56 57 31
39 57 58 36
39 63 59 39
40 68 59 41
41 72 59 42
43 86 60 49
44 89 60 51
44 90 63 59
44 91
44 93 F 50:7535 Schicht X
44 94
44 96 Tafel Objekt-Nr.
44 97
44 98 66 87
44 99
44 101 F 50:7536 Schicht X
45 106
45 107 Tafel Objekt-Nr.
46 111
47 116 55 8
47 120
47 121 F 50:7541 Schicht X
47 126
48 130 Tafel Objekt-Nr.

66 83
66 84

F 50:7638 Schicht VII F 50:7634 Schicht VII

TafeIObjekt-Nr. Tafel Objekt-Nr.

5 22

F 50:7638 Schicht X
64 67



NICHOLSON MUSEUM/SYDNEY

Schicht VII

N Tafel Objekt-Nr.

50342 2 6
52417 4 17
52419 11 43
52421 12 46
52422 12 45
52427 4 18
52429 6 30
52721 16 63

Schicht VIII

N Tafel Objekt-Nr. N Tafel Objekt-Nr.

50512 18 12 50514 29 97
50512 19 23 50514 30 138
50512 21 32 50514 31 142
50512 25 51 50515 17 6
50512 25 52 50515 17 7
50512 26 55 50515 17 8
50512 30 115 50515 17 10
50512 31 159 50516 18 6
50513 20 29 50516 27 67
50513 21 34 50516 30 121
50513 21 36 52508 30 136
50513 23 44 52509 29 106
50513 23 45 52510 28 81
50513 23 48 52512 17 2
50513 28 78 52513 20 25
50513 28 86 52515 19 20
50513 28 87 52516 18 13
50513 28 92 52518 22 38
50513 29 95 52520 18 11
50513 29 102 52521 22 39
50513 29 111 52522 20 26
50513 29 113 52628 23 46
50513 30 116 52629 31 158
50513 30 117 52630 28 93
50513 30 119 52631 32 169
50513 30 120 52634 28 79
50513 30 132 52713 29 98
50513 31 139
50513 31 140
50513 31 145
50513 31 152
50513 31 153
50513 32 164
50513 32 168
50514 17 3
50514 19 22
50514 21 35
50514 22 40
50514 25 53
50514 25 54
50514 28 80



NICHOLOSON MUSEUM/SYDNEY

N Tafel Objekt-Nr.

50510 41 74
50510 41 75
50510 42 78
50510 42 82
50510 42 83
50510 43 84
50510 44 92
50510 44 95
50510 50 168
50511 35 21
50511 42 77
50511 45 108
50511 46 109
50511 47 115
50511 47 127
50511 51 177
52567 49 155
52568 40 66
52569 50 166
52570 50 165
52572 50 176
52573 51 183
52575 33 7
52576 52 207
52577 41 76
52578 39 54
52579 47 124
52580 53 219
52582 37 35
52583 34 15
52585 45 105
52586 35 20
52587 35 19
52625 33 1
52712 48 138
52712 51 186

SchichtX

N Tafel Objekt-Nr.

52711 65 81



Katalog B - Die Vergleiche





Tafel: 1 Schicht : VII

Alalakh 1:2

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MDOG 119/1987:88 Haus F-F 1 SBZ I
Abb.9:1 Raum 1

2 Mumbaqat MOOG 119/1987:87 Haus F-F 1 SBZ I
Abb.8:7 Raum 4

3 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 E 4/5 SBZ brauner Ton,
5.379, Abb.220:20 Grab 2 lOYR 5/3; grauer

Kern, Farbe auBen:
7.5YR 6/4;

4 Mumbaqat MDOG 114/1982:55 26/38
Abb.36, Reihe 1:3 HOtHl MaBstab 1,5:1

no STB I Durchmesser 28cm;
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Tafel: 2 Schicht : VII

Alalakh 1:3

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 118/1986 Haus B MBVSBZ slip, mittelfeine Magerung;
S.H7, Abb.28:14 Raum 10

2 Hadidi BASOR 241/1981 Bereich H XIII SBZ IA**
S.43, Abb.13:31

Alalakh 2:6

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich L SBZ I
S.131, Abb.20:21 (Grab 1)
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Tafel: 3 Schicht : VII

Alalakh 2:9

Abb. Fundort Quelle Befund

Tarsus Tarsus 11/1956 intrusion
Text, S.137, Nr.409
Tafel 353, Nr.409

Datierung Tech.Daten

FBZ III handgemacht, an Stellen,
die slip aufweisen, poliert,
sonst geglattet;



SCHICHT VII TAFEL 3
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Tafel: 4 Schicht: VII

Alalakh 2:10

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 FII5 FBZIV feine braune Ware,
S.339, Abb.206:26 geglattet;

Alalakh 2:11

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus II/1956 intrusion FBZIII handgernacht, an Stellen,
Text. S.B7, Nr.409 die slip aufweisen, poliert,
Tafel 353, Nr.409 sonst gegUlttet;

2 Ugarit UG 11/1949:239 Niveau II Ug.Moy.2 roter Ton, glanzend;
Tafel 100:4 4,60rn (1900-1750)

3 Tarsus op.cit., S.168 Raurn 5 MBZ scheibengedreht, braun/ere-
Nr.769, Tafel 368, 6,60rn rnefarben, feine Ware,
Nr.769 u.U.auGen und innen

gegUl.ttet;
4 Tarsus op.cit., S.l68 Raurn 11 MBZ scheibengedreht, ausen

Nr.767, Tafel 368 7rn-7,25rn crernefarben, innen rotlich;
und 294, Nr.767 geglattet; AuGen und innen

verlauft parallel zurn Rand
ein roter Streifen;
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Tafel: 5 Schicht : VII

Alalakh 3:13

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 Text Raum 14 MBZ au6en:rotlich-braun.
S.169. Nr.791; 7.50m innenrgelblich-braun,
Tafel 368, Nr.791 geglattet;

2 Tarsus Tarsus 11/1956 Text MBZ - - - MaBstab ca.1:2
S.169, Nr.781;
Tafel 287, Nr.781

3 Tarsus Tarsus 11/1956 Text unter lA-Wall MBZ
S.170, Nr.796; 16,16m
Tafel 287, Nr.796
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Tafel: 6 Schicht : VII

A1a1akh 4:16

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:226 Grab 54 15Jh. - - - Ma6stab 1:4
Abb.21:8; S.217 couche sup.

2 Ugarit Syria 17/1936:131 Grab 18-16Jh.
Abb.18:F

3 Ugarit Syria 19/1938:212 Grab 53 Ug.Recent
Abb.12 D/E:inneres couce moy. 15Jh.
GefaB

4 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ - - - Ma6stab 1:4
S.125, Abb.14:3
* S.1I8

5 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ - - - Ma6stab 1:4
S.125, Abb.14:2



SCHICHT VII

4: 16

TAFEL 6

/
(

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 7 Schicht : VII

Alalakh 4:17

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Region B, MBZIIB
level D

S.131, Abb.20:45; initial floors
S.138

2 Ebla SEb I/1979: 147 Bereich DeV9i/ MBZ lIB Ton rosa/braunlich-weili;
Abb.G:7 DfV9iv, LivA

3 Hadidi op.cit. S.131, Region B, MBZ lIB
level D

Abb.20:46; S.138 initial floors
4 Hadidi op.cit. S.Bl Region B, MBZ lIB

level D
Abb.20:47 initial floors

5 Ugarit UG II/1949:253 Niveau II Ug.Moy.2 grau-griiner Ton;
Abb.l07:20 (1900-1750)

6 Hadidi op.cit. S.125 tomb 1972 Ende FBZ
Abb.14:3
* S.118

7 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Hailane MBZ
S.397, Abb.227:7 Oberflache

8 Ugarit UG 1I/1949:185 Aus einem ge- Ug.Moy.2 brauner Ton;
Abb.74:2 raumten Grab (1900-1750)

des Niveaus II,
welches in Niv.I
oder Ug.Moy.3
wiederbenutzt (1750-1600)
worden war.
Schnitt 71,
top.Pkt.58
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Tafel: 8 Schicht : VII

Alalakh 5:20

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG IV/1962:102 Keramikdepot 15./14.Jh. beiger Ton;
Abb.84, Reihe im Bereich der
3/links; * S.119 Archive Siid und

Siidwest*

Alalakh 5:21

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938 Grab 53, Ende Ni-
S.214, Abb.13:D couche info veau II

2 Ugarit Syria 19/1938 Grab 55 Ende Ni-
S.231, Abb.26:F veau 11**
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Tafel: 9 Schicht : VII

Alalakh 5:22

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG 11/1949:255 Grab 85, Ug.Moy.2 braunlicher Ton und
Abb.108:6 E.C.top (1900-1750) dunkelrote Bemalung:

Pkt2344 oder Anfang
Ug.Moy.3
(1750-1600)

2 Ugarit UG 11/1949:240 Schnitt N 3; Ug.Moy.2 gelblicher Ton, gegl~ttet/

Abb.lOl:15 2,90m Tiefe (1900-1750) poliert;
3 Ugarit UG VII/1978 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 brauner Ton, feine Ware;

S.201, Abb.2:1 siidl.Akropolis (1900-1600)
Ug.Rec.l
1600/1550-1450)
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Tafel: 10 Schicht : VII

Alalakh 5:23

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG VII/1978:201 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 - --
Abb.2:3 siidl.Akropolis Ug.Rec.1

2 Ugarit Syria 17/1936 Grab 17./16.Jh.
S.127, Abb.16:G

3 Ugarit UG IV/1962:306 Sondage-Hof MBZ/Ugarit sandfarbener Ton,
Abb.5, Tafel XVI III des Pa- Moyen 2; **matt;
Objekt B und NrA lastes (1900--1750)

4 Ugarit UG 11/1949:187 Hortfund, Ug.Rec.2 brauner Ton;
Abb.75:3 Schnitt C (1450--1365)

top.Pkt.2330
1,80m

5 Ebla SEb 1/1979:147 Bereich De- MBZ lIB weiBlicher Ton, Oberflache
Abb.G:2 VlOii/DfVlOiii; horizontal streifenpoliert;

DeV9i/Liv. 5
6 Ebla SEb 1/1979:147 DeV9i/DfV9iv MBZ lIB braun-graue Ware, Ober-

Abb.G:3 LivA flache poliert;
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Tafel: 11 Schicht: vn

Alalakh 5:24

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG 11/1949:247 Depot 43, in Ende Ug. gelblicher Ton;
Abb.l04:19 Schichten des Moyen 2

Niveaus II; (1900--1750)/
Schnitt top.Pkt, Anf.Ug.Moy.3
43; 2,50m Tiefe (175(}-1600)

2 Hadidi AASOR 44/1979 Region B, MBZ IIC
level D

S.135, Abb.23:45 highest floors
3 Ugarit UG 11/1949:171 Grab 84;top.Pkt. Ende Ugarit brauner Ton;

Abb.67:1 2326/oder:Grab Moyen 2/
75, top.Pkt.CE (1900--1750)
2177 Ugarit Moyen 3

(175(}-1600)
4 Hadidi AASOR 44/1979 Grab, Region L SBZ 1

S.131, Abb.20:35
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Tafel: 12 Schicht : VII

Alalakh 5:25

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938 Grab 53, Ende Ni-
S.214, Abb.13:c couche info veau II
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Tafel: 13 Schicht : VII

Alalakh 5:26

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb I/1979: 169 Grab B, Liv.2 MBZ II weiBlicher Ton, horizontale
Abb.N:2 Streifenpolitur;

2 Ugarit Syria 19/1938:226 Grab 54, 15Jh.*
Abb.21:i couche sup.
* S.217

3 Ugarit UG VII/1978:213 Schnitt im ~g.MoyJ Ton beige-rosa;
Abb.6:5 sudl, Akro- Ubergang

polisbereich Ug.R&:.
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Sondage in Hof MBZ/Ugarit Ton, sandfarben, matt;
III des Palastes Moyen 2**

(1900-1750)

Grab 17./16.Jh.

Grab 4496, sud- Ug.Moy.2/3
liche Akropolis Ug.Rec. 1

(1900-1450)

Tafel: 14 Schicht : VII

Alalakh 6:27

Abb. Fundort Quelle

Ugarit UG IV/1962:306
Abb.5 und Tafel
XVI; Objekt B,
NrA

2 Ugarit Syria 17/1936:127
Abb.16:G

3 Ugarit UG VII/1978:201
Abb.2:3

Befund Datierung Tech.Daten
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Tafel: 15 Schicht : VII

Alalakh 6:28

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG II/1949:255 Grab 85, E.C. Ug.Moy.2 Ton braunlich;
Abb.l08:12 top.Pkt.2344 (1900-1750)

Ug.Moy.3
(1750-1600)

2 Ebla SEb 1/1979:169 Grab B, Liv.2 MBZ II weiBlicher Ton, horizontal
Abb.N:2 streifenpoliert;

3 Ebla op.cit. S.147 Bereich De-- MBZ lIB weiBlicher Ton;
Abb.G:2 VlOii;DeVIOiii/

DeV9i;Liv.5
4 Ebla op.cit. S.147 Bereich DeV9i/ MBZ lIB braun-graue Ware,

Abb.G:3 DfV9iv, Liv.4 Oberflache poliert;
5 Mumbaqat MDOG 119/1987:98 AuBenstadt MBZ 11/

Abb.13:3 Hauserbereich SBZ I
G und J
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Tafel: 16 Schicht : VII

Alalakh 6:29

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:212 Grab 53 Ug.Recent
Abb.12:D/E couche moy. 15Jh.
auBeres GefaB

2 Ugarit Syria 19/1938:226 Grab 54 15Jh.*
Abb.21:i; * S.217 couche sup.
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Tafel: 17 Schicht : VII

Alalakh 6:30

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979:169 Grab B, Liv.2 MBZ II weil3licher Ton, horizontal
Abb.N:2 streifenpoliert;

2 Ugarit Syria 19/1938:212 Grab 53 Ug.Recent
Abb.12:DIE couche 15Jh.
aul3eres GefaB moyenne

3 Ugarit UG 11/1949:249 Grab, Bereich Ug.Moy.2 Ton hellbraun;
Abb.l05:7 est-cone, top. (1900-1750)

Punkt 19 Ug.Moy.3
(1750-1600)

4 Ugarit UG 11/1949:185 aus einem ge- Ug.Moy.2 grau-brauner Ton;
Abb.74:7 raumten Grab (1900-1750)

des Niveaus II, Ug.Moy.3
wiederbenutzt (1750-1600)
Niveau I,
top.Punkt 58
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Tafel: 18 Schicht : VII

Alalakh 6:31

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:212 Grab 53 Ug.Recent
Abb.12:D/E, couche moy. 15Jh.
auBeres GefaB

2 Ugarit Syria 19/1938:226 Grab 54 15Jh.*
Abb.21:1; *S.217 couche sup.

3 Ugarit UG 11/1949:240 Schnitt N3 Ug.Moy.2 gelblicher Ton, geglattet/
Abb.lOl:15 2,90m Tiefe (1900-1750) poliert:

4 Mumbaqat MOOG 118/1986 Haus B MB/SB feine Ware;
S.1l6, Abb.27:1 Raum 10

5 Ugarit Syria 60/1983:219 Grab 1246 Ug.Moy.lUg. - - -
Abb.19:b Recent
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Ug.Moy.2 cremefarben;
(1900-1750)

Datierung Tech.Daten

18./17.Jh. Ton braunlich;

Befund

Grab in
Schnitt 80,
top. Punkt 109;
1,50m Tiefe
aus einem aus- Ug.Moy.2 graubrauner Ton;
geraumten Grab (1900-1750)
des Niveaus II, (1750-1600)
welches in Ni- Ug.Moy.3
veau 1 wieder-
benutzt worden
war. Schnitt 71,
top.Pkt.58

Grab 56

Tafel: 19 Schicht : VII

Alalakh 6:32

Abb. Fundort QueUe

Ugarit Syria 19/1938:237
Abb.31:Q

2 Ugarit UG 11/1949:253
Abb.107:1

3 Ugarit UG 11/1949:185
Abb.74:7
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Tafel: 20 Schicht : VII

Alalakh 7:33

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb Jj1979:169 Grab B, Liv.2 MBZ II weiBlicher Ton, horizontal
Abb.N:2 streifenpoliert;

2 Ugarit UG 11/1949:247 Depot 43, in Ende Ug. gelblicher Ton;
Abb.l04:19 Schichten des Moy.2 bis

Niveaus II, Ug.Moy.3
Schnitt top.Punkt
43,2,50m

3 Ugarit Syria 19/1938:226 Grab 54 15Jh.*
Abb.21:i; *S.217 couche sup.

4 Ugarit UG IJj1949:240 Schnitt N3 Ug.Moy.2 gelblicher Ton, geglattet/
Abb.lOl:15 2,90m Tiefe (1900-1750) poliert;
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Tafel: 21 Schicht : VII

Alalakh 7:33 (Fortsetzung)

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

5 Mumbaqat MDOG 119/1987:98 AuBenstadt, MBZ III
Abb.13:3 Hauserbe- SBZ I

reich Gil
6 Ugarit Syria 17/1936:127 Grab 17./16.Jh.

Abb.16:c
7 Ugarit UG 11/1949:171 Grab 84/top. Ende Ugarit brauner Ton;

Abb.67:1 Punkt 2326 Moyen 2
oder Grab 751
top.Punkt (1900-1750)
CE 2177 Anfang Ugarit

Moyen 3
(1750-1600)

Alalakh 12:47

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG 11/1949:259 Grab 4, top. Ug.Moy.2 Miniaturgefali, hellbrauner
Abb.llO:38 Punkt 43 (1900-1750) Ton;

2 Hadidi BASOR 241/1981 Region H XIII SBZ IA** graue Ware, streifenpoliert;
S.43, Abb.13:5
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Grab 4, top.Pkt. Ug.Moy.2 MiniaturgefaB,
43 (1900-1750) heUbrauner Ton;
Region H XIII SBZ IA** graue Ware, streifenpoliert

Grab 4, top.Pkt. Ug.Moy.2 MiniaturgefaB,
43 (1900-1750) heUbrauner Ton;
Region H XIII SBZ IA** graue Ware, streifenpoliert;

Tafel: 22 Schicht : VII

Alalakh 12:48

Abb. Fundort QueUe

Ugarit UG II/1949:259
Abb.ll0:38

2 Hadidi BASOR 214/1981
S.43, Abb.l3:5

Alalakh 12:49

Abb. Fundort QueUe

Ugarit UG 11/1949:259
Abb.ll0:38

2 Hadidi BASOR 214/1981
S.43, Abb.13:5

Befund

Befund

Datierung Tech.Daten

Datierung Tech.Daten
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Tafel: 23

Alalakh 13:54

Abb. Fundort

Qoueiq

Schicht : VII

Quelle

B.A.R. 98ii/1981
S.393, Abb.26:7

Befund

Tell Rifa'at
H5 (l8)ii

Datierung Tech.Daten

SBZ Ton 5YR 5/6, gelb-rot;
auGen: 5YR 6/4, rot
lich-braun;
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Tafel: 24 Schicht : VII

Alalakh 13:55

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MDOG 119/1987:86 Haus H, Anfang SBZ - - -
Abb.6:2 Raum2, FbA

2 Hadidi BASOR 241/1981 Tafelhaus, SBZ m**
S.34, AbbA:6 Region H

3 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ brauner Ton, grauer Kern,
S.379, Abb.220:12 E 4/5, Grab 2 braune Politur;

4 Hadidi BASOR 241/1981 Tafelhaus, SBZ m**
S.34, AbbA:3 Region H,

Raum Ill
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Tafel: 25 Schicht : VII

Alalakh 15:60

Abb, Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Region D SBZ I
S.130. Abb.19:8
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Tafel: 26 Schicht : VIII

Alalakh 17:3

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Region L, SBZ 1**
S.131, Abb.20:21, Grab (?)*
*S.141

2 Mumbaqat MDOG 114/1982:16 Bereich Kuppe, Anfang SBZ - - - MaBstab 1,5:1
Abb.5, Reihe 1:1 25/30; HO/Hl Durchmesser 30cm;

3 Mumbaqat MDOG 114/1982:55 26/38; HO/Hl - - - MaBstab 1,5:1
Abb.36, Reihe 1:3 no STB I Durchmesser 28cm;

4 Ebla P.Matthiae, 1980d MBZ I
S.146, Abb.39,
oberste Reihe

Alalakh 17:6

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H XIII SBZ IA** schwarz-graue Ware
S.43, Abb.13:24 streifenpoliert;

2 Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Rifa'at MBZ/SBZ hellroter Ton, 2.5YR 6/2;
S.385, Abb.223:1 H5 (14/15) ausen rotlich-grau,

7.5YR 7/2;
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Tafel: 27 Schicht : VllI

Alalakh 17:7

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstesNiveau Larsa-altba-
Kabira Abb.9:1 tiber der Werk- bylonisch

statt Q 14/15

Alalakh 17:8

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982:43 Areal 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.26, Reihe 3:4 HO/Hl Durchmesser llcm;

Alalakh 18:16

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Grab, SBZ I
S.l30, Abb.19:20 Region 0

2 Ebla Akkadica 28/1982 Sondage 1980 MBZ II dunkle polierte Ware
S.87, Abb.25:4 (MaBstab ?);

3 Ebla Akkadica 28/1982 Sondage 1980 MBZ II dunkle polierte Ware
S.87, Abb.25:5 (MaBstab ?);
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Tafel: 28 Schicht : VIII

Alalakh 19:19

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 17/1936:127 Grab 17./16.Jh.
Abb.l6:T

Alalakh 20:24

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Tafelhaus, SBZ m**
S.35, Abb.5:4 Region H,

Raum llI/IV
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Tafel: 29 Schicht : VIII

Alalakh 20:25

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG II/1949:179 in einem Vor- Ug.Rec.3 brauner Ton;
Abb.71:5 ratsgefaB in (1365-1200)

einer Raum-
ecke; 2,50m
top. Punkt 72

2 Ugarit Syria 17/1936:123 Grab 13 14Jh.
Abb.l4:R

3 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Hailane MBZ
S.397, Abb.227:9 Oberflache

Alalakh 20:28

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982:56 Bereich 26/38 - - - MaBstab 1,5:1
Abb.37, Reihe 2:1 HO/H1 no Durchmesser 17cm;

STB I
2 Hadidi AAAS 34/1984 Bereich B MBZ IIA - - - MaBstab 1;

Abb.15:5
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Tafel: 30 Schicht : VITI

Alalakh 21:32

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982:40 Bereich 29/36 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.23, Reihe 4:5 Hl/H2 nt> STB I Durchmesser 19cm;

Alalakh 21:35

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H xm SBZ IA**
S.45, Abb.15:7
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Tafel: 31 Schicht : VIII

Alalakh 21:36

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-a1t- - - -MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:21 babylonisch Durchmesser 16cm

Alalakh 22:37

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H XIII SBZ IA**
S.44, Abb.14:20

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-a1t- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:26 babylonisch Durchmesser 38cm

3 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jiingstes Niveau Larsa-a1t- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:24 babylonisch Durchmesser 28cm
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MBZ I

Datierung Tech.DatenBefund

Bereich 29/36 HAMA G - - - MaBstab 1,5:1
HO/Hl no Durchmesser 28cm;
STB I

3 Tell Habuba MOOG 103/1971:21 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1;
Kabira Abb.11:26 babylonisch

Tafel: 32 Schicht : VIII

Alalakh 22:39

Abb. Fundort Quelle

Ebla P.Matthiae, 1980<1
S.142, Abb.35
Reihe 1:3

2 Mumbaqat MOOG 114/1982:32
Abb.20, Reihe 1:4

Alalakh 22:40

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Region B, MBZ IIC
S.135. Abb.23:40 level D
*S.138 highest floors*

2 Hadidi op.cit. S.130 Region C SBZ I
Abb.19:14

3 Hadidi op.cit. S.133 Region B, MBZ lIB
Abb.21:22, *S.138 initial floors*
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Tafel: 33 Schicht : VIII

Alalakh 22:41

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla P.Matthiae, 1980<1 MBZ I
S.142, Abb.35
Reihe 1:3

2 Mumbaqat MDOG 106/1974:95 Bereich 49:31 mittelsyrisch dunkelbrauner Ton, i. und
Abb.40:4 lIIIlV, Schicht Ende MBZ, a dunkelrotbraun, ver-

5b, FS 3P 69 Anfang SBZ strichen;
NO-Tor
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Tafel: 34

AIalakh 23:42

Abb. Fundort

Ugarit

Schicht : VIII

QueUe

Syria 13/1932:18
Abb.l2:3

Befund

Friedhofdes
Niveaus IT

Datierung Tech.Daten

19.-16.Jh.
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Tafel: 35 Schicht : VIII

AJaiakh 24:50

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech. Daten

Ugarit Syria 17/1936:123 Grab 13 14Jh.
Abb.l4:F

2 Hadidi AASOR 44/1979 Tafelhaus SBZ m**
S.136, Abb.24:3 Region H

3 Ugarit Syria 19/1938:210 Grab 53 Ug.Rec.l/2
Abb.ll:R couche sup. 15./14.Jh.
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Tafel: 36

Alalakh 26:55

Abb. Fundort

Schicht : VIII

QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-aIt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:50 babylonisch Durchmesser 16cm;

2 Tell Habuba op.cit. S.23 jungstes Niveau Larsa-aIt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:51 babylonisch Durchmesser 22cm;

3 Tell Habuba op.cit. S.26 jungstes Niveau Larsa-aIt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.l0:2 babylonisch Durchmesser 34cm;

Alalakh 26:56

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:202 Grab 36 15./14.Jh.
Abb.5:J
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Tafel: 37 Schicht : VIII

Alalakh 26:57

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Tafelhaus SBZ m**
S.136, Abb.24:7 Region H

2 Mumbaqat MOOG 118/1986 Haus B, Mitte 2.Jt-
S.116, Abb.27:1 Raum 10 MB/SB

3 Mumbaqat MDOG 118/1986 Haus B, Mitte 2.Jt-
S.116, Abb.27:3 Raum 10 MB/SB

4 Mumbaqat MOOG 118/1986 Haus B, Mitte 2.J1.-
S.116, Abb.27:4 Raum 10 MB/SB

5 Mumbaqat MDOG 119/1986 AuBenstadt MBZ III sehr dunner Uberzug:
S.98, Abb.13:2 Haus G SBZ I

6 Ugarit UG IV/I962:102 Keramikdepot, 15./14.Jh. beiger Ton;
Abb.84, *S.119 Bereich der

Archive SUd
und Slidwest*

7 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ rotlich-lederfarbener Ton;
S.371, Abb.220:5 E 4/5, Grab 1 handgemacht;



SCHICHT VIII TAFEL 37

6

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 38 Schicht : VIII

Alalakh 26:58

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Tafelhaus SBZ m**
S.136, Abb.24:7 Region H

2 Mumbaqat MOOG 119/1987 Innenstadt, SBZ
S.87, Abb.7:1 Haus H

Raum 2, fhA
3 Mumbaqat MOOG 118/1986 Haus B, Mitte 2.Jt

S.116, Abb.27:4 Raum 10 MB/SB
4 Hadidi AASOR 44/1979 Tafelhaus SBZ m**

S.136, Abb.24:7 Region H
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Tafel: 39 Schicht : IX

Alalakh 33:8

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H XIII SBZ IAu
S.43, Abb.13:32

2 Mumbaqat MOOG 119/1987 AuBenstadt. MBZIII
S.98, Abb.13:4a Hauserbereich SBZ I

G und J
3 Mumbaqat MOOG 119/1987 AuBenstadt. MBZ III

S.98, Abb.13:4b Hauserbereich SBZ I
G und J

4 Mumbaqat MOOG 119/1987 AuBenstadt. MBZ II/
S.98, Abb.13:4c Hauserbereich SBZ I

G und J

Alalakh 34:12

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H XIII SBZ IA**
S.43, Abb.13:24

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:1 babylonisch Durchmesser 17cm;
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Tafel: 40 Schicht : IX

Alalakh 34:13

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung

Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Kadrich FBZIV
8.343, Abb.208:1 kiln dump

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt-
Kabira Abb.9:1 bavylonisch

Tech. Daten

7.5YR 5/4, braun; grauer
Kern, auBen gelblich-rot,
5YR 5/6
- - - MaBstab 1,5:1
Duechmesser 17cm;

Alalakh:34:14

Abb. Fundort

Ebla

QueUe

P.Matthiae, 1980d
S.141, Abb.34,
Reihe 1:2

Befund Datierung Tech.Daten

MBZ I
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Tafel: 41 Schicht : IX

Alalakh 34:16

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Grab (?), SBZ I
S.131, Abb.20:17 Region L

Alalakh 35:18

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Bereich SBZ IA** streifenpoliert;
S.43, Abb.13:22 H XIII
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Tafel: 42 Schicht : IX

Alalakh 35:20

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at MBZjSBZ brauner Ton, 7.5YR 5/4;
S.385, Abb.223:6 H5 (14/15)

2 Ugarit UG VII/1978:205 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 braun-rosafarbener Ton;
Abb.3:6 Ug.Rec.l

(1900-1750)
3 Ugarit UG VII/1978:205 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 brauner Ton;

Abb.3:7 Ug.Rec.1
(1900-1750)

4 Ugarit Syria 17/1936:127 Grab 17./16.Jh.
Abb.16:U

5 Mumbaqat MOOG 114/1982:40 Bereich 29/36 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.23, Reihe 1:3 H1/H2 no Anfang Durchmesser 34cm;

STB I SBZ
6 Mumbaqat MDOG 114/1982:43 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1

Abb.26, Reihe 3:5 HO/H1 no Anfang Durchmesser 19cm;
STB I SBZ

7 Mumbaqat MDOG 119/1987:98 AuBenstadt MBZ II/
Abb.13:4a Hauserbereich SBZ I

8 Mumbaqat MOOG 119/1987:98 AuBenstadt MBZII/
Abb.13:4b Hauserbereich SBZ I

9 Mumbaqat MDOG 114/1982:38 Bereich 29/36 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.21, Reihe 3:3 HO/H1 no Anfang Durchmesser 30cm;

STB I SBZ
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Tafel: 43 Schicht: IX

Alalakh 35:21

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Region H xm SBZ IA**
SA3, Abb.l3:27 siidlich des Ta-

felhauses

Alalakh 35:22

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Kadrich FBZIV brauner Ton, 7.5YR 5/4,
S.343, Abb.208:1 kiln dump auBen gelblich-rot, 5YR

5/6
2 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich Kuppe HAMAG - - - MaBstab 1,5:1

S.15, AbbA, Reihe 27/31, HO/Hl Durchmesser 19cm;
3:1

3 Mumbaqat MOOG 106/1974:77 27/33, Schicht op.cit. ~iinner gelbbrauner
Abb.22:2 2; FS 3A 54 s.S.77 Uberzug;

4 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBi
S.123, Abb.12:21

5 Hadidi AASOR 44/1979 Depot auBer- FBZIV
S.126, Abb.15:28 halb des Grabes

in Bereich D
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Tafel: 44 Schicht : IX

Alalakh 35:23

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ
S.123, Abb.12:21

2 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ
S.123, Abb.12:19

3 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ
S.123, Abb.12:20
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Tafel: 45 Schicht : IX

Alalakh 37:40

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B MBZ lIB
S.134, Abb.22:13 level D, inter-

mediate floors
2 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich C SBZ I

S.130, Abb.19:13

Alalakh 38:49

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 auBerhalb MBZ/SBZ I hellbrauner Ton, auBen ge-
Text, S.188, Nr. Raum D glattet, rotlichbrauner wash;
971, Tafel 376:
971

2 Tarsus Tarsus 11/1956 MBZ
Tafel 368:A
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Tafel: 46 Schicht : IX

Alalakh 39:52

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Kadrich FBZIV Tonfarbe braun, 7.5YR 6/4
S.343, Abb.208:6 kiln dump auBen blabbraun, lOYR

6/3;
2 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1

S.46, Abb.29, H1/H2 no Durchmesser 16cm;
Reihe 2:2 STB I

Alalakh 39:59

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 26/38 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.55, Abb.36, HO/H1 no Durchmesser 18cm;
Reihe 2:3 STB I
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Tafel: 47 Schicht : IX

Alalakh 39:61

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ I/II rotlicher Ton;
Abb.i:7

2 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.ii MBZ I/II rotlicher Ton;
Abb.i:4

3 Ebla SEb 1/1979:167 Grab B, Liv.ii MBZ II rotlich-brauner Ton;
Abb.M:4

4 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ IIII weiBlicher Ton;
Abb.i:5

5 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ I/II rotlich-brauner Ton;
Abb.i:l

6 Ebla SEb 1/1979:167 Grab B, Liv.ii MBZ II weifilich-rotlicher Ton;
Abb.M:2

7 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.ii MBZ I/II rotlich-brauner Ton;
Abb.i:2

8 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich L SBZ I
S.131, Abb.20:24

9 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich L SBZ I
S.131, Abb.20:25

10 Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Rifa'at MBZ/SBZ rotlich-brauner Ton, S.393,
Abb.226:4 H5 (l8)ii 5YR5/3,auBen hellbraun,

7.5 YR 6/4;
11 Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ grau-brauner Ton, IOYR

S.385, Abb.223:11 H5 (14/15) 5/2, auBen blaBbraun,
IOYR 7/3;



SCHICHT IX

, 1/
~ I 39,6'

TAFEL 47

, (

~

~~(~~

'tz:j7 ccz:t2f
'C( ~ C I :;J!
C I J!\ I ~

(e I 1(11

NOT FOR 

REPRODUCTION



Tafel: 48 Schicht: IX

Alalakh 39:62

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ I/II rotlicher Ton;
Abb.i:7

2 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.ii MBZ I/II rotlicher Ton;
Abb.i:4

3 Ebla SEb 1/1979:167 Grab B, Liv.ii MBZ II rotlich-brauner Ton;
Abb.M:4

4 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ I/II weiBlicher Ton;
Abb.i:5

5 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZ I/II rotlich-brauner Ton;
Abb.i:l

6 Ebla SEb 1/1979:167 Grab B, Liv.ii MBZ I/II weiBlich-rt>tlicher Ton;
Abb.M:2

7 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.ii MBZ I/II rotlich-brauner Ton;
Abb.i:2

8 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at MBZ/SBZ rotlich-brauner Ton S.393,
Abb.226:4 H5 (18)ii IOYRS/3,auBen hellbraun

7.5YR 6/4;
9 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ grau-brauner Ton IOYR

S.385, Abb.223:11 H5 (15/15) 5(2, auBen blaBbraun
IOYR 7/3;

10 Ebla Akkadica 28/1982 Sondage 1980 MBZ I MaBstab ?;
S.86, Abb.24:3 Gebaude Q;

L.2935
11 Ebla Akkadica 28/1982 Sondage 1980 MBZ II dunkle polierte Ware

S.87, Abb.25:6 Gebaude Q; MaBstab ?;
Zerstorungs-
horizont
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Tafel: 49 Schicht : IX

Alalakh 41:70

Abb. Fundort Befund Datierung Tech.Daten

Bereich B MBZ nc
level 0,
highest floors
Bereich H XIII SBZ IA**

Bereich 49/31 Mittelsyr. scheibengedreht,
III/IV; FS 3P79 Ende MBZ brauner, feiner Ton, au8en
Schicht 5b NO- Anfang SBZ gelbbraun, Selbstiiberzug, -
Tor innen tongrundig ver

verstrichen;

Quelle

AASOR 44/1979
S.135, Abb.23:21

Hadidi BASOR 241/1981
S.45, Abb.15:11

Mumbaqat MOOG 106/1974
S.96, Abb.41:3

Hadidi

3

2

4 Hadidi AASOR 44/1979 tomb 1972 Ende FBZ
5.125, Abb.14:18

5 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jiingstes Niveau Larsa--alt- - - - Ma8stab 1,5:1;
Kabira Abb.9:37 babylonisch

6 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - Ma8stab 1,5:1
Kabira Abb.9:21 babylonisch Durchmesser 16cm;
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Tafel: 50 Schicht : IX

AlaIakh 41:71

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - Ma6stab 1,5:1
S.42, Abb.25, HO/Hl no Durchmesser 31cm;
Reihe 6:4 STB I

AlaIakh 41:72

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - Ma6stab 1,5:1
S.45, Abb.28, Hl/H2 no Anfang Durchmesser 18cm;
Reihe 5:1 STB I SBZ
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Tafel: 51 Schicht : IX

Alalakh 41:73

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 214/1981 Region H XIII SBZ IA**
S.45, Abb.15:2

2 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ brauner Ton, 7.5YR, 5/4,
S.385, Abb.223:13 H 5 (14/15) grauer Kern, auGen hell-

braun, 7.5YR 6/4;
3 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1

Kabira Abb.9:24 babylonisch Durchmesser 28cm;

Alalakh 41:74

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 103/1971:26 jiingstesNiveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1;
Kabira Abb.IO:11 babylonisch

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:26 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1;
Kabira Abb.lO:8 babylonisch
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Tafel: 52 Schicht : IX

Alalakh 41:75

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jUngstes Niveau Larsa-alt- - - -Ma6stab 1,5:1
Kabira Abb.9:47 babylonisch

Alalakh 41:76

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ liB
S.133, Abb.21:30 level 0
* S.138 initial floors*

2 Mumbaqat MOOG 106/1974:31 Bauwerk I HAMA
Abb,46:1 (STB I) H 5-2

H 4.1/H5
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Tafel: 53 Schicht: IX

Alalakh 42:81

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AAAS 34/1984:74 Bereich B MBZ IIA - - - MaBstab 7;
AbbA:12, * S.65 (B7)*

2 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ rrc
S.135, Abb.23:40 level D
* S.138 highest floors*

3 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB
S.133, Abb.21:22 level D
* S.138 initial floors*

4 Mumbaqat MOOG 106/1974:95 Bereich 49/31 Mittelsyr. scheibengedreht, dun-
AbbAO:4 III/lV, Schicht Ende MBZ kelbrauner Ton, a.

5b, FS 3b 69 Anfang und i. dunkelrot/braun
NO-Tor SBZ tongrundig verstrichen

5 Mumbaqat MDOG 118/1984:94 Raum VIII in FBZIV
Abb.14:6 Bereich 30/29

(s.S.92-dort
Raum 25)

6 Mumbaqat MOOG 114/1982:42 Bereich 29/37 HAMAG
Abb.25, Reihe 5:2 HO/Hl no

STB I
7 Tell Habuba MDOG 103/1971:27 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1

Kabira Abb.11:26 babylonisch Durchmesser 22cm;
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Tafel: 54 Schicht: IX

Alalakh 42:82

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MDOG 196/1974:96 Bereich 49/31 Mittelsy- scheibengedreht, brauner
Abb.41:8 llI/IV, Schicht risch, Ende Ton, auBen und innen

5b, FS 3P 69 MBZ/An- gelblich-gIiiner Uber-
NO-Tor fang SBZ

2 Mumbaqat MDOG 114/1982:44 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.27, Reihe 5:1 HO/H1 no Durchmesser 6Ocm;

STB I
3 Tell Habuba MDOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1

Kabira Abb.9:13 babylonisch Durchmesser 34cm;
4 Qoueiq B.AR 98ii/1981 Oberflachen- FBZN

S.347, Abb.210 fund
Typ 2
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Tafel: 55 Schicht: IX

Alalakh 42:83

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979:169 Grab B, Liv.ii MBZ II Ton beige-rosa;
Abb.N:5

2 Ebla SEb 1/1979:171 Grab B, Liv.ii MBZ II Ton braun-rot, Kern
Abb.O:6 braun-grau;

3 Ebla SEb 1/1979:171 Grab B, Liv.ii MBZ II Ton rosa, MaBstab 1:4;
Abb.O:4

4 Mumbaqat MOOG 106/1974:96 Bereich 49/31 Mittelsy- scheibengedreht, weiB-
Abb,41:5 III/IV, Schicht risch, Ende grauer Ton, auBen grtm-

5b, FS 3P 69 MBZ, An- licll-weill, verstrichen;
NO-Tor fang SBZ

5 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:36 babylonisch Durchmesser 2Ocm;

6 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1;
Kabira Abb.9:37 babylonisch

7 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1
Kabira Abb.9:21 babylonisch Durchmesser 16cm;
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Tafel: 56 Schicht : IX

Alalakh 43:85a

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 106/1974:31 Bauwerk I HAMA
Abb.46. Reihe 6 (STB n H5-2

H 4.l/H5
2 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B. MBZIIB

S.133. Abb.21:34 level D
* S.138 initial floors*

Alalakh 43:86

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B. MBZ lIB MaBstab 1:4;
S.133. Abb.21:37 level D
* S.138 initial floors*

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:26 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1.5:1
Kabira Abb.l0:12 babylonisch Durchmesser 36cm;
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Tafel: 57 Schicht : IX

AIalakh 44:88

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb V/1982:151 Raum 2617, Palast G, handgemacht, grunlicher
Abb,XXIV:7 Bereich Phase FBZ Ton;
* S.197 DIV7i+iv IVA*

Schichten 6-7
2 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at FBZIV auBen schwarz bemalt,

S.335, Abb.205:18 F I 18 zudemreserved paint, Ton
rot;
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Tafel: 58 Schicht: IX

Alalakh 44:92

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb V/1982:147 Room 2856/2617HAMA scbeibengedreht, Ton rosa-
Abb.XXllI:6 Bereich 18-6, braun

EaV 7i+ii FBZNA
Schicht 4

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:27 jiingstes Niveau Larsa-alt- - - - Ma8stab 1,5:1
Kabira Abb.ll:18 babylonisch Durchmesser 8,2cm

3 Mumbaqat MOOG 114/1982:37 Bereich 29/36 HAMAG - - - Ma8stab 1,5:1
Abb.20, Reihe 3:4 HO/H1 nO STB IAnfang SBZ Durchmesser 40cm

Alalakh 44:93

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ brauner Ton, 10YR 5/3,
S.379, Abb.220:17 E 4/5, Grab 2 auJ3enblaBbraun, lOYR 6/3

Alalakh 44:95

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 106/1974:95 Bereich 49/31 Mittelsy- scheibengedreht, grunlicher
AbbAO:5 III/IV, Schicht risch, Ende Ton;

5b, FS 3P 69 MBZ, An-
NO-Tor fang SBZ

2 Mumbaqat MOOG 114/1982:37 Bereich 29/36 HAMAG - - - Ma8stab 1,5:1
Abb.20, Reihe 5:4 HO/H1 no Anfang Durchmesser Scm;

STB I SBZ
3 Mumbaqat MOOG 114/1982:57 Bereich 26/38 - - - Ma8stab 1,5:1

Abb.38. Reihe 3:3 H1/H2 no Anfang Durchmesser Scm;
STB I SBZ
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Tafel: S9 Schicht: IX

Alalakh 44:96

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB
S.134, Abb.22:8 level 0
• S.138 initial floors"

2 Ebla SEb 111979: 155 Grab A. Liv,i MBZI/II wei8licherTon;
Abb.i:12

3 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.42, Abb.25 HO/H1 nO Anfang Durchmesser 19,5cm;
Reihe 5:4 STB I SBZ

4 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich Koppe HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.15, Abb.4 27f31, HO/H1 Durchmesser 12cm;
Reihe S:2

5 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/36 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.38, Abb.21 HO/H1 nO Anfang Durchmesser4Ocm;
Reihe 6:1 STB I SBZ

6 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich Koppe HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.12, Abb.1 27f30, HO/H1 Durchmesser 16cm;
Reihe 4:1

7 Mumbaqat MOOG 106/1974 Bauwerk I HAMA
S.29, Abb.44, (STB I) H6/H7 J 4-2
Reihe 4
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Tafel: 60 Schicht : IX

Alalakh 44:98

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 1972 tomb Ende FBZ
S.124, Abb.13:32

2 Mumbaqat MDOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - Ma6stab 1,5:1
S.42, Abb.25 HO/Hl no Anfang Durchmesser IOcm;
Reihe 4:6 STB I SBZ

Alalakh 44:99

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich 0 SBZ I
S.131, Abb.20:7
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Tafel: 61 Schicht: IX

Alalakh 44:101

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tell Habuba MOOG 102/1970 aus jungeren Friihdyna- - - - Ma8stab 1,5:1;
Kabira S.46, Abb.1Oe Schichten stisch-

Akkadisch
2 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 26/38 - - - Ma8stab 1,5:1

S.57, Abb.38, H1/H2 nO Durchmesser 26cm;
Reihe 3:4 STB I

3 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/36 HAMAG - - - Ma8stab 1,5:1
S.41, Abb.24, H2/H3 nO Anfang Durchmesser 14cm;
Reihe 3:6 STB I SBZ

4 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - Ma8stab 1,5:1
S.42, Abb.25, HO/H1 no Anfang Durchmesser 15cm;
Reihe 3:2 STB I SBZ

5 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich Koppe HAMAG - - - Ma8stab 1,5:1
S.14, Abb.3, 27/31, HO/H1 Durchmesser lOcm;
Reihe 2:3

6 Ebla Akkadica 28/1982 Sondage 1980 MBZ I - - - MaBstab 1;
S.86, Abb.24:2 Gebaude Q,

L.2935
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Tafel: 62

Alalakh 45:105

Abb. Fundort

Schicht: IX

QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MDOG 114/1982
S.14. Abb.3.
Reihe 5:4

Bereich Koppe HAMA G - - - Ma8stab 1.5:1
27{31. HO/H1 Durchmesser 38cm;
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Tafel: 63 Schicht : IX

Alalakh 46:110

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ brauner Ton, lOYR 6/3
S.385, Abb.223:14 H 5 (14/15) au8en hellbraun, 7.5YR

6/4;

Alalakh 47:113

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ na
S.13l, Abb.20:47 level 0
* S.138 initial floors*

2 Ugarit Syria LX/1983:219 Grab 1246, Ubergang
Abb.19c Bereich Ug.Moyen/

A 2a 13 Ug.Recent
3 Ugarit UG 11/1949:187 Hortfund, Ug.Rec.2 brauner Ton;

Abb.75:8 Schnitt c (1450-1365)
top.Pkt.2330
1,80m Tiefe

4 Ugarit Syria 19/1938:212 Grab 53 15Jh.
Abb.12:M couche moyenne
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Tafel: 64 Schicht: IX

A1aIakh 47:119

Abb. Fundort Quelle Befund Datienmg Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at FBZIV rotlicher Ton, geglattet;
S.335, Abb.205:13 F I (18)
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Tafel: 65 Sehieht: X

Alalakh 54:1a

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at FBZIV brauner Ton, geglattet;
S.339, Abb.206:25 F II (5)

Alalakh 54:4

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ hellroter Ton, 2.5YR 6/2
S.385, Abb.223:1 H 5 (14) au8en grau, 7.5YR 7/2;

2 Mumbaqat MOOG 114/1982:43 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
Abb.26, Reihe 3:4 HO/H1 no Durchmesser 11em;

STB I
3 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1

Kabira Abb.9:1 babylonisch Durchmesser 17em;
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Tafel: 66 Schicht : X

Alalakh 55:6

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Bereich H xrn SBZ IA"''''
S.43, Abb.13:31

Alalakh 55:7

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Grab, SBZ I
S.130, Abb.19:19 Bereich 0

2 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich 29/37 HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
S.43, Abb.26, HO/Hl no Anfang Durchmesser llcm;
Reihe 3:4 STB I SBZ
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Tafel: 67

Alalakh 55:10

Abb. Fundort

Schicht : X

QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi BASOR 241/1981 Bereich H XIII SBZ IA**
S.43, Abb.13:22

2 Tell Habuba MOOG 103/1971:23 jungstes Niveau Larsa-alt- - - - MaBstab 1,5:1;
Kabira Abb.9:6 babylonisch

Alalakh 55:13

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ II
S.134, Abb.22:13 level 0
* S.138 intenn. floor*

2 Ugarit UG VII/1978:205 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 braunroter Ton;
Abb.3:3 Ubergang

Ug.Rec.1
(1900--1450)

3 Ugarit UG VII/1978:205 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 brauner Ton;
Abb.3:7 Ubergang

Ug.Rec.1
(1900--1450)

4 Qoueiq BAR. 98ii/1981 TeU Rifa'at SBZ brauner Ton, 7.5YR 5/4
S.385, Abb.223:6 H 5 (15) auBen heUbraun 7.5YR 5/4;

5 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at MBZ/SBZ dunkelbrauner Ton, 10YR
S.391, Abb.225:6 H 5 (18)i 4/2, auBen rotlich-braun,

5YR 6/4;
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Tafel: 68 Schicht: X

AIaIakh 56:17

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 6.50m MBZ scheibengedreht;
Text S.168, Nr.768
Tafel 368, Nr.768
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Tafel: 69 Schicht: X

Alalakh 56:21

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell Rifa'at FBZIV feine braune Ware,
S.339, Abb.206:26 F II 55 gegUittet;

Alalakh 57:27

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus II/1956 Raum 32, FBzm pollert;
Text S.138, Nr.435 9,25m
Tafel 353, Nr.435
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Tafel: 70 Schicht: X

Alalakh 57:29

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R.98ii/198l Tell Rifa'at FBZN feine braune Ware,
S.339, Abb.206:26 FIlS gegUittet;

Alalakh 57:30

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 32 FBZm pollert;
Text, S.138,Nc. 9,25m
435, Tafel 353,
Nr.435
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Tafel: 71 Schicht: X

A1alakh 58:34

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG VW1978:201 Grab 4496 qg.Moy.2-3 brauner Ton, auBen
Abb.2:6 Ubergang geglattet;

Ug.R&:.1
(1900-1450)

A1alakh 59:40

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB
S.131, Abb.22:18 level D
... S.138 initial floors"

2 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB
S.134, Abb.20:43 level D
... S.138 intenn. floors"
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Tafel: 72 Schicht: X

A1a1akh 59:43

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 106/1974:31 Bauwerk I HAMA
Abb.46:6 (STB n H 5-2

H 4.l/H5
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Tafel: 73 Schicht: X

Alalakh 60:48

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 106/1974:95 Bereich 49/31 Mittelsy- scheibengedrehl, grunlicher
Abb.40:5 III/IV, Schicht risch, Ende Ton, verstrichen;

5b, FS 3P 69 MBZ, AnCang
SBZ

2 Hadidi BASOR 241/1981 Bereich SBZ !Au
S.45. Abb.15:19 HXDI

3 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Rifa'at SBZ dunkelbrauner Ton, 7.5YR
S.389, Abb.224:2 H 15 (16) 5/6, au6en hellrot, 2.5YR

6/6;
4 Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell RiCa'at MBZ/SBZ Ton grau, 5YR 6/2, auGen

S.393, Abb.226:10 H 15 (l8)ii hellbraun, 7.5YR 6/4;
5 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB

S.133, Abb.21:20 level D
* S.138 initial floors*

6 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZlIB
S.135, Abb.23:30 level D (C)?
* S.138 highest floors*
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Tafel: 74 Schicht : X

Alalakh 60:50

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell RiCa'at FBZIV
S.335, Abb.205:31 F II (4)

2 Qoueiq BAR. 98ii/1981 Tell RiCa'at FBZIV
S.339, Abb.206:13 F II (19)

3 Mumbaqat MOOG 114/1982:15 Bereich Kuppe HAMAG - - - MaBstab 1,5:1
AbbA, Reihe 5:2 27/31, HO/Hl Durchmesser 12cm;
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Tafel: 75 Schicht : X

Alalakh 61:55

Abb. Fundort QueUe Befund Datienmg Tech.Daten

Mumbaqat MOOG 106/1974 Bauwerk I HAMA
S.32,Abb.47:1 (STB I) H 5-2

H 4.l/H5
2 Tell Habuba MOOG 103/1971 jiingstes Larsa-alt- - - - Ma6stab 1,5:1;

Kabira S.26, Abb.l0:13 Niveau babylonisch
3 Mumbaqat MOOG 114/1982 Bereich Koppe HAMAG - - - Ma6stab 1,5:1

S.14, Abb.3, 27/31, HO/Hl Durchmesser 38cm;
Reihe 5:4

4 Tell Habuba MOOG 103/1971 jungstes Larsa-alt- - - - Ma6stab 1,5:1
Kabira S.26, Abb.1O:14 Niveau babylonisch Durchmesser 5Ocm;
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Tafel: 76 Schicht : X

Alalakh 62:56

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979:167 Grab B, Liv.ii MBZ II braun-weiBlicher Ton;
Abb.M:1O

2 Hadidi BASOR 241/1981 Tafelhaus, SBZ m** - - - MaBstab 1:4;
S.36, Abb.6:1 Raum 5

3 Tarsus Tarsus 11/1956 7,5Orn MBZ handgemacht, rotlicher
Text. S.176, Nr.879 Ton, au6en geglattet. Tafel
373, Nr.879 MaBstab 1:4;

4 Ebla SEb 1/1979:157 Grab A, Liv.ii MBZI/II weiBlicher Ton, MaBstab
AbbL:5 1:4;

5 Ebla SEb 1/1979:169 Grab B, Liv.ii MBZ II Ton braun-rosa;
AbbN:6

6 Ebla SEb 1/1979:171 Grab B, Liv.ii MBZ II Ton braun-rosa. MaBstab
Abb.O:5 MaBstab 1:4;

7 Ebla SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZI/II Ton rosa;
Abb.i:13

8 Tell Habuba MOOG 103/1971:22 Tiefgrabung Ubergang - - - MaBstab 1:4;
Kabira Abb.8:10 Werkstattraum in die fruhe

Schicht 6 friihdynZeit
9 Ebla SEb V/1982:167 Raum 2812 FBZ IVA handgemacht, brauner Ton;

Abb.XXVill:9 Bereich
EbV8iii

10 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich B, MBZ lIB - - - MaBstab 1:4;
S.134, Abb.22:7 level D
* S.138 initial floors*

11 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Hailane MBZ
5.397, Abb.227:4

12 Mumbaqat MOOG 114/1982:45 Bereich 29/37 HAMAG - - -MaBstab 1,5:1
Abb.28, Reihe 1:5 Hl/H2 no Anfang Durchmesser 9cm;

STB I SBZ
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Tafel: 77 Schicht: X

Alalakh 65:73-74-76

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb J/1979 Grab A MBZI/II - - - MaBstab 1:3;
Abb.63

2 Ebla Archaeology 33/2 Grab A MBZ IIII - - - MaBstab ?;
1980:13

3 Tarsus Tarsus IJ/1956 nicht MBZ grauer Ton, poliert,
Text S.179, stratifiziert self-slip
Tafel 291, Nr.908 MaBstab ?;

4 Ebla SEb J/1979:181... Grab A MBZI/II
AbbY
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Tafel: 78 Schicht: XI

Alalakh 69:8

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb 1/1979 Grab A MBZ I/II - - - MaBstab 1:3
Abb.63

2 Ebla Archaeology 33(1. Grab A MBZ I/II - - - MaBstab
1980:13

3 Tarsus Tarsus II/1956 nicht MBZ grauer Ton, poliert,
Text S.179, Nr.908 stratifiziert self-slip,
Tafel 291, Nr.908 MaBstab ca.1:3
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Tafel: 79

A1a1akh 70:3

Abb. Fundort

Ugarit

Schicht : XII

QueUe

Syria 17/1936:127
Abb.16:U

Befund

Grab

Datierung Tech.Daten

17J16Jh.
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Tafel: 80 Schicht : XII

Alalakh 7l:5a-k

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 mixed area MBZ rotlich-cremefarbener Ton,
Text S.l71, Tafeln streifenpoliert, innen rot-
291 und 367, Nr.813 lich--braune Bemalung

MaBstab ca.1:3;
2 Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 21, MBZ

Text S.l71, Tafel 7,30m
291, Nr.820
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Tafel: 81 Schicht : XII

Alalakh 72:6

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 ca.6,5Om MBZ scheibengedreht;
Text S.168, Tafel
368, Nr.768

2 Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 5, MBZ scheibengedreht, GefaB
Text S.168, Nr.769, 6,60m cremefarben/braun (slip?);
Tafel 368, Nr.769 auGen und innen geglattet;

Alalakh 72:8

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 intrusion FBZllI handgemacht, an Stellen,
Text S.137, Nr.409 die slip aufweisen, poliert,
Tafel 353, Nr.409 sonst geglattet;

2 Tarsus Tarsus 11/1956 6,30m MBZ rotlich-lehmfarbener Ton,
Text S.168, Nr.776, geglattet, rotliche Be-
Tafel 287, Nr.776 malung; MaBstab ca.l:3;
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Tafel: 82 Sehieht : XII

Alalakh 72:9

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus II/1956 Raum 14, MBZ rotlich-brauner Ton, auBen
Text S.169, Nr.791 7,50m und innen gelblieh-braun,
Tafel 368, Nr.791 geglattet;

Alalakh 72: 11

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus II/1956 6,3Om MBZ scheibengedreht, GefaB rot-
Text S.168, Nr.776, lieh-braun, geglattet; rote
Tafeln 287 und 368 Bemalung, auf dem Rand ,
Nr.776 kurze Streifen, auf der

Schulter ein Band mit 7
Gruppen von 4-5 vertika-
len Linien.
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Tafel: 83 Schicht : XII

Alalakh 73: 13

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Hailane MBZ
S.397. Abb.227:7
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Tafel: 84 Schicht : XII

Alalakh 75: 17alb

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938 Grab 55 Ug.Moy.2-3 rot-schwarze Bemalung
S.231. Abb.26:z ossuaire (1750-1600) auf gelb-braunem Ton.
S.224 ** (chamois); poliert;

2 Ugarit UG VII/1978:209 Sektor 21/0st Ug.Moy.2 grau-beiger Ton. braun
Abb.4:4 Grab 3480 (1900-1750) bemalt, matt;

2.75m Tiefe
couche sup.
Friedhof Ni-
veau II. SUd-
akropolis

Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 14 MBZ auBen grau-gelb, poliert,
Tafel 295. Nr.860a schwarze Bernalung, MaB-

stab ca.l:3;
4 Tarsus Tarsus II/1956 nicht MBZ rotlicher Ton. brauner slip.

Text. S.179. Nr.909 stratifiziert schwarze Bemalung,
Tafel 291, Nr.909

Ugarit Syria 19/1938:204 aus dem Ug.Moy.2 rot-schwarze Bemalung
Abb.6:E Schacht (1750-1600) auf gelb-braunem Ton

unter Grab 36. ** (chamois). poliert;
Schicht J

6 Tarsus Tarsus 11/1956 terrace unit MBZ scheibengedreht, auBen ere-
Text S.174. Nr.859 mefarben-braun, innen rot-
Tafeln 295 und 369 lich-braun, slip. geglattet;
Nr.859 Bemalung schwarz

7 Ugarit Syria 19/1938:245 Grab 57, 17./16.Jh. - - - MaBstab 1:4;
Abb.36:T couche sup. **

8 Ugarit Syria 19/1938:245 Grab 57, 17./16.Jh. - - - MaBstab 1:4;
Abb.36:U couche sup. **

9 Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 65. MBZ
Text. S.174, Nr.856 11,OOm
Tafel 295, Nr.856

10 Tarsus Tarsus 11/1956 8.15m MBZ - - - MaBstab 1:4;
Text. S.174. Nr.852
Tafel 369, Nr.852

11 Tarsus Tarsus 11/1956 6.80-6,90m MBZ - - - MaBstab 1:4;
Text. S.173, Nr.848
Tafel 296. Nr.848
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Tafel: 85 Schicht : XII

Alalakh 75:18a1b

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit UG ll/1949:255 Grab 85, Ug.Moy.2/3 brauner Ton, schwarz-rote
Abb.l08:22 E.C.top (19ro-1600) Bemalung;

Punkt 2344
2 Qoueiq B.A.R. 98ii/1981 Tell Qaramel MBZ lIA scheibengedreht, orange-

S.409, Abb.230:2 braune Ware, 5YR 6/4,
MaBstab ca.l:3;
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Tafel: 86 Schicht : XII

Alalakh 76:19

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:227 Grab 54, 17JI6.Jh. - - - MaBstab 1:4
Abb.22:D couche info

2 Ugarit Syria 19/1938:227 Grab 54, 17JI6.Jh. - - - MaBstab 1:4
Abb.22:C couche info
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Tafel: 87 Sehieht : XII

Alalakh 77:28 und 30

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ebla SEb Jl1979 Grab A MBZ I/II - - - MaBstab 1:3
Abb.63

2 Ebla Archaeology 33/2 Grab A MBZ 1/11 - - - MaBstab 1:3
1980:13

3 Tarsus Tarsus 11/1956 nieht MBZ grauer Ton, poliert,
S.179, Nr.9OS stratifiziert self-slip
Tafel 291, Nr.908 schwarze Bemalung,

MaBstab, ca.l:3:
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Tafel: 88 Schicht: XU

Alalakh 79:33

Abb. Fundort QueUe Befund

Ebla SEb 1/1979:181 Grab A
Abb.P

s.ahier:
Tafeln 77:2; 78:2;
87:2

Datierung Tech.Daten

MBZI/II
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Tafel: 89 Schicht : xm
Alalakh 80:1

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech. Daten

Tarsus Tarsus II/1956 au6erhalb MBZ (7) scbeibengedreht, hell-
Text. 5.188, Nr.971 Raum 0 braunerTon, Oberflache
Tafel 376, Nr.971 gegUUtet. au6en rOtlich-

brauner wash;
2 Ugarit UG VII/1978:201 Grab 4496 Ug.Moy.2-3 braunlicher Ton, leicht

Abb.2:6 Ug.Roc.1 glanzend;
(1900-1450)

3 Tarsus Tarsus II/1956 intrusion Ende FBZ scheibengedreht, hell-
Text. 5.168, Hin- llI/Friihe brauner Ton, Oberflache
weis auf Tafel MBZ gegUUtet. au6en rotlich-
368 A brauner wash; MaBstab 7;

Alalakh 80:2

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus II/1956 Raum 11 MBZ scheibengedreht, au6en
Text. 5.168, Nr.767 7m-7,25m cremefarben, innen rotlich;
Tafeln 294 und 368, gegUUtet. Randbereich i.
Nr.767 und a. mit einem rot-

braunen Streifen bemalt;



SCHICHT XIII

80:1

TAFEL 89

c:::1280:2
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Tafel: 90 Schicht : xn

Alalakh 80:3

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 1972 tomb Ende FBZ
S.123, Abb.12:1

Alalakh 80:4

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 intrusion FBZllI/ handgemacht, an Stellen,
S.137, Nr.409 Anfang die slip aufweisen, poliert,
Tafel 353, Nr.409 MBZ sonst geglattet;
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Tafel: 91 Schicht : XIII

Alalakh 80:5

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 nicht MBZ rotliche Bemalung,
S.169, Nr.795 stratifiziert kurze Striche auf dem
Tafel 368, Nr.795 Rand, auf der Schulter ein

Band mit 4 Gruppen von
6-7 vertikalen Linien;

2 Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 19 MBZ scheibengedreht;
Text, S.168,
Nr.774, Tafel 368
Nr.774

3 Ugarit Syria 19/1938:223 Grab 54 16JI5.Jh.
Abb.19:L couche sup.



SCHICHT XIII TAFEL 91

NOT FOR 

REPRODUCTION



Grab 27, Ug.Rec.2 gelblicher Ton;
Bereich (145~1365)

sudlich dec
»rue du dieu Mot«

Tafel: 92 Schicht : xrn
A1a1akh 81:6

Abb. Fundort QueUe

Ebla P.Matthiae, Ebla
198Od:147,
Abb.40, Reihe 3:2

2 Ugarit UG II/1949:185
Abb.74:22

Befund Datienmg Tech.Daten

MBZ II



SCHICHT XIII
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TAFEL 92
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Tafel: 93

AlaIakh 81:8

Abb. Fundort

Ebla

2 Ebla

3 Ugarit

4 Mumbaqat

Schicht : XIII

QueUe Befund Datierung Tech.Daten

SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZI/II wei8licherTon;
Abb.i:lO
SEb 1/1979:155 Grab A, Liv.i MBZI/II brt1unlich-wei8licher Ton;
Abb.i:8
Syria 19/1938 Grab 53, Ende Niveau- - -
S.214, Abb.13:B couche info II
MOOG 106/1974 Bereich 49/31 Mittelsy- scheibengedreht,
S.95, Abb.40:8 Ill/IV, Schicht risch, Ende orangebrauner Ton, au8en

5b, FS 3P 79 MBZ, An- weiSer Selbstiiberzug,
NO-Tor fang SBZ innen tongrundig ver-

strichen;



SCHICHT XIII
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TAFEL 93
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Tafel: 94 Schicht: xm
Alalakh 82/83:9a/b/c

Abb. Fundort

2

Ugarit

Ebla

QueUe

UG 11/1949:255
Abb.108:22

SEb 1/1979:181
Abb.P

Befund

Grab 85,
E.C.top.
Punkt 2344
Grab A

Datierung Tech.Daten

Ug.Moy.2-3 braunlicher Ton,
(1900-1600) rotschwarz bemalt;

MBZI/II
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SCHICHT xm

83:9 b

83:9 c

TAFEL 94b
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SCHICHT XIII
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TAFEL 94c
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SCHICHT xm

zU:82/83:9a-b-c

2

TAFEL 94d
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Tafel: 95 Schicht : XIV

Alalakh 85:2

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 14, MBZ auBen rotlich-braun, innen
Text S.169, Nr.791 7,5Om gelblich-braun, geglattet;
Tafel 368, Nr.791

Ala1akh 85:3b

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 14, MBZ auBen rotlich-braun, innen
Text S.169, Nr.791 7,5Om gelblich-braun, geglattet;
Tafel 368, Nr.791

Alalakh 85:4

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Tarsus Tarsus 11/1956 Raum 14, MBZ auBen rotlich-braun, innen
Text S.169, Nr.791 7,50m gelblich-braun, geglattet;
Tafel 368, Nr.791
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Tafel: 96

Alalakh 85:5

Schicht : XIV

Abb. Fundort

Ebla Grab A, Liv.i MBZ I/II wei8licher Ton;

Depot 43, Ni- Ug.Moy.2-3 Gefll8 wei8lich;
veau Il, Schnitt (1900--1600)
banq.top.Punkt
43,2,5Om

2 Ugarit

QueUe

SEb 1/1979:155
Abb.i:lO
UG 11/1949:247
Abb.l04:18

Befund Datierung Tech.Daten
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Tafel: fTI

Alalakh 87:8

Abb. Fundort

Tarsus

Schicht : XIV

QueUe Befund

TarsusW1956 ca. 6,00m
Text, S.180, Nr.912
Tafel 291, Nr.912

Datierung Tech.Daten

MBZ helle polierte Ware
Ma8stab ca.l:3;



SCHICHT XIV

o

TAFEL 97
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Tafel: 98 Schicht : XIV

Alalakh 87: 11

Abb. Fundort Quelle Befund Datierung Tech.Daten

Hadidi AASOR 44/1979 1972 tomb Ende FBZ
S.125, Abb.14:24

2 Hadidi AASOR 44/1979 Grab aus der FBZIV
S.126, Abb.15:12 Region K

3 Hadidi AASOR 44/1979 Bereich C FBZIV
S.128, Abb.17:23
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TAFEL 98
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Tafel: 99 Schicht: XV

Alalakh 88:2

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:223 Grab 54 15Jh.
Abb.19:L couche sup.

Tafel: 99 Schicht : XVI

Alalakh 89:1

Abb. Fundort QueUe Befund Datierung Tech.Daten

Ugarit Syria 19/1938:223 Grab 54 15Jh.
Abb.19:L couche sup.
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