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ZUnI Ge1eit

Als der Gedanke aufkam, aus Anlaf] des 7. Internationalen Kongresses [iir iranische
Kunst und Archaologie in der Prahistorischen Staatssammlung Sonderausstellungen zu
veranstalten, regte Herr Prof. Dr. Rudolf Naumann, der damalige Direktor des Deutschen
Archaologischen Institutes, Abteilung Istanbul, an, auch eine Darstellung der von ihm ge
leiteten Ausgrabungen auf dem Takht-i Suleiman in das Ausstellungsprogramm einzube
ziehen. Gerne sind wir seinem Wunsche nachgekommen, umso mehr, als er ja auch Prasi
dent des Kongresses in Miinchen ist, Das Ausstellungsprogramm konkretisierte sich erst
allmahlich, zumal durch verschiedene Absagen aus dem Osten Umdispositionen notwendig
waren. So hat sich nun ergeben, daf im Eingangsfoyer der Prahistorischen Staatssammlung
als eigene Sonderausstellung von Prof. Naumann, der auch den Katalog verfafst hat, ein
Oberblick iiber die Ausgrabungen auf dem Takht-i Suleiman und dem ihm benachbarten
Zendan-i Suleiman prasentiert wird. Herrn Prof. Naumann und vor allem seiner hilfreich
tatigen Gattin sehr herzlich zu danken, ist uns eine schone Verpflichtung.

Ein thematischer Zusammenhang mit unserer Urartu-Ausstellung ist nicht nur durch
den geografischen Raum gegeben, sondern auch dadurch, daf die Verehrung des Heilig
turns auf dem Zendan von mitteleisenzeitlichen bis in urartu-zeitliche ]ahrhunderte nach
gewiesen ist und verschiedene Fundstiicke auch von Form und Machart her entsprechende
Einfliisse dokumentieren. Es ist anzunehmen, dag das Heiligtum dann vorn Zendan auf
den Takht-i Suleiman verlegt wurde, wo die Verehrung in acharnenidischer und vor allem
in der Zeit des sasanidischen Reiches eine iiberregionale Bedeutung hatte. Dem Umstand,
daf in der Zeit der mongolischen Herrscher Persiens Abaqa Khan im 13. ]h. auf dem Takht
einen Palast errichtete, verdanken wir die herrlichen Zeugnisse glasierter Keramik und
Kacheln, wie sie sonst in Miinchen nicht zu sehen sind.

So wiinschen wir dieser Ausstellung, die die Entwicklung eines geologisch und archae
logisch besonders interessanten Platzes durch ]ahrtausende hindurch darstellt, reges Inter
teresse und guten Erfolg, zumal es eben die deutsche Forschung ist, die hier ihren Teil zur
Aufhellung der Vergangenheit beitragt,

Miinchen
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Vorwort

Seit 1959 grabt das Deutsche Archaologische Institut im nordwestlichen Iran auf dem
in 2200 m Hohe in einem Seitental des Saruk gelegenen Bergkegelstumpf Takht-i Suleiman
(Thron des Salomo) und legt die unter hohem Schutt und Sinter begrabenen Ruinen eines
sasadinischen Feuertempelkomplexes frei, der noch wahrend des ganzen Mittelalters wegen
seiner landschaftlichen Lage und seiner glanzenden Architektur grofien Ruhm genofs.
Ebenso wird versucht, die Ruinen eines iiber ihm errichteten il-khanidischen ]agdschlosses
des 13. ]ahrhunderts zu klaren, Gleichzeitig wurde dabei ein auf dem benachbarten Kegel
berg Zendan-i Suleiman (Gefangnis des Salomo) rings urn den Gipfel gelegenes Heiligtum
aus mannaischer Zeit aufgedeckt (Abb. 1).

I R AK

ME.E.R

Abb. 1. Karte von Nordwest-Iran.

Hier werden nun anlafilich des 7. Internationalen Kongresses fur Iranische Kunst und
Archaologie in Miinchen, den abzuhalten das Deutsche Archaologische Institut die Ehre
hat, Funde aus diesen Grabungen ausgestellt. Sie kamen durch die bis 1970 in Iran beste
hende Fundteilung in das Museum fur Islamische Kunst in Berlin und befinden sich dort
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in der Ausstellung oder im Depot. Der Direktion des Museums, Herrn Prof. Dr. K. Brisch
und Frau Dr. J. Zick-Nissen, gebiihrt Dank fiir die zeitweilige Ausleihung der Objekte
fiir die Ausstellung.

Auch die Direktion der Kaiserlich Iranischen Museen in Teheran hat die Ausstellung
durch Leihgabe von Funden unterstiitzt, die vom Takht-i Suleiman dem Museum Iran
Bastan iibergeben wurden. Hierfiir sprechen wir Herrn Generaldirektor F. Bagherzadeh
besonderen Dank aus.

Ohne den auBerordentlich hilfsbereiten Einsatz der Direktion der Prahistorischen
Staatssammlung ware die Ausrichtung der Ausstellung nicht moglich geworden; so haben
insbesondere auch die Werkstatten und Labors sowohl bei der Erganzung einzelner Fund
stiicke wie der Prasentation der Objekte in den wenigen Wochen, die nur zur Verfiigung
standen, vorziigliche Arbeit geleistet, und ebenso erhielten wir wertvolle Unterstiitzung
bei der Drucklegung des vorliegenden Textes. Hierfiir sind wir allen Beteiligten zu
groBem Dank verpflichtet, den ich hier mit herzlicher Freude aussprechen mochte.

In der Ausstellung werden zwar nur Funde aus Ausgrabungen in einem Hochtal des
nordwestlichen Iran gezeigt, aber sie bietet - neben den fiir dieses Gebiet typischen
prahistorischen und sasanidischen Objekten - mit ihrer zum Teil am Ort selbst herge
stell ten farbenfrohen Keramik abbasidischer, bujidischer, seldschukischer und friih
mongolischer Zeit und mit ihren glasierten und mit Liister bemalten bilderreichen Fliesen
von der Dekoration des ]agdpalastes des mongolischen Herrschers insbesondere fiir die
Zeit des 13. ]h. einen reprasentativen Querschnitt durch die Kultur eines viel weiteren
Gebietes, in dem die Sgraffito-, Charnpleve-, Liisterfayence- und Lagwardina-Technik
verbreitet war. Enge Kontakte zeigen sich zu den Kulturen des seldschukischen Klein
asien und des byzantinischen Reiches, und Ausstrahlungen fiihren bis in unser Mittelalter.

Rudolf Naumann



Die geologische Situation

Zendan-i Suleiman und Takht-i Suleiman sind beide in gleicher Weise durch ihre eigen
artige geologische Gestalt wie durch ihre historischen Statten beriihmte Berge. Es sind
durch Ablagerungen sehr kalkhaltiger, warmer Quellen entstandene Kegelberge, die auf
ihren Gipfeln die zu verschiedener Zeit entstandenen Kultstatten tragen. Beim Zendan hat
das mit starkern Druck aus grofser Erdtiefe hervorsprudelnde Quellwasser einen Bergkegel
aufgebaut, dessen Rand den Hohenriicken tiber 100 m tibersteigt (Abb. 2). Wohl als letzte

Abb.2. Der Zendan mit Takht-i Suleiman im Hintergrund.

Zeugen ausklingenden Vulkanismus sind die zahlreichen warmen Quellen entlang einer
sich durch das ganze Hochtal ziehenden Querspalte aufzufassen, die heute noch allent
hal ben, besonders aber am FuB des Zendan-i Suleiman sprudeln und als Heilquellen ge
nutzt werden, z. T. wieder kleine Kegelberge aufbauend. Der Zen dan ist durch eine mit
Gasen stark angereicherte Quelle emporgewachsen, die einen fast kreisrunden, oben ca.
70 m weiten Krater ausgespart hat, der offenbar noch Wasser aufwies, als im 8. Jahr
hundert v. Chr. das Heiligtum urn den Gipfel entstand.

Bei dem knapp 3 km entfernt liegenden Takht-i Suleiman ist die Kegelbildung durch
den Eingriff des Menschen unterbrochen worden. Die Quelle, hier einen See von ca. 100 m
Durchmesser bildend, hat den Berg erst 50 m aufgebaut; nun wird aber durch zwei Ab-
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flusse, die zusammen in jeder Sekunde 100 Liter Wasser abziehen lassen, das Niveau ge
halten, und schon hat das Zuwachsen des Sees begonnen, die Ufer ragen weit in die See
flache vor. Lotungen haben eine durchschnittliche Tiefe von 65 m ergeben, und das
Wasser behalt im Sommer und Winter die gleiche Temperatur von 21 Grad, was seine
Herkunft aus einem in gro~er Tiefe liegenden unterirdischern Wasserhorizont beweist.
Ungesund flir Mensch und Tier, wenn auch ohne direkt giftige Bestandteile, wird es zum
Bewassern der weiten Talaue benutzt und ist die Ursache eines auch im heifsen Sommer
iippig griinenden Bewuchses, der der Landschaft ein eigenes Geprage gibt,
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GeschichtlicherOberblick und Forschungsgeschichte
Die giinstigen Lebensbedingungen der hochgelegenen Talauen mit ihren nie versiegenden

Quellen haben schon fruhzeitig zur Besiedlung gefuhrt, Auf einem klein en Siedlungshiigel
bei Baba Nazar siidlich des Takht und auf einem groBeren Hugel bei Ahmadabad Pain
nordwestlich des Zen dan wurden Scherben der Fruhen Bronzezeit aufgesammelt.

Zu Anfang des 1. jahrtausends v. Chr. mag eine besonders intensive Besiedlung vor
handen gewesen sein, denn in dieser Zeit wird urn den Kegelrand des Zendan-i Suleiman
das erste Heiligtum errichtet, welches weithin sichtbar zu einem Zentrum der ganzen
Talaue geworden ist. In diese Zeit gehoren auch zwei riesige Tumuli, die in Sichtweite des
Zen dan aufgeschiittet wurden, der eine auf einem Auslaufer des Tawileh-i Suleiman ober
halb des Dorfes Ahmadabad Bala, der andere nordlich des Zen dan auf einem Hohen
riicken in weithin sichtbarer Lage.

Die bei den Ausgrabungen auf dem Zendan gemachten keramischen Funde lassen ein
deutig eine zeitliche Bestimmung zu und beweisen zudem, daB wir uns in einem Gebiet
befinden, das zu dieser Zeit zum manriaischen Reich gehorte, das von 830-660 v. Chr.
bestand und von einer einheimischen Bevolkerung getragen wurde. Das Kerngebiet lag
wenig westlich im eigentlichen Man, wo die Hauptstadt Izirtu (etwa bei dem heutigen
Sakkiz) zu suchen ist und wo bei dem art Ziwiye eine bedeutende Festung und Stadt lag,
die groflartige Funde geliefert hat und mit dem in assyrischen Texten genannten Zibia
identisch sein diirftc,

Das Heiligtum scheint aufgegeben worden zu sein, als das Wasser im Krater absank,
was moglicherweise auf den Unwillen der dort verehrten Gottheit zuriickgefiihrt wurde,
so daf eine einfache Bevolkerung sich in den verlassenen Bauten niederlassen konnte und
das Heiligtum zu einer befestigten Siedlung ausbaute, die indessen nicht lange bestehen
blieb. Die einwandernden indogermanischen Perser und Meder breiteten sich auch in das
nordwestiranische Hochland aus und verdrangten die einheimische Bevolkerung. Der
Zen dan ist seitdem nie wieder bewohnt worden, er gilt heute als art boser Geister.

Es folgt nun eine kurze Zwischenzeit, aus der im ganzen oberen Saruqtal noch keine
Besiedlungsnachweise gelungen sind. Erst aus acharnenidischer Epoche ist, nun auf dem
Takhtplateau, unter den Ruinen des spateren Feuerheiligtums, eine dorfliche Siedlung
gefunden und untersucht worden. Sie bestand, soviel bisher festgestellt werden konnte, aus
arrnlichen Hausern mit zahlreichen Bestattungen unter dem Boden der Wohnraume
selbst. Ob zu dieser Siedlung bereits ein Heiligtum gehorte, laBt sich nicht mehr feststellen,
weil der infragekommende Platz vorn spateren sasanidischen Feuerheiligtum iiberbaut ist.

Reste parthischer Besiedlung konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Wohl gibt es
vereinzelte Keramikfunde, die dieser Epoche zuzuweisen sind, doch lagen diese nie in
besonderen Schichten, sondern waren in den Bauresten der sasanidischen Epoche enthalten,
wohin sie mit dem Baumaterial gelangt sein werden. Aus diesem Grunde kann man die
Lokalisierung des parthischen Phraaspa, welches der rornische Feldherr Antonius auf
seinem ungliicklichen Feldzug gegen die Parther im Jahre 36 v. Chr. belagerte, aber nicht
einnehmen konnte, an dieser Stelle ablehnen, denn Phraaspa oder Phraata muf eine
sehr bedeutende, volkreiche Stadt gewesen sein, die vor allem in einem milderen Klima
gelegen haben rnufi, als es das im Winter kaum zugangliche obere Saruqtal bietet. Nach
der Beschreibung des Feldzuges bei Plutarch, Vitae Antonii, wiir de die Lage von Maragheh
sich fiir die Lokalisierung von Phraaspa anbieten.

Aus der sasanidischen Epoche stammen die bedeutendsten Bauwerke auf dem Takht,
und mit ihr treten wir auch in die eigentliche historische Zeit ein, wird der art doch nun
vielfach in sasanidischen Texten erwahnt. Es ist zweifelsfrei erwiesen, daf hier das Feuer
heiligtum des Hengstes, "Atur Gusnasp", gelegen hat, das urspriinglich in dem art
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Ganzak beheimatet und als Shiz bekannt war und unter Dbertragung dieses Namens von
Hosroe I hierher verlegt worden ist, wo indessen schon vorher ein Feuerheiligtum gelegen
hat. Das Feuer vertrat den Stand der Ritter und genof als Symbol der Reichseinheit die
hochste Verehrung. Die Konige pflegten nach ihrer Kronung zu Fui3 dorthin zu pilgern,
urn ihm Ehre zu erweisen. Die persisch-arabischen Quellen enthalten viele Nachrichten
iiber reiche Geschenke, die die Konige, vor allem aus der Kriegsbeute, dem Feuerheiligtum
Atur Gusnasp darbrachten. Wir konnen, abgesehen von kleineren Veranderungen, zwei
Perioden sasanidischer Zeit differenzieren, die sich ganz wesentlich durch die verwendeten
Baumaterialien unterscheiden.

Im Jahre 624 ist der byzantinische Kaiser Heraklius, nachdern er Ganzak (Leylan?) ein
genommen harte, mit seinem Heer nach "Thebarmais" weitergezogen, das wohl mit Shiz
gleichzusetzen ist, und hat den Feuertempel zerstort, Diese Zerstorung mag sich im wesent
lichen auf die Inneneinrichtung beschrankt haben, oder es konnten die Bauten verhaltnis
rnafsig leicht repariert werden, denn noch in der Mitte des 10. Jh. berichtet Abu Dulaf
Misar ibn Muhalhil, dai3 das Feuer seit 700 Jahren unterhalten wird. Seine sehr aufschlufs
reiche Beschreibung des Ortes ist fur die Lokalisierung des Heiligtums und seine Erganzung
von groi3ter Wichtigkeit und soll deshalb hier wiedergegeben werden: "... urn die Stadt
Shiz lauft eine Mauer; in der Mitte der Stadt ist ein See, bei dem man nichr auf den Grund
kommen kann ... Benetzt man mit seinem Wasser den Erdboden, so wird dieser sofort zu
Stein und kann keine Pflanze mehr tragen ... Dort ist auch ein Feuertempel, der nach An
sicht der Leute gewaltige Bedeutung hat . Eine wunderbare Erscheinung in diesem
Tempel ist es, dai3 das Feuer nicht einen Augenblick aussetzt und dennoch durchaus keine
Asche zu finden ist. Diese Stadt hat Hurmuz ibn Husrusur ibn Bahram aus Kalk und
Stein erbaut. Bei diesem Tempel sind Thronhallen und gewaltige, Staunen erweckende
Cebaude ... "

In dieser Zeit gehorte das ganze Gebiet zwischen Urrnia-See und Kaspischem Meer zum
Hoheitsgebiet des groi3en abbasidischen Weltreiches. Suchgraben im SO und NW des
Plateaus unmittelbar hinter der Befestigungsmauer haben den Nachweis dichrer Besied
lung in mehreren Perioden wahrend dieser Epoche erbracht, die sich wohl auf das ganze
Plateau zwischen Heiligtum und Mauer erstreckte; vielleicht lebte ein Teil der Bevolke
rung auch in den Bauten der sasanidischen Zeit, die nicht mehr alle fiir den Kult des nur
noch wenig bedeutenden Feuerheiligtums benotigt wurden, denn es wurden auch dort
sehr viel Keramik und auch Glaser gefunden, die alle Jahrhunderte bis zur Wiederbele
bung des Takht als jagdschlof des II-Khan Abaqa nach 1270 umfassen.

Unter dem Il-Khan trug der Ort den Namen Saturiq, was noch im heutigen Fluiinamen
Saruk nachklingt. Schon im 14. jh. scheint jedoch der Platz keine Bedeutung rnehr gehabt
zu haben, die Gebaude verfielen und wurden ihrer Ausstattung beraubt, und erst zu Ende
des 18. Jh. wird ein neues Dorf, nun zwischen den beiden Ruinenstatten, gegriindet, das
nach dem Griinder den Namen Nuzretabad erhielt, aber gelaufiger Tazekand, das "Neue
Dorf" benannt wird. Die Ruinen des Takht wurden zur leichten Gewinnung von Bau
material, insbesondere gebrannten Ziegeln, genutzt.

Die neuere Erforschung der beiden in Sichtweite liegenden Platze ist nicht voneinander
zu trennen. Als Entdecker gilt Sir Robert Ker Porter, der im August 1819, von den Hohlen
von Kerefto kornmend und durch das Saruktal aufwarrs reitend, die Orte erreichte und
beschrieb. 1831 besuchte Colonel W. Monteith das Hochtal und erkannte, daf die beiden
merkwiirdigen Berge den gleichen geologischen Aufbau haben und durch die kalkigen
Ablagerungen von Quellseen gebildet sind.

Die erste ausfiihrliche Beschreibung der Ruinen auf dem Takht und des Naturwunders
Zen dan mit einer Lageskizze beider Berge verdanken wir Sir Henry Rawlinson, der 1838
einige Tage der Untersuchung widmete, eine genaue Untersuchung des Feuerheiligtums
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vornahm und dariiber eine noch heute wertvolle Beschreibung gab. Nach ihm besuchten
viele bekannte Reisende das Gebiet, darunter A. Houtum-Schindler 1881, A. V. Williams
Jackson 1903 und A. F. Stahl 1907.

Bei seinen Fliigen tiber antike Statten des Iran im Jahre 1937 machte E. F. Schmidt aus
gezeichnete Luftaufnahmen, die der Forschung neuen Anstof gaben. Mit ihnen ausge
riistet unternahm A. U. Pope im Oktober 1937 die "Eighth Architectural Surveyexpedition
of the American Institute for Iranian Art und Archaeology", die einen guten Gesamtplan
des Plateaus erstellte und Einzeluntersuchungen verschiedener Ruinen vornahm. 1m Bericht
behandelte Phyllis Ackerman den nach arabischen Schriftstellern hier gelegenen Takht-i
Taqdis (Thron des Hosroe), den sie auf der sasanidischen Bronzeschtissel der Berliner
Museen dargestellt glaubt, Weiter geht sparer Lars-Ivar Ringbom, er rekonstruiert auf
Grund der Arkaden urn das Zentralbild der Bronzeschiissel eine kreisformige Bogenhalle
rings urn den See.

Durch die Ungunst der Zeit ruhte dann die Forschung tiber 20 Jahre und erst 1958
konnten H. H. v. d. Osten und B. Almgren im Auftrag des Deutschen Archaologischen
Instituts die notwendigen Voruntersuchungen am Orr anstellen, die dann seit 1959 zu
den neuen Grabungen fiihrren, bei denen auger auf dem Takht-i Suleiman auch Grabungen
auf dem Zendan-i Suleiman, auf einem der erwahnten Tumuli und auf dem 3200 m hohen
Gipfel des Takht-i Belqis (Thron der Belkis, der Geliebten des Salomo) ausgefiihrt wurden.
An den Ausgrabungen waren leitend beteiligt H. H. v. d. Osten, R. Naumann, W. Kleiss
und D.Huff.
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50M.VI<'U/''1

Der Zendan-i Suleiman

(Vi trine 1 u. 2)

Das Heiligtum auf dem Zendan-i Suleiman (Periode 1 8. jh, v. Chr.) umschliefst nicht
den ganzen Gipfel des Kegelberges, denn an der Nordseite lie£ ein Steilabfall vorn Krater
rand auf 70 m keine Bebauung zu (Abb. 3). Die Baulichkeiten des Heiligtums grenzen aber
an diesen Steilabfall dicht an und fiihren dann in gleichbleibender Hohe rings urn den Berg
gipfel, wahl in der Absicht, den See im Krater unzuganglich zu machen und vor Profanie
rung und Verunreinigung zu schiitzen.

ZENOAN-'-5UL EIMAN • GE5A M TPLA N

jjjB~

Abb. 3. Gesamtplan des Zendan-i Suleiman mit den beiden Bauperioden.
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D en Ke rn der An lage bild et e ei ne H ochterrasse a n der Siido stsei te des Ber ges (A bb. 4 ).
Von ihr ist jed och nu r noch eine di chte Funda me nt packung erh alten . Es ist dah er nich t
mehr zu erke nne n, ob es sich urn eine fr eie T errasse ha nd elt e, ode r ob sich darauf ein

Abb . 4. De r Ze nda n-i Suleiman von Siido sren, Irn Vo rdergrund da s Dor f T azekand.

Altar , ein kleines G eba ude, T empel ode r Baldach in iiber einem A lta r befand. Nach den von
H erod ot iib erl ieferr en Nachrich te n iiber di e K ulta usiibung der a lren Per ser ist eine reine,
unbeb aute T errasse wah rsche in lich . Bei H erod ot heiBt es : Di e Per ser habe n ke ine Go rter
bilder geka nnt und we der T empel no ch A lt are err ich te t . " D em Ze us (A hura Mazda)
brin gen sie O p fer a uf den ho ch st en Ber ggipfeln dar. Ze us heiBt bei ih nen der ga nz e
H im m elskreis. Aufserd em opferten sie sei t a ltes te r Z eit der Sonne, dem Mo nd, der E rde,
dem Feu er, dem W asser und den W inden " .

Unterhalb di eser ze ntra len K ult te rrasse zag sich schu tz end der K ra nz von 63 R aurnen
en tlang , der in gesc hickter W eise den schwier ige n Cela ndeverha lt n issen a nge pali t wa r
und doch eine r wei tge hende n Regelrnaii igk ei t ni cht en tbe hr r, Di e An lage wa r in de r
Art eine r Kas tenmauer a lto rie n ta lisc her Befest ig unge n geba u t, in de m jeder 3. ode r 4. R aum
turmartig vo rsp ra ng , was dem ga nze n Bauwerk in der T at ein fes tu ng sart iges A ussehe n
verlieh. Da indessen de r R aumk ranz nicht r ingsum vo ll kom men gesc h lossen war und sich
am F ug der A ugenmaue r ei ne fortlau fend e, w ie d ie Ma ue r vor- und ruc ks pringende
T errasse en tl ang zog, was fur ein e Verteidi gun gsanl age und en kb ar ist, z ude m au ch ke ine
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Siedlung innerhalb der Raumreihe vorhanden war, kann es sich tatsachlich nur urn eine
Art Temenosmauer urn die zentrale Kultanlage handeln (Abb. 5).

Abb. 5. Zendan-i Suleiman. Rekonstruktion der 1. Bauperiode.

Dber die Funktion des Heiligtums wissen wir wenig; einen Hinweis mag man einem
Text bei Strabo entnehmen, der auf alteren QueUen fufh und iiber die Opfer der Perser
berichtet: "... sie opfern auf einem reinen Platze ... vorzugsweise opfern sie dem Feuer
und dem Wasser; dem Feuer, indem sie trockne Holzscheite ohne Rinde anlegen ... dann
giefsen sie 01 dariiber und ziinden sie an ... Dem Wasser aber opfern sie, indem sie an
einen See, einen Fluf oder eine QueUe gehen und eine Grube graben, iiber welcher sie
schlachten ..."

Naheliegend ist daher die Vermutung, auf der Terrasse habe ein heiliges Feuer gebrannt,
und hier sei Feuer und Wasser verehrt worden. Neuerdings wird die Erscheinung Zara
thustras bereits im 10. ]h. v. Chr. fiir wahrscheinlich gehalten, und eine alte persische
Dberlieferung verlegt sogar seinen Geburtsort in diese Gegend. Als das Wasser im Krater
see sank, wurde das Heiligtum aufgegeben, weil man das als Ungnade der verehrten
Gottheit ansah. Hierfiir spricht, daf keinerlei Zerstorungsschicht zu erkennen ist.

Die Gleichartigkeit der Keramik aus der 2. Periode (7./beginnendes 6. ]h.) mit der aus
der 1. Peri ode legt die Annahme nahe, dag Angehorige des gleichen Volkes das verlas
sene Heiligtum in eine Siedlung umwandelten und ihm einen fluchtburgartigen Charakter
gaben. Die zwar steile, aber nicht unersteigliche Nordseite des Berges wurde in ca. 12 m
tieferem Niveau nun ebenfaUs mit einer fortlaufenden Reihe von Raumen umgeben, wo
bei die starke auBere Mauer der kleinen Gelasse den Festungscharakter unterstreicht. Inner
halb des Mauerkranzes werden nun Hauser dorflichen Charakters errichtet. Diese be
festigte Siedlung scheint ein gewaltsames Ende gefunden zu haben, worauf ein verschiitte
tes Skelett vor der Mauer, viele Pfeilspitzen und eine deutliche Zerstorung der Siedlungs
hauser weisen.

Die zur Zeit des Heiligtums (1. Periode) benutzte Keramik blieb weiter im Gebrauch.
Sie ist von keiner besonderen Qualitat (Nr. 1). Dazu einordnen lassen sich die aus Scher
ben gewonnenen GefaBe 1-8. Zu den altesten Scherben gehort das gerippte Fragment
Nr. 9, das sich mit Keramik vergleichen lagt, wie sie vor aUem in der Schicht IV von
Hasanlu gefunden worden ist. Nur wenige Exemplare konnten davon am Zendan fest
gestellt werden. Besonders haufig fan den sich Fragmente von Schalen mit Schulterknick,
aus denen sich 2 Henkelschiisseln erganzen lie£en (Nr. 10-11). Auch Deckel konnten aus
Bruchstiicken restauriert werdcn (Nr. 12 und 13). Verzierte Ware ist selten; es gibt nur
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solche mit geritztem Dekor (Nr. 14, 7. ]h. v. Chr.). Zur Zeit der Periode 2 gesellten sieh
dann importierte Waren hinzu von teilweise besserer Qualitat, Zuweilen sind diese
Scherben mit Feiner Ritzverzierung versehen (Nr. 15). Dreieeksmuster iiberwiegen hier;
diese Stucke sind zur sog. "triangle ware" zu reehnen, von der u. a. gute Beispiele im ca.
80 km weit entfernten Ziwiye angetroffen wurden.

Ein Tonstander (sog. Feuerboek) aus rotlichem Ton mit Griff an einer Wandung kommt
aus einer Fundlage des 7. ]h. (Nr. 16). Daneben gibt es sehr wenige Fragmente, die urar
taisch sein konnten (Nr. 17); bei einigen mit Resten eines ins Pflaumenrot gehenden
Oberzuges gewinnt man den Eindruek, als seien sie ortliche Imitationen urartaischer
Keramik (Nr. 18). An Kleinfunden war die Ruine nicht besonders reich, hier seien Spinn
wirtel aus Stein, Ton und Knoehen (Nr. 20-22), tonerne Spielsteine (Nr. 23), bronzene
Pfeilspitzen (Nr. 24) und steinerne Keulen (Nr. 26-27) genannt.

Auf dem Sinterboden einer Torgasse wurde eine stark korrodierte Bronzefibel gefunden
(Nr. 25), deren Typus sieh noeh rekonstruieren lalk Sie entsprieht den "triangular
fibulae" wie sie im 8. und 7. ]h. v. Chr. vom Nil-Delta bis naeh Westpersien verbreitet
sind (AA. 1965,59 a. U. b).

1. Seherben der altesten Sehieht, darunter
zwei mit stilisiertem Tierkopf.
PS Inv.-Nr. 1975,2779 a.

GefaiSe, die aus Seherben der altesten Sehieht
zusammengesetzt werden konnten (Nr. 2-8
Taf. 1).
2. Braunsehwarzes mittelgrofses bauehiges

GefaiS mit engem Hals.
H 16,6 em, Dm 8,1 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2767.

3. Rotlichbraunes tongrundiges bauehiges
GefaiS, auf dem Bauch verziert mit zwei
Doppelgriffknopfen.
H 12,1 em, Dm 11 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2768.

4. Oekerfarbenes tongrundiges bauehiges
GefaiS mit hohem Hals.
H 12,6 em, Dm 9,8 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2769.

5. Braunes tongrundiges bauehiges Minia
turgefaf].
H 8 em, Dm 5,2 em. - PS Inv.-Nr. 1975,
2770.

6. Rotbrauner tongrundiger Napf.
H 5,5 em, Dm 8,2 em. - PS Inv.-Nr.
1975, 2771.

7. Braunsehwarze tongrundige Sehale.
H 6,8 em, Dm 9,8 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2772.

8. Rotlichbraune tongrundige Sehiissel,
aufsen mit horizontalen Rillen verziert;
ein kleiner Sehnurhenkel.
H 8,8 em, Dm 19,9 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2773.

9. Graue Seherbe mit Rippenverzierung.
Friihe Periode.
PS In.-Nr. 1975, 2778 a

10. Graubraune tongrundige Sehiissel mit
leiehter Rippenverzierung am Rand und
zwei Vertikalhenkeln, erganzt.
H 10,9 em, Dm 16,8 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2765.

11. Graubraune tongrundige Sehiissel mit
zwei Vertikalhenkeln, erganzt,
H 10,8, Dm 17,3 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2766.

12. Rotbrauner tongrundiger Topfdeekel mit
Henkelgriff, erganzt,
H 5,5 em, Dm 23,5 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2776.

13. Rotbrauner tongrundiger Topfdeekel mit
Knopfgriff, erganzt,
H 3,1 em, Dm 16,5 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2777.

14. 6 Seherben mit geritztem Dekor. Friihe
Perioden des Zendan.
PS Inv.-Nr. 1975,2779 b.

15. 9 feine tongrundige Seherben mit feinen
geometrisehen Ritzmustern, darunter ein
Ausguf und ein Henkel. Spate Periode
des Zendan.
PS Inv.-Nr. 1975,2780.

16. Tonstander (sog. Feuerbock) aus rot
liehem Ton.
L 35 em, H 14 em. - MIK Inv.-Nr. 50/
71,34.

17. Polierte Sehale mit rotbraunern Oberzeug
und gekehltem Rand, erganzt. Wohl ur-

17



artaischer Import.
H 5,5 em, Dm 18 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2774.

18. 2 Seherben mit pflaumenrotem Oberzug
von einem bauehigen, kleinen GefaK
Friihe Zendan-Ware.
PS Inv.-Nr. 1975,2778 b.

19. Gelbe tongrundige Sehale aus feinem Ton
mit leieht gekehltem Rand, erganzt,
Spate Zendankeramik.
Dm 17,7 em, H 4,9 em. PS Inv.-Nr.
1975,2775.

20. 2 Spinnwirtel aus Ton.
H 1,3 em, Dm 4,5 em bzw. H 1,1 em,
Dm 5,2 em. - PS Inv.-Nr. 1975,2782 a.

21. Spinnwirtel aus griinem Stein mit Kreis
und Punktverzierung.
H 1,0 em, Dm 3,0 em. - PS Inv.-Nr.
1975, 2782 b.

18

22. Spinnwirtel aus Knoehen mit Kreis- und
Punktverzierung.
H 0,7 em, Dm 2,8 em. - PS Inv.-Nr.
1975, 2782 e.

23. Spielstein aus Ton.
H 1,0 em, Dm 2,2 em. PS Inv.-Nr.
1975, 2782 d.

24. Pfeilspitze aus Bronze, zweifliigelig.
L 11,6 em, Br 1,7 em. - PS Inv.-Nr. 1975,
2783.

25. Kniekfibel, Bronze, Nadel abgebroehen.
L 3,4 em. - PS Inv.-Nr. 1975, 2784.

26. Runder Keulenkopf aus griinern Stein,
erganzt,
H 5,8 em, Dm 5,7 em. - PS Inv.-Nr.
1975,2781 a.

27. Keulenkopf mit herausgearbeiteten Buk
keln, griiner Stein (Granit?).
H 3,1 em, Dm 6,3 em. - PS Inv.-Nr.
1975, 2781 b.



De r Takht-i Suleiman

Bauten und Anlagen der acharnenidischen und sasanidischen Period en

Ahn lich w ie di e Hocht errasse auf de m Zendan-i Su leiman vo n eine m fesrun gsarti gen
R aumkranz um geben un d gesch iitz t war, ist a uc h urn da s Feuerheili gtum au f dem T akh t am
Rande des P la t eaus eine gro fsa r t igc Temenosm au er mit zwei T oren er richte t wo rde n, di e
ein w ehrhaftes Au ssehen ha t te (Abb. 6 a . b). Di ese M au er ha t eine Lan ge von 1,1 20 km und

Abb . 6 a. De r T akht- i Su leim an von Si.idos te n. Am linken Bild rand der Ze nda n.

um sch lielit, in un regelm a li iger ovaler Form dem Hiigelrand a nge pafs r, ein Areal vo n
9 ,7 7 ha . Di e Mauer ist ma ssiv au s Bruchst ein und M ortel err ich te t und ha t eine Starke vo n
d urchschnit tlich 3,80 m . An der Au fien seir e und a n den Tordurch gan gen ist eine Verkl ei
d un g aus W erksteinen vo rgeblendet. Ih re H o he kann auf weni gst en s 13 m ber echnet we r
den . Zu sammen mi t den Tortiirmen be sit z t di e Mauer 38 Tiirrne ge runde te r Form (A bb. 7).

D ie sasa nidis che n Feu erheili griirner hab en nicht die ka no nische Form eines T empels w ie
etwa die gr iech ische n od er rornischen T empel, sie sin d im a ltpe rsische n Sinn "ayada nas",
d . h . St at ren der Verehrung, di e ga nz verschiede ne Formen aufw eisen konnen , v orn ein
rachen "cahar tag" (V ie rgewd lb ebau ) bi s z u den v ielra um igen R eich sfeuern . Z u di esen ge
hort auch das H eil igturn auf dem T ak h t ,A tllr Gusnas p' , da s konigli ch e Fe ue r ode r Fe uer
der Rit ter, ein Symbol der Reichseinheit, und neben di esem bestand a uf dem Takhr noch
ein zwe ites v ielra um iges Heili gtum.
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Abb. 6 b. Das Takh t-Pl areau vor Beginn der Ausg ra bunge n.

Der See hat bei der Er ric htung di eser Feuerh eiligtiimer eine best imm ende R oll e gespielt;
durch seinen Mitte lpunkt w urde di e Ac hse des H auptheil igtu ms gelegt und auf dieser
Achse reihen sich die w ichtigsten R aum e auf : T or, Vorhof , H of , Hauptein gan g, Ku ltr aum
mit Feueral ta r und H auptiwan gegen den See.

Di e Gesa mta nlage ist vo llig un abh angig vo n der ovalen Befest igung al s grolses, aus
zwei Q ua dra ten zusamme ngesetz tes R echt eck ange leg t, dessen A uGenma uern wie der um
festu ngsarti g mit halb run den Bastion en ausges ta tte t sind . D as nordliche Q uadrat enthielt
die beid en grofsen Feue rte mpe lko mp lexe mit all en N eben raum en . D as siid liche Qu ad rat
um gibt als Pf eilerh all e den heiligen See, der mi t iiber 100 m Durchmesser fast das ganze
Q uad rat einn immt. An jeder Arkade nsei te la g ein gegen den See offener hoh er Iwan , vo n
denen einer als Th ron sessel des H osroe (Takht-i T aqd is) gilt.

Es ist denkb ar, daG die beriihmte sasani dische Bronzeschii ssel im Islamischen Museum
in Berl in mi t ihre n Arkaden (Abb . 8 u , 9) ein Abb ild dieses Arkaden hofes darste Ilt, wo bei
der Fo rm der Schiissel en tsprec hend die qua dratische Arkatur in ein Arkadenrund um ge
bild et wurde . D as Geba ude im Zent ru m der Schiissel diirfte dann , ebenfa lls ideali siert, ein
Abbi ld des Tempels da rsteIlen, denn du rch die Tii r bli ckt man auf einen iibergrof darge
ste llten sasanid ischen Feuera lt a r . Vier dera rt ige Feuera lta re wur den bei den G rab ungen
aufgefunden (5. S. 27 f.).

20

NOT FOR

REPRODUCTION



B

-

TAKHT-I-SULEIM
SA SANID I SCHE PERIOD EN AN

1,9 5p 110

T

J

21

--
e



Abb.8. Spatsasanidische Bronzeschiissel mit der Darstellung eines Heiligtums.

Welche Bedeutung der See im zoroastrischen Feuerkult hatte, geht aus den literarischen
Quellen tiber Shiz leider nicht hervor. Es ist nicht ausgeschlossen, daB hier die Zendan
Oberlieferung eine ausschlaggebende Rolle spielte. Hier wie dart lag das Wasser im
Zentrum. Eng verbunden mit dem Feuerkult war tatsachlich die Verehrung der Anahita,
der Gottin der himmlischenWasser; imAvesta ist,Ardvi sura aniibita' eine Quelle, die auf
dem mythischen Berg Hukairja entspringt. Wenn sich diese Sage auch auf den gesamten
Weltkreis bezieht, so mag man zunachst im Zen dan, sparer auf dem Berg Shiz ein Abbild
dieser sagenhaften Weltlandschaft gesehen haben. Und wenn im ,Bundahishn' (Weltent
stehungsgeschichte der Parsen) gesagt wird, aus einem kleinen Hiigel habe sich der Weltberg
herausgebildet, so erinnert dies an das Wachs en von Zen dan und Takht durch das kalk
haltige Wasser.
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Abb.9. Die Darstellung auf der Bronzeschiissel mit den Ark aden.

Die beiden grolien Feuertempelkomplexe im nordlichen Quadrat der Gesamtanlage
unterscheiden sich ganz wesentlich in der Grundrifsgestaltung. Bei dem Hauptheiligtum,
durch das die Hauptachse fiihrt, liegt im Zentrum der iiberkuppelten Cahar Tag mit
einem uberwolbten Umgang, von dem aus die Glaubigen den Kultzeremonien zuschauen
konnten, die an einem Altar im Mittelraum stattfanden. Ostlich davon lag ein iiberkup
pelter Kreuzraum, in welchem ebenfalls die Fundamente eines Altarplatzes und auch ein
Steinaltar gefunden wurden (s. S. 27 f.) und der offenbar als ]esishngah, als Aufbewah
rungsraum des Feuers diente, wenn dieses nicht beim Kult gezeigt wurde. Dann schlielien
Raume an, die als die in der Oberlieferung erwahnten Schatzkammern gedeutet werden.
Nordlich davon lag ein grolier Raumkomplex urn einen Achtpfeilerbau mit Umgang und
langen Magazinraumen, in denen vielleicht das fur den Kult benotigte Holz gestapelt, ge
schalr und aufbereitet wurde, das wahrend der langen Gebirgswinterzeit schwer heran-
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zuschaffen war. Doch ist nicht ausgeschlossen, dag dieser Gebaudeteil dem Kult der
Anahita diente. In einem Raum neb en dem Haupttor des Heiligtums befand sich ein
Archiv, von dem 250 Tonbullen aufgefunden wurden (5.S. 28 ff.).

Bei dem westlich liegenden und durch einen langen Korridor abgesonderten Heiligtum
sind an einer Achse zwei grofie dreischiffige Pfeilersale aufgereiht, und erst am Ende der
Achse befindet sich ein iiberkuppelter kreuzforrniger Raum, ebenfalls ein Viergewolbebau,
in dem das Feueraltarfundament noch aufgefunden wurde. Zur Seite dieser Raumreihe
liegen, durch Korridore zuganglich, ein groger kreuzformiger Saal, Abortanlagen und
ein Klichenhof mit Wirtschaftsanlagen. Bei Beginn der Ausgrabung, als die Pfeilersale
zutage traten, wurde in diesem Gebaudekomplex ein koniglicher Palast vermutet mit einer
Kultkapelle flir den Konig, da pfeilerhallen als spezielle Bauform flir Palastanlagen be
kannt sind, und in einem Text von "Thronhallen und gewaltigen Staunen erweckenden
Gebauden" neben dem Tempel auf dem Takht berichtet wird. Der kreuzformige Speise
saal, Kitchen und grofse Abortanlagen schienen sich gut in eine solche Deutung einzu
gliedern. Die kultischen Einrichtungen in den Pfeilersalen und vor allem der Vergleich mit
den zeitgenossischen zoroastrischen Heiligtiimern in Indien stellen die Deutung des
ganzen Komplexes als zweites Feuerheiligtum jedoch in den Bereich der Wahrscheinlich
keit, wenn nicht iiberhaupt ein Wandel in der Benutzung eingetreten ist, und ein zunachst
als Palast errichteter Komplex neuer Bestimmung zugefiihrt wurde, was auch die vie1fachen
Veranderungen begrlinden wiirde. Tatsachlich grenzt der Bezirk im Siiden an den West
iwan, den Takht-i Taqdis, der sicherlich dem koniglichen Bereich zugewiesen werden kann.

Diese beiden aus Stein oder gebrannten Ziegeln errichteten und vielfach bis zu den
Gewolbeansatzen erhaltenen, heute weitgehend freige1egten Feuerheiligtumer sind jedoch
nicht die alcester; Anlagen, sondern es gab schon einen Vorgangerbau, der aus ungebrann
ten Lehmziegeln auf Bruchsteinfundamenten mit wenigen Cebaudeteilen aus gebrannten
Ziege1n bestand. So gab es bereits eine altere ovale Befestigungsmauer dieser Bauweise rings
urn das Takhtplateau mit Ziegeltoren und ebenso eine innere rechteckige Umfassung mit
gleichem Verlauf wie die spatere, Auch unter dem ganzen Areal des zweiten, westlichen
Feuerheiligtums wurden ausgedehnte Bauanlagen dieser Bauart festgestellt. Lediglich
unter dem Hauptheiligtum ist bisher kein derartiger Vorgangerbau gefunden worden,
weil das bestehende Bauwerk grofsenteils auf einer dicken Ziegelplatte ruht, die ein Vor
dringen in die Tiefe verhindert. Das Lehmziegelbauwerk scheint systematisch abgetragen
worden zu sein, da sich keine Zerstorungsschicht zeigt, und dies deutet auf einen Neubau
der Gesamtanlage und crklart die geringe Ausbeute an Kleinfunden und Keramik.

Auch dieses Bauwerk ist noch nicht die alteste Bauphase auf dem Takht. Bei den Aus
grabungen auf dem Takht-Plateau wurden immer wieder vom iiberflietienden Seewasser
gebildete Sintersrrorne und ausgedehnte Sinterschichten angetroffen, die jeweils auf eine
langere, ungestorte Dberflutung deuten. Von einer solchen ziemlich starken Zwischen
sinterschicht iiberdeckt und damit vollkommen von jiingeren Perioden getrennt und klar
zu scheiden wurden die Reste einer Siedlung achamenidischer Zeit angetroffen. Die er
forderlichen Tiefgrabungen konnten nur in den Raumen der jiingeren Cebaude ausgefiihrt
werden und waren daher flachenmafsig sehr eng begrenzt und auf das Gebiet westlich
des Hauptheiligtums beschrankr,

Die Hauser der acharnenidischen Siedlung (Abb. 10) waren aus Lesesteinen mit meist
0,60 m starken Grundmauern in Fischgratentechnik mit aufliegendem Lehmziege1mauer
werk errichtet und haben kleine, meist schiefwinklige Raume und einfachste Grundrisse.
Nur wenige Tlirange1steine, Reibschalen und eingegrabene Tongefaise waren vom Inven
tar erhalten.

Die Hausmauern waren auf einer Sinterplatte errichtet, und infolgedessen mugten flir
die in und neben den Raumen vorgenommenen Bestattungen ovale Gruben in den Sinter-
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Abb. 10 . H au ser uncl Gr abe r acharnenidi sch er Ze it auf clem T akht-i Sul eiman .
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boden geschlagen werden, in denen Skelette in verschiedenen Stellungen - meist als
Hocker - lagen. Kleine runde Gruben im Fels neben den Grabern werden vermutlich zur
Aufnahme von Beigaben fiir die Toten gedient haben. Gefunden wurden u. a. Pfeilspitzen,
Bronzeohrringe und -armreifen, Peden von Halsketten und grobe GefaBe. Durch C14
Analysen von Holzresten kann die Siedlung in das 5.16. Jh. v. Chr. datiert werden.

Acharnenidische Funde aus Grabern und Hausern
(Vitrine 2)

28. Gelblicher tongrundiger Krug mit Hen
kel und Ausgufs, vielleicht urspriinglich
in Kleeblattform, fragmentarisch.
H 28 em, Dm 26 em. - MIK Inv.-Nr.
50/71,36.

29. Fragment eines grofsen bauchigen Ton
kruges mit Ausguf und drei runden
Lochern. Roter, aulien gelblicher Ton.
Dm mindestens 24 em. - MIK Inv.-Nr.
70/38.

30. Rotlichgelbes tongrundiges Schalenfrag
ment mit verdicktem Rand.
H 6 em, Dm 15,8 em. - MIK Inv.-Nr.
50/71,40.

31. Halbkugelformige Schale aus grobem
roten Ton. Keine Scheibenware.
H 8,5 em, Dm 16,2 em. - MIK Inv.-Nr.
20/69.

32. Scherben von flachen Schalen und bau
chigen GefaBen aus gelbern und rotlichem

Ton, darunter eine mit rotbrauner Be
malung. - MIK Inv.-Nr. 50/71.

33. Pfeilspitze, Eisen, dreifliigelig; 2 Pfeil
spitzen, Bronze, drei- und zweifliigelig.
L 4,5 em; 3,8 em; 3,6 em. - MIK Inv.
Nr. 30/70.

34. Knickfibel, Bronze, gebrochen.
L 4,2 em. - MIK Inv.-Nr. 30/70.

Pfeilspitzen und Fibel nach Fundlage unter der
Zwischensinterschicht im westlichen Feuer
tempel zur achamenidischen Siedlung gehorend,

35. Gewandnadel, Bronze. Vasenkopfnadel
mit drei radialen Krmchen. Schaft ge
brochen. Streufund.
L 17,7 em. - MIK Inv.-Nr. 70/172 a.

36. Speerspitze, Eisen. Streufund.
L 23 em. - MIK Inv.-Nr. 70/172 b.

Datierung der sasanidischen und spateren Perioden

Fiir die Datierung der sasanidischen Bauwerke in den verschiedenen Bauphasen ergeben
die Miinzfunde einen wichtigen, wenn auch nicht absolut verbindlichen Hinweis. Par
thische oder friihsasanidische Miinzen sind bisher nicht gefunden worden. Die altestcn
sasanidischen Miinzen sind Silberdrachmen des Peroz (457-484 n. Chr.). Zahlreicher sind
Kupfermiinzen aus der spaten Regierungszeit Kawad 1. (499-531 n. Chr.) und Kupfer- und
Silbermiinzen von Hosroe 1. (531-579 n. Chr.) und Hosroe II. (590-628 n. Chr.), Ebenso
kann der Archivfund von 250 Tonbullen (s. S. 28 ff.) zur Datierung der Gebaude herange
zogen werden; sie gehoren der Zeit von knapp einem Jahrhundert vor der Zerstorung des
Heiligtums durch Heraklius (624 n. Chr.) an.

Unter der Beriicksichtigung dieser Tatsachen und der Beobachtungen bei den Ausgra
bungen ergibt sich etwa folgende Datierung [iir die Bauperioden auf dem Takht: Das
Lehmziegelbauwerk und die erste Befestigung des Takht-Plateaus diirften in der Regie
rungszeit Peroz 1. nach der Mitte des 5. Jh. nach einem groBziigigen Plan errichtet worden
sein, der auch fiir die spaten Anlagen in groben Ziigen maisgebend blieb. Irn Verlauf des
Mazdakitenaufstandes (urn 500 n. Chr.) scheint das Heiligtum vernachlassigt und vielleicht
entweiht worden zu sein, und inzwischen waren die Lehmziegelbauten auch stark repara
turbediirftig, so daB nach der Niederschlagung des Aufstands ein durchgreifender Neubau
begonnen wurde, der in Etappen und nun als Quadersteinbau mit Ziegelgewolben oder als

, reiner Ziegelbau erfolgte. Einen besonderen Auftrieb erhielt das Heiligtum durch die Ver
legung des Feuers Gusnasp von Shiz nahe dem Urrnia-See zum Takht durch Hosroe 1.
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(529 n . Chr.), wobei auch der N ame Shi z hierher iibertragen w urde . Irn Jahre 624 wur de
da s H eili gturn im Verlauf der per sischen Feld ziige des byzantinischen H errschers H era
kliu s zumindest teilweise zersto r t, wobei auch das Ar chi v verbrannte und die T onbullen
unter den Boden gerieten. N ach dem Ende der sasanid ischen H err schaft ku rz vor der
Mine des 7. Jh. durch die Eroberun g Per siens durch die Araber bli eb da s H eiligtum noch
langere Zeit bestehen und w ur de sogar in gewissem Umfan g wieder her gerichtet, doch
scheint der Betrieb langsam eingeschra nkt wo rden zu sein, so dall sich eine sta rke abba si
di sche Siedlung ausdehnen konnte, die auch in einze lne Raum e des H eiligtum s eind ra ng,
bis der N eubau des ] agdpalastes des II -Kh an Abaqa auf den Triimmern und zu m Teil
unter Benutzung der a lt en Mau ern und einiger R au me und des all gemein en Gebaude
planes um 1271 n. Chr. errichtet wird.

Sasanid ische r Feuera lta r
(N r. 37 Abb. 11 a II . b)

In verschiedenen Ka mpag nen wurden auf dem T akht vier Kalkstei nsockel gefunden,
die zwe ifellos Teil e sasanidischen Feueralt ar e dar stellen. Sie bestehen aus einem runden
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Abb. 11 a . Sasanidisch er Fc uer a lra r aus den Grabungen auf d em T akh t-i Sulei rna n .
Abb. 11 b. R ekon st ruk ti on des Fe uera lta rs nach sasa nid ischen Mi.inzen .
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Schaft und viereckigen Sockel- und Kopfstiicken und haben ca. 90 em Hohe, In der Mitte
des Schaftes ist ein Wulst von 6 em Breite ausgearbeitet. Die Einfachheit dieser Sockel
iiberrascht, wenn man Darstellungen von Feueraltaren auf den Riickseiten sasanidischer
Miinzen betrachtet. So zeigen die Miinzen von Ardaser I. bis Hosroe I. doppelt gestufte
Fug- und Kopfplatten und dariiber eine haufig dekorierte und zuweilen gestufte Platte,
die die Schale oder den Kasten mit dem Feuer tragt. Stellt man unseren Altarsockel auf
einen im Pufsboden eingetieften Block, wie im Kultraum des Heiligtums vier Stiick in
situ gefunden wurden, und fiigt zwischen Schaft und Deckplatte noch einen weiteren Block
ein, so ergibt sich eine Gesarnthohe von ca. 1,30 m, was als Creifhohe fiir den bedienenden
Priester als annehmbar erscheint. So entspricht der Altar den Miinzbildern (Abb. 12); der
mittlere Wulst am Schaft diente zum Befestigen von Bandern und Schleifen.

Abb.12. Miinze Kawad 1. (499-531) mit Feueraltar auf der Riickseite. Aus der Grabung.

Sparer nahmen diese Sockel eine mehr sanduhrartige Form mit in der Mitte stark ein
geschniirtem Schaft an, wie auf einer Miinze Shapur III. dargestellt ist.

H 87 em, B 33 em. - MIK Inv. Nr. 22/69. - Fundjahr 1968.
Lit.: R. Naumann, Sasanidische Feueraltare. Iranica Antiqua 7, 1967,72.

Tonbullen und Siegel sasanidischer Zeit

(Vitrine 3 u. 4 Nr. 38-44)

Von besonderer historischer Bedeutung ist ein Archivfund von Tonbullen in den Jahren
1963/64. In einem neben dem Haupteingang des Tempels gelegenen Raum wurden 250
Bullen von der Groge einer kleinen Kastanie bis zu Faustgrofie gefunden. Die Fundlage
wie auch die Form der Bullen und besonders deren Riickseiten mit Abdriicken von
Schniiren lassen darauf schliefien, daf es sich urn zu Dokumenten gehorende Bullen han
delt, somit urn ein Archiv, das bei der Zerstorung des Heiligtums durch die Byzantiner im
Jahre 624 durch Feuer zerstort wurde, wobei jedoch die Bullen vorn Brand gehartet
wurden und erhalten blieben. Da man annehmen darf, daf nicht alle Tonbullen erhalten
blieben oder dag sie z. T. auch bei dem Neubau nach der Zerstorung beseitigt wurden, darf
man auf ein weit umfangreicheres Archiv schliefien.

28

NOT FOR

REPRODUCTION



Abb . 13. T onbullen sasan id isehe r Zeit aus dcrn Arehi vfund (N r, 38).
Obere Reihe: Ganze Bull en mi t v iele n Siegelabd riiek en (O m 7,6 und 7,0 em) und
Abdruek des Siegels cines Oberpr icst ers mit dem N amen des Fe uer tc mpc ls At ur Gusn asp ,
Untere Reihe : Abdruck eine s Siege!s mit Wid der und Pa hlevi-U mschr ift , eines Mono 
gra mm-Siegels und eines Siege ls mit Lowen .

Auf den Tonbullen befanden sich iiber 1200 Abd riicke von etwa 800 verschiedenen
Siegeln , von einem bis zu 50 Abdrucken auf einer Bull e (A bb. 13). Durch den Abd ru ck
eines Siegels des ob ersten Priesters des sasanidischen R eichsfeuer Atur Gu sna sp, der sich
auf vielen Bullen z . T. mit verschiedenen anderen Siegelabdriicken befand, ist der erste
schriftl iche Nachweis fur di e Lok ali sierung die ses bedeutenden H eili gtums auf dem
T akht-i Suleiman erbracht worde n. Da sich die Bull en in einen Zeit raum von knapp einem
Jahrhundert vo r der Zersto run g des H eili gtum s durch H eraklius (zwischen H osroe I.
531-579 und Hosroe II. 591-62 8) einordnen la ssen, ist dam it zugleich der Bewei s erbra cht ,
daf der Ort Shi z , wo der Uberlieferung nach das Reich sfeuer br annte und wo hi n die
Koni ge nach der K ro nung pil gerten, mit dem Takht zumindest seit dem 6. Jh. id enti sch ist .

Unter der Vielzahl der Siegeldarstellungen seien hier hervor gehob en die Bilde r von
Pri esterkopfen mit Um schrift, R eit er , Buck elrinder , Flugelp ferde, Lowen und Lowen
kopfe, Widder , Vogel und auch Mon ogramme und rein e Schriftsiegel in Pahlevi-Schrift .

"D ie Siegelsteine selbst hab en aile die iibli che Form eines ab geschnittenen Rot at ions
ellipsoid s bzw . einer Ku gelk al otte mit parallel zur Siegclflache gebohrtern Au fh an gerl och.
Bei der G ra vurtechnik herrscht die zu einer schemarischen D ar stellung fiihrende lin ea re
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Kerbung vor. Ein Karneolsiegel aus dem Feuertempel zeigt eine detailliertere Formgebung
(Nr. 39 Abb. 14): Ein Menschenkopf und drei Tierkopfe sind, im Uhrzeigersinn nach

Abb. 14. Sasanidische Siegelsteine und Abdriicke (Nr. 39, 40).

rechts blickend, durch ihre kreuzforrnig verbundenen Halse zu einer Rotationsfigur ver
einigt. Die Stellung des Siegels wird durch den Menschenkopf bestimmt, der rechts und
links von zwei Astralsymbolen begleitet ist. Der Kopf selbst ahnelt in Haartracht, schrag
gestelltern, grogem Auge und grolser Nase dem der stehenden Figur auf einem Gold
plattchen (Vitrine 3 Nr. 45 Abb. 15). Irn Uhrzeigersinn folgen die Kopfe eines Rindes,

Abb.15. Goldblech mit Darstellung cines bartigen Mannes (Nr. 45).

eines Hirsches und eines Widders. Die Tierkopfe sind sarntlich nach dem gleichen Schema
gearbeitet, die verschiedenen Gattungen werden lediglich durch das Gehorn bzw. Geweih
angegeben.
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Irn spa tes te n Benurzun gsn iveau des gleic hen R aum es la g ein Siegel au s C ha lcedo n mit
de r Einzeldarstellung eine s Gayoma rd oder Orion (Nr. 40 Abb. 14) . Abwe ichend von
der Mehrzahl der G ayomard-Siegel ist die Siegelfla ch e un regelm afsig oval, und es fehlt
das Begleittier .

Wahrend d er Kampagn en 196 8/69 w ur den vier vo n der iibli chen A rt abweic hende
Tonbullen gefunde n. Aile lagen in Abfa llsc hic hte n eines Wi rtsc ha ft sho fcs des T emp els.
Es handelt sich urn mit Sie gelabdriick en versehene Ver schlusse von K riigcn (Nr. 41-44).
Aile v ier Exemplare haben eine n unregelm aliig ka lo t te nfor rnige n, kl cin er en Un te rteil,
auf dem z. T. G eweb eabdriicke zu beob achren sind . D er Oberteil bild et eine K al otte
mit grog erem Radius, der en Ka nte rund um abgebroc hen ist. Di e H erstellu ng der Bull en
erfolgt e offensichtl ich dadurch, da g ein Klumpen feuch ten T on s, wa h rschei nlich iiber
einem unter gelegten Tuch, in di e Offnung eines K ruges ged riickt w ur de. Von der kappen
forrni gen Oberflache wu rde T on iiber den Rand des Kruges gest ric hen, 50 da g das G efa g
nach Trocknen des T on es nicht geo ffne t werde n konnr e, ohne dag der iiber greifend e
Rand der Bu lle abbrach ." (D. H .)

Sonstige Funde sasanidischer Zeit
(Vitrin e 3)

45 . G oldplattchen mit ste hender Fig ur.
Irn zw eiren p feil er saal w ur de neben kl ei
nen Feueraltarchen ein get rie benes Gold
ble ch von oblo nger Kartuschenform ge
funden (Abb. 15) mit dem R elief eine r
Figur in H osentracht mit lan gem , an den
K nien aussc hw inge nde m Ober ro ck. D er
bartige Kopf isr nach rechts gewand t un d
d ie Hande ruhen unter der Bru st auf
einem Stab od er Schwert .
MI K In v.-Nr. 12/69 .

Lit .: Huff, Ir an VII , 1969, 92 . - Kat.
MI K 1971 N r. 69.

46. 2 weite re Voti vp lattch en aus Go ld , ein s
sta rk zer brochen .
L 2,3 cm. - MI K In v.-N r. 70 /1 24;
D m 2,6. - MI K In v.-N r. 70/1 28.

47. Sasa ni d ische Silb ermiinzen mit Feuer alt ar-
da rstellu ngen, darunter Peroz un d
Ka va d , ze rbrochen.
M I l\. In v .-Nr. 22/7 5 b und c.

A bb. 16. Sasani d isch c Sruck frag me n te (Nr. Sol, ol9).

Stu ck fragmente (Nr. 48-54 A bb. 16)
48. Handfragm ent eine r Grotsplasti k .

L 6,5 ern , - MIK In v.-Nr. 46/71 ,46.
49. 2 R and st iick e eine r R osette. Wa hr sche in

lich Umra ndung einer Fenste roffnung.
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L 13 bzw. 30,7 em. - MIK Inv.-Nr.
46/71,52.

50. Randstlick einer grofien Rosette mit ge
kerbtern Rand.
L 18 em. - MIK Inv.-Nr. 46/71,52.

51. Bruchstlick einer Rosette mit Palmetten
fragment.
L 26 em. - MIK Inv.-Nr. 46/71,48.

52. Fragment einer Platte mit Ranken.
L 30 em. - MIK Inv.-Nr. 46/71,52.

53. Fragment mit Blattkranz,
L 21 em. - MIK Inv.-Nr. 46/71,50.

54. 3 Fragmente eines run den Medaillons mit
Perlenkranz und Blattvolute in den Eck
zwickeln.
L 25 bzw. 11 em. - MIK Inv.-Nr.
46/71,42.

Keramik (Nr. 55-59)
55. Fragmente klingend fest gebrannter par

thischer Schalen, sekundar verbaut in den
Lehmziegelbauten der Fruhen sasanidi
schen Bauperiode.
MIK Inv.-Nr. 50/71,64

56. Fragment einer roten tongrundigen
Schiissel mit verdicktem Rand.
MIK Inv.-Nr. 50/71,64

57. Kleines bauchiges Gefag mit verengtem

Hals und leicht ausgestelltem Rand.
Scheibenware.
H 12 em, Dm 12,2 em. - MIK Inv.-Nr.
11/70,24.

58. Kleeblattkanne. Oberer Teil turkis gla
siert mit blauen Einsprengseln. Sasani
disch bis frilhislamisch.
H 17 em. - MIK Inv.-Nr. 3/67,35.

59. 3 Fragmente von tongrundigen Vorrats
gefagen mit Kammuster und zum Teil
ausgepragter Randlippe und ein Frag
ment einer Flasche mit hohem Hals.
MIK Inv.-Nr. 50/71,64.
Glas (Nr. 60-61)

60. 2 glaserne Armringe, gedreht,
D 8,4 bzw. 7 em. - MIK Inv.-Nr. 17/70
und 17/70 a.

61. Perlen aus Glaspaste verschiedenster
Form mit Bliiten und Streifen bildenden
bunten Einschmelzungen und teilweise
mit Einkerbungen. Die Zuweisung zur
sasanidischen Zeit ist nicht gesichert, sie
konnten frlihislamisch sein.
MIK Inv.-Nr. 20/75 b-k; 70/184; 70/186
(9 Perlen, darunter eine besonders
schone): 70/122 (vielleicht Bruchstiick
eines Ringes mit Stein).

Die Zwischenzeit (10. Jh.-Mitte 13. Jh.)

Mit dem Ende der Sasanidenherrschaft kurz vor der Mitte des 7. ]h. nimmt die Be
deutung des Feuerheiligtums schnell ab; zwar wurde auf dem Takht nach Berichten des
Schriftstellers Abu Dulaf das Feuer noch bis zum Anfang des 10. ]h. verehrt - angeblich
erfolgte der Abzug der Parsen urn 943 n. Chr. - doch zeigt der archaologische Befund
eine umfangreiche Besiedlung in dieser Zeit. Die Bewohner verwendeten und profanierten
die Gebaude des Feuerheiligtums mehr und mehr und besiedelten das ganze Plateau
zwischen Heiligtum und Befestigungsmauer. Ein Keramik-Brennofen wird im Siidiwan
des Feuertempels eingerichtet (s. S. 63 ff.). Bedeutendere Gebaude scheinen in dieser Zeit
jedoch nicht entstanden zu sein. Die in den Verfallschichten gefundene Keramik abbasidi
scher und bujidischer Zeit lagt eine kontinuierliche Bewohnung erkennen. Dieser Zeitab
schnitt ist durch das Auftreten glasierter und buntbcmalter Keramik gekennzeichnet. Zu
den fruhesten Erzeugnissen dieser Epoche gehoren Fayencen der sog. "Samarra-Ware"
mit blauer und griiner Bemalung auf weifsem Grund. Daran schlielsen sich gelb, purpurn
und grlin bemalte Schalen, die der Fundlage nach urn 900 zu datieren sind. Im spaten
10. ]h. tritt die unter dem Namen "Egg and Spinach-Ware" bezeichnete Keramik auf,
die mit einem Anguf grundiert und unter grlin-gelb-purpurnen Oberlauffarben in Sgraf
fitotechnik (Ritzdekor) verziert ist.

In der Folge, besonders in seldschukischer und friihmongolischer Zeit, wird die Technik
des Sgraffito-Dekors in der sog. Gerrus-Ware zu einem Hohepunkt geflihrt, wobei der
Effekt auf eingekratzten dunnen oder breiten Linien und ganz ausgekratzten Feldern
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beruht, die dunkel in der griinen oder braunen Glasur stehen. Die Ware ist zumeist lokal
hergestellt. Es zeigt sich kaum Import, besonders fehlt die vielfarbige Minai-Ware fast
ganz; dagegen ist Keramik aus der Umgebung von Tabriz und vom Sildufer des Kaspi
schen Meeres - die sog. Agkand-Ware und die Amol-Ware - haufig,

Vergesellschaftet mit den erwahnten Keramikarten wurde wiederholt auch Glas ver
schiedenster Qualitat gefunden. Wandungsstlicke von GefaBen mit geschnittenem Me
daillon- oder Wabendekor zeugen davon, daf diese in spatsasanidischer Zeit ubliche Ver
zierungstechnik auch in islamischer Zeit noch geilbt wurde. Farblose Glasbecher finden
sich neben hell- oder dunkelblauen, honigbraunen, violetten und schwarzen; es gibt glatte,
in Form geblasene Glasflaschen neb en Schalchen mit geripptem oder gepunktetem Dekor
und Fragmente mit geritzten oder geschnittenen Verzierungen; Reste grofser runder Glas
scheiben diirften von Lichtoffnungen in Kuppeln stammen. Auch Gebrauchsgegenstande
aus Knochen, Elfenbein und Metall sind reich verziert und ziseliert worden.
Lit.: R. Schnyder, AA. 1975, 188.

Glasfunde der Zwischenzeit (9.-12. jh.)

(Vitrine 4)

62. Glasbecher mit Spitzbogendekor.
H 8,3 em, Dm 9,2 em. - MT Inv.-Nr.
1968/94.

63. Grlines Glasschalchen mit spiralforrnigem
Rippendekor. Rand nach aufsen umge
border, Boden leicht nach innen gewolbt,
MIK Inv.-Nr. 19/69. Fundteilung 1970/8.

64. Blaues Glasschalchen (Fragment) mit
Punktrelief in spiralforrnigen Reihen.
Flacher, leicht gewolbter Boden, Rand
nach aufsen umgeschlagen (Tal. 2 b).
H 4 em, Dm 12 em. - MIK Inv.-Nr.
49/71. Fundteilung 1970/10.

65. Glasbecher. Stark irisierendes helles Glas,
aus vielen Bruchstiicken zusammenge
setzt. Am oberen Rand Zickzack-Motiv,
unterhalb der Mitte neun Rechtecke, je
weils ein kleines in ein groBeres ein
beschrieben. Auf der Innenseite zeichnen
sich die eingedrlickten Linien erhaben abo
H 6,7 em, Dm 10,5 em. - MIK Inv.-Nr.
1968/96.

66. Grliner Glasnapf mit Zickzackdekor in
Relief. Rand 0,8 em hoch nach innen um
geschlagen. Flacher, wenig eingetiefter
Boden (Ta], 2 a).
H 7,2 em, Dm 8,6 em. - MIK Inv.-Nr.
19/69. Fundteilung 1968/98.

67. Flachbauchige Glasflasche, zusammenge
setzt, Hals abgebrochen. Dickes irisieren-

des schwarzes Glas, Wandsdrke 4-5 mm.
Eingetiefte Standflache.
H 28,5 em, Br 21 zu 10 em. - MIK Inv.
Nr. 6/67,1. Fundteilung 1965/74.

68. Hals einer Flasche gleichen Typs wie
Nr. 67 mit aufgelegtem Randwulst.
- MIK Inv.-Nr. 19/69,98.

69. Flaschenhals, vierfach unterteilter
Querschnitt. Helles irisierendes Glas.
MIK Inv.-Nr. 19/69. Fundteilung 1968.

70. Randstiick eines Classchalchens mit
schragern Rippendekor. Schlieren aus
braunen Streifen und Wellenlinien.
MIK Inv.-Nr. 19/69. Fundteilung 1968.

71. Bruchstiick eines Glastellers. Dickes griin
liches Glas mit farbiger Bemalung auf
der Innenseite in ocker und schwarz. Sog.
"chromatique surface techniques", vgl.
The Ray Winfield Smith Collection,
Ausst.-Kat. 1957 Nr. 520.
MIK Inv.-Nr. 19/69.

72. Randstlick eines blauen Glasgefafses mit
Innenzeichnung. Am Rande ockerfarbene
Kreise mit griinem Mittelpunkt, darunter
Rosetten mit griiner Umrandung. - Vgl.
Journal of Glass Studies (The Corning
Museum of Glass, N. Y.) 7, 1965, 133
Abb.23.
MIK Inv.-Nr. 19/69.
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Keramik des 9.-13. Jh., friihislamisch bis mongolisch
(Vit r ine 4-7)

Abb . 17. Frii h islam ische Scher be mit Ge sich t (Nr. 73) .

73. Sch erb e vo n eine m T on kru g mit G esichr
in Relief (Abb . 17).
Erhalt en ist eine d ick e, weit geschw un
gene Brau e m it dem schragen Au ge mit
einge d riick te r Lin se, d ie k ra ft ige, an d er
Sp itze abgesc hn ittene N ase mit
eing ekerbten Nasen loc he rn, der Mund
a nge de ute t al s geboge ne r St rich zw ische n
w ulst igen L ippen . Durch Strich e ange
gebenes Ba rt ch en an Unterlippe. Mit
weiB lic hem An guf iibe rzogen .
L 16 cm. - MI K In v.-Nr. 50/71,14.
Fundteilung 1970.

74. G rolies Wandungsgefa B, rottoni g mit
H enk elansat z, link s da von Kammverzie
rungen, rcc hts davon iiber Ka mmverzie
run gen pl asti sch aufgeset zte Li nsen mit
einge d riick te n K re isen. Spa tsasa nid isch
bis f riihisla m isch .
L 32,5 em. - MI K I nv.-Nr. 50/71,64 .
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75. Schale, a bbasi dis ch (10. ]h.).
H 7,0 em, Dm 19,7 ern. - MT Inv.-Nr .
74/ 1003.

76. Sch al e, friihi slamisch.
MT In v.-Nr. 68/91.

77 . Fa yen ce-Sch ale ("Sama rra-T ypus" ) mit
nicdrigern RingfuK Fra grnentarisch, er
ga nz t . H arter gelbe r T on mit weiiler
matter Gl asur und Bem alung an Rand
und Mitre mit bl au er und schwarzer
Fa rbe. In d er M itte (ze rstort) wo hl Bliite.
H 6,6 cm , Br 19,5 cm . - MI K In v.-N r.
50/71 ,20 . Fundteilung 1971.

78. Sch al e d er "Egg and Spinach-Ware" aus
Bruchstiicken zusammenge setz t und er
ga nz t . Unterglasurmal erei und Oberlauf
glasure n . D er Rand ist durch gelbe
Zei chnung in acht Sektoren aufgeteilt,
d ie im W ech sel mit griine r od er dunkel
br auner K reuzschraffur gefii llt sind.
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Oberlautglasur vom Kand her in gelb mit
braunen und grlinen Tupfen, die z. T. in
Fleeken und Streifen verlaufen sind.
Augen roh.
H 8 em, Dm 25,5 em. - MIK Inv.-Nr.
3/69,4. Fundteilung 1967.

79. Fragment einer polyehromen Sgraffito
Sehale. 12. Jh.
Rand 3 em steil naeh oben gezogen.
Ober durehsiehtiger Glasur Oberlauf
spuren von griiner und hell- bis dunkel
brauner Glasur und - wo griin und braun
ineinanderflicfsen - goldgelb. Am Rand
mnern Spirale, darunter abweehselnd
Medaillons und Ranken vom Rand bis
zum Boden.
H 12 em, Dm 23 em. - MIK Inv.-Nr.
16/69.

80. Henkelkrug mit Ritzdekor. Oberer Teil
der Aufsenseite griin glasiert tiber weilier
Engobe. Am Hals zwei tief eingekerbte
Wellenlinien. Auf der Schulter senkrechte
Streifen mit sieh iiberkreuzenden Linien
oder diekeren Ziekzaeklinien. Unterer
Teil unglasiert.
H 16,5 em, Dm 15 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,3. Fundteilung 1967.

81. Sehalenfragment. Gerrus-Ware mit
Sgraffito-Dekor. Farblose Glasur und
griiner Oberlaufdekor. Rand 2 em senk
recht hoehgezogen. Zwei Reihen sieh
iiberkreuzender Linien zwischen konzen
trisehen Kreisen an den Randern und in
den Sehnittpunkten der Linien. Muster
aueh am Rand im weilien Anguf em
gekrazt.
H 9,5 em, Dm 15 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,20.

82. Sehalenfragment. Gerrus-Ware mit
Sgraffito-Dekor. Innen farblose Glasur.
Im weifsen Anguf an der Innenseite des
Randes eingekratzt em Gitterwerk aus
sieh kreuzenden Linien, mit Mangan ein
gefarbt: am Aufsenrand griine Glasur.
H 7,2 em, Dm 17 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,26.

83. Sehalenfragment, teilweise restauriert.
An der Innenseite Ritzdekor mit sieh
tiberkreuzenden Linien, teilweise braun
eingefarbt und mit farbloser Glasur tiber
zogen. Aufsenseite unglasiert. Irn Innern
Dreifuli-Eindriicke.
H 7,3 em, Dm 20,7 em. - MIK Inv.-Nr.

3/67,14.
84. Sehalenfragment. In Ritz- und Cham

pleve-Teehnik. Gelblieh-braune Glasur.
12.-13. Jh.
Leicht eingezogener Rand. An der
Aufienseite 4 Reihen Wellenlinien in
die weifse Engobe eingerirzt. Innen naeh
einer Borte aus kleinen Dreieeken ein
Flechtband, dessen Enden sieh jeweils in
den Zwiekeln zu Spiralen eindrehen.
Darunter wieder Borte aus Reehteeken.
H 8,5 em, Dm 19,5 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,29.

85. Kumme mit gerader Wandung, gewolb
tem Boden und Ringfufs. Fragment, er
ganzt, Innenseite mit gelblieher, Augen
seite mit brauner Glasur, tiber Ranken
motiv.
H 8,5 em, Dm 12,3 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,31.

86. Grlin glasierter Krug mit Sgraffito-Dekor,
stark restauriert. 12.-13. jh.
Ein Henkelansatz erhalten, wohl einhen
kelig. Rotlich-weilier Ton mit griiner
Glasur an der Aufienseite. Am hohlen
Hals Reihen von Kreislinien, die m
gleichmalligen Abstanden senkreeht un
terteilt sind und so drei Reihen von Perl
staben bilden, deren Zwischenraume mit
einem Buekelornament geflillt sind, ent
standen dureh regelmafiige Eindriicke an
der Innenseite des Halses. Die Schulter
schmiickt em Flechtband, dessen Drei
eekszwiekel ausgekratzt sind, so daB ein
Zentralpunkt und unregelrnafsig kleinere
Punkte stehen bleiben. Die ausgekratzten
Stellen erseheinen unter der griinen Gla
sur schwarz.
H 21 em, Dm 15,5 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,11.

87. Sehalenfragment, griin glasiert, Sgraf
fito-Dekor, 12.-13. Jh.
Drei Bohrlocher von alter Reparatur.
Leicht naeh innen gezogener Rand. An
der Innenseite Flechtband, die dreieeki
gen Zwiekel mit eingesehriebenen Kreisen
gefiillt. Darunter Perlstab. Am Augen
rand eingekratzte Wellenlinie.
H 9,5 em, Dm 25,2 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,5.

88. Sehale. Grline Glasur mit Sgraffito
Dekor. Erganzt. 12.-13. Jh.
Der hoehgezogene Rand an der Aulien-
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seite mit Zickzack-Linien verziert. An
der Innenseite am Rand Girlande, dar
unter ausgefiillte Dreiecke zwischen kon
zentrischen Kreisen.
H 8,6 em, Dm 20 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,1.

89. Schalenfragment, griin glasiert. Sgraf
fito-Technik. 12.-13. Jh.
Am hochgezogenen Rand an der Auflen
seite sich iiberkreuzende Linien, an der
Innenseite unter Girlande sich beriih
rende Kreise, die unter der griinen Glasur
schwarz erscheinen. Mit Glasur iiber
zogen bis iiber den Dekor am Rand. Irn
Schaleninnern Abdriicke eines Dreifulses.
H 7,6 em, Dm 16,2 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,27.

90. Gerrus-Schale (sog. Ghabri-Schale).
12. Jh.
Zusammengesetzt und erganzt. Helle
Glasur mit griinem Glasuriiberlauf. Am
Rand auiien sich iiberschneidende Kreise,
innen Fries aus sechs Medaillons III

Charnpleve-Technik (Ta], 4 unten).
H 13,5 em, Dm 32 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,18.

91. Schale mit weifiem Anguli, griiner Glasur
und eingeschnittenem Dekor. Zwischen
vier gleichen Kreisformen mit geschmiick
ter Mitte sind Palmettenmotive durch
breite Grundabhebung betont.
Dm 36 em. - MT Inv.-Nr. 73/1001.
Lit.: The Arts of Islam, Hayward Gall.
Kat. Nr. 323.

92. Schalenfragment, zusammengesetzt, Gelb
liche durchsichtige Glasur; am Aulien
rand griin glasiert. Zentralrosette mit
vier Blattern, die Zwickel dazwischen in
ChampIeve- Technik zu Blattornament
ausgekratzt und braun eingefarbt,
H 7,3 em, Dm 17 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,24.

93. Gerrus-Schale. Nahezu vollstandig.
Dm 23 em. - MT Inv.-Nr. 74/5101.

94. Cerrus-Schalchen. Vollstandig,
Dm 12 em. - MT Inv.-Nr. 74/5041.

95. Gerrus-Schale in Charnpleve- und Sgraf
fito-Technik. Erganzt. Durchsichtige
gelbliche Glasur. Irn Schaleninnern, das
ganze Rund der Schale ausfiillend, heral
disch-Frontal ausgebreitete Figur eines
Adlers; im flachig ausgehobenen Grund
Blattranken. Sechs von Rand ablaufende

36

griine Glasurbahnen (T'a], 4 oben).
H 10 em, Dm 25 em. - MIK Inv.-Nr.
17/69.

96. Bruchstiick von glasierter Adlerschale.
MIK Inv.-Nr. 13/69,35.

97. Gerrus-Schale mit Pfau. 12. Jh.
Der pfau ist in die weiise Engobe einge
schnitten, wobei der Korper mit langem
Schwanzgefieder als weiiies Relief ste
henblieb, wahrend der Untergrund am
Rand ganz abgehoben wurde und durch
Bestreuen mit dunklem Mangan unter der
transparenten Glasur braun heraustritt.
Die Inschrift am Rande links des Vogels
sagt "li-sahibihi" (ihrem Besitzer); der
Wunsch, der gewohnlich diesem Satzteil
voransteht, fehlt.
Leihgabe Museum Teheran.
Lit.: The Arts of Islam, Hayward Gall.
Kat.-Nr.322.

98. Schalchen mit Dekor III Champleve
Technik. Fragmentarisch. Farblose Gla
sur, inn en mit griinen Dberlaufglasurflek
ken, vorn Rand aus die ganze Auflenseite
griin glasiert. Uber die ganze Schalen
innenseite ein Tier in Champleve-Tech
nik herausgehoben mit sparsamer Sgraf
[ito-Innenzeichnung; auf seinem Riicken
kauert ein kleines Tier. Groiiziigige, aber
primitive Darstellung.
H 5 em, Dm 13,2 em. - MIK Inv.-Nr.
15/69.

9). Schale. Spates 13. Jh.
Gewolbter Schalenkorper mit senkrech
tern Rand. Griine Glasur iiber weiiier
Engobe innen und am aufleren Rand. In
der Innenseite der Schale eingeschnitten
ein Fries aus sich kreuzenden, erhabenen
Lanzettblattern, der Grund mit dunkel
brauner Glasur gefiillt.
H 8 em, Dm 20 em. - MIK Inv.-Nr.
3/67,32.

Lit.: Kat. MIK 1971 Nr. 453.

100. Schale. Spates 13. Jh.
Steilwandige Schale mit eingezogenem,
ebenem Rand und Ringfufl aus feinem
weiiiem Ton. An der Aufsen- und Innen
wandung radiale kobaltblaue Streifen.
Unterhalb des blauen Randes schmale
schwarze Borte mit Pseudo-Inschrift. Die
feine Ware scheint nicht auf dem Takht-i
Suleiman hergestellt worden zu sein.



H 10,3 em, Dm 21 em. - MIK In v.-Nr.
4/67,40.

101. Sehale. Lli sterfayenee. Sp at es 13. Jh.
Erganzt . Rundgew olbte Seh ale mit Stand
rin g und breitem waagere ehten R and . In
die w ei Be Gl asur mit go ld fa rbe ne n bi s
oekerroten Linien bemalt. Au f dem
Grund Rosette in G elb, a n d er W andun g
P seudo-Kufi-Sehrift. Au Benseit e iiber
spo nnen mit gro fsen gef iillte n G ra na t
apfeln in st a rkern R ot gold .
H 10,5 em, Dm 21 ,3 em. - MIK In v .-Nr.
4/67,39.

102 . Sehale. Liisterfayence. Sp ates 13 . Jh .
Erganzt. Feinwandige Seh al e mit Stand
rin g, senk reeh t hoeh gezog enem Rand und
bl au ger ahmten Randstreif en , auf dem
R esre eine r verb li ehe ne n Lii sre rin sch rift
z u erk en ne n sind. Z w ei bl au e und zwei
tiirkise Linien , di e sieh im Mittelpunkt
kreuzen, teilen das Seh al eninner e in
achr Sektoren. Die Innenbilder der sieh
gege nliberl iegenden Sektor en ents p rec he n
sieh : In vier Sektoren srilisie rte Z ypres-

sen, in zwei Se k to re n a usges p a ne Fi seh e,
di e ins Seh al eninnere sehwim me n, un d
zwei Sektoreu au sgefiillt m it k leine m
Bliitenrnuster.
H 10,5 em , Dm 19 em. - MI K In v .-Nr .
4/67,37.

103 . Lli sterseh al enfra gmem. H aner, we iBer
Seherben mit o liv -b ra uner Liisterb ema
lun g. l m Innenfeld eine tiirk isfa rbe n au s
gefiillte Zypresse, links und rechts Fu eh s
und H ase, d ar gesrellt und dek orien mit
Punkten wi e auf Liisterfliesen. Au Ben
seire dureh st ra h lenfo rrnige Linien in
Sektoren einge te ilt , die den leichten Rip
pen der Ge faBwa nd ung fol gen . J eder
zwe ite Sektor tragt eine In sehrift in
Sehreibsehrift .
MIK In v .- Nr. 4/67 ,3 8.

104 . Sehale. Er gan zt . Sp ates 13. Jh.
Heller, we iBer Seherben mit op aker Gl a
su r, iri sier end . Ein gezogene Wandung. Un
ter glasurmal erei in Kobaltblau , Tiirkis,
Seh w ar z und Rotbraun . Irn Sehalenrund
zwei R ehe naeh links in Tiirkis und Blau

Abb. 18. Scher be der Sulta na bacl-Wa re mi t Phen ix (zu Nr. 104).
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zwische n fe ine n schwa rz gema lte n Fie
der ran ken mit kob altblau en Blatrch en
und ro tbraunen Bliit en kn ospen. Festo n
anige R a ndbort e in Blau und Sch warz
schliefit das Scha leninnere abo
Gefu nden im H of der Topferwerk statt .
Sultanab ad -Ware a us d er P al astzeir.
MT I nv. N r . 4 T7 S as 10l.
D anebenl iegend Ph oto d es Br uchstiickes
einer Sult an ab a d- Sch a le mi t Ph oen ix im
Scha leng rund (A bb. 18J.

105. Pil gcr flasch e. H ellockerfa rbener un gla
sierter To n. A uf dem flac he n GefaBtei l
Dekora t ion aus einged riickren und ein
geschnitt ene n Ri ngen aus k lein cn Kreisen
und rad ial geste ll ten Fied erblattern
wec hse lnd mit gla tt en Flac he n .
H 24 ern, Dm 20 cm . - M IK In v.-Nr.
10/70 .

106. Form zur Herstellung vo n P ilgerfl asch cn .
Frag ment . H aner ro ter T on . Mit einge
ritz rern, einge d ruck tem und cinge sroc he
nem D ekor , im N ega tiv ersche inende R e
liefmu sterun g einer P ilgerfl asch e. Urn ein
rund es Mi tte lf eld mit einges to che ne n
Pun kten legt sich ein 12strahligcr Ste rn
a us Dreiecke n mit kl ein en eingestochenen
Ste rnc hen . R estflachen mit gekreuz te n
Linien deko riert . Am R a nd ein Winkel
ba nd . Ma n stellte die Fla schen du rch Zu 
samrnenfiigung von zwei au s solc hen Fo r
men gep relsten Scha len her . H a ls und
Miind un g wu rde n geson dert gear beitet
un d a ngeformt.
Erg . Dm 21 cm . - M IK In v. -N r. 13/
69, 43.

107- T ropfgefafie unbekannter Ve rwen d ung

109. (sog . Grana te n). Spa tes 13. ]h.
Sp itz zula ufen de G efa Be aus dickwand i
gem griin lichen T on mit pil z fo rrni ger
Verk ro pfung urn di e we nige rnrn grofie
O ffnun g am obe re n Ende. D ie Ge faB ko r
per sind mit waagerec hten R eihe n vo n
Stempeln verschiede nste r Art ode r senk
rec htc n Ri efen ve rz ie rt (Abb. 19).
Ganz erha ltene GefaBe dieser An und
eine sehr grofle A nza hl vo n Bru ch st iicken
wu rde n auf dem T akht -i Su leiman ge
funde n. Sie sind imm er a us griinlichem
T on k linke rha n gebrann r, hab cn Wa nd
sta rken bis zu 3 ern und fa st imm er ge
ste mpe lten Dekor, zuweilen mit eingeleg
ten Tiirkissp lit ter n in den Ro sett en . Die
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H ohe betra gt z w ische n 14-16 ern.
Di e V er wendung der vie lfac h auch in
Kl ein asien , Syri en, I ran und SudruGiand
gefunde ne n und in die Zeit zwischen 12.
und beginnendem 14. ]h. zu datierenden
Ge fiiBe ist ungewif und in der Literatur
vielfach di skut iert worden . Sie werden
ged eutet a ls:
Tropfgefafle, z. B. fur P arfii m, wegen
ih res reich en D ekor s und der kleinen
Miind ung .
Qllecksilberbehalter, wegen ih rer Schwe
re , ih rer gu ten Verschliell ba rke ir und
wei l eine Analyse des Inhalts bei einem
in Sudrufiland gef unde nen Exem plar
Queck silb er spuren erga b. D ie Verwen
dung a ls Quecksilberbehalr er ist fur den
T akht-i Sul eim an w a hrscheinlich, da in

Abb. 19. Tr opfgefaf].

d er N ah e Q uec ksi lber gefunde n wird und
die ses fur Vergoldungsarbeite n an Kera
mik vie lfach ben ut zt w ur de .
Aeo lipile, mit Wasser gefiillt zum Anbla
sen vo n Feuer be nu tz t (wi e in Ti bet ge
brauchlich),
Medileamentenbebdlter ode r Weinflasche,
wegen gelegc nt liche r Aufschrift "zum
Wo hl" und Ve rz ierungen mit Aeskulap
schla nge n .
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Granaten, weg en ihrer H andlich keit ,
Schwe re und Fo rm .
Dzm stgefape, mit eine rn D ocht ver sehen
und irn Z eit an de r p ilzforrnigen Ver
krop fung aufgeha ng t oder mit dern un 
dek o ri erten T eil ne be n dem Lager in den
Bo den gesteckt zu rn Verdunste n von
R iech stoffen oder Mitteln gege n Fliege n
und I nsekten.
G lasierte Stucke sind seltcn und gelio ren
in di e Spa tzei t des Vo rkommen s,
MI K Inv .- N r. 5/67,3 ; 5/6 7,3; 50/71,60.
Lit. . H . Sey rig, Flacons? G re na des? Eo li
pil es? Sy ria 36, 1959, 81. - Dumarcay ,
Eo lip iles, Syria 42 , 196 5, 75. - R . E t ti ng 
hau sen , T he Uses of Sp heroconica l vessels
in th e Middle East, J ournal of Near
Eas te rn St ud ies 24, 1965, 218. - J. M .
R oger s, A eolipiles agai n, Forsch ungen
zur K uns t As iens, In Me mori am K urt
Er dmann 1969,14 7.

110. Griff aus K noc he n, du rchboh rt (A bb. 20).
V ierecki ger Schaft mit eingeschn ittener
Zeichnung in Form von D reiecken und

Kreisen mit Pun k ten ; Griff ru n d m it
Z ickzackb a nd verziert , am Rand em
Wu lstp rofil.
L 10,5 em, Dm 2-2,5 em. - MIK In v.
N r . 6/67,2 . Fu nd te ilu ng 196 5.

Abb .20. Knoc hen griff mit Gra vieru ngen (Nr. 110).

Oer jagdpalast des II-KhanAbaqa (spates 13. jh.)

D er II-Khan Abaqa (1265- 128 1), de ssen R esid en z sich in Marag heh befand, lid s fiir
den sommerlic he n Aufenthalt im Ge birge nach 1270 auf dem Takht einen J agdp ala st er
r ichten, de r, dem Z eit gesch mack fo lge nd, in den H aupt rau rncn reic h mi t Fayence- Wa n d
ver k lei dunge n und Stuck verzierungen in den G ewolben ausge stat te t wa r.

Di e sasa n id ische n T empelanl agen waren in d ieser Zei t bereit s verfa llen und nur einz elne
Gebaudernauern ragten hoch aus d em Schu tt . Sie w ur de n teilw eise wiederbe nutz t und
aufge ba ut, so d a!l d ie a llgemeine An lage des P al ast es in grofsen Z iigen dem Pl an des
Heiligtu ms ents prich t. Das Z entrum der Palast anl a ge bildet jetz t das siid lic he Quadra t
urn de n See, wahreri d vo n d em gesamte n nordlich en Q ua drat nur der H auptrau m wie de r
aufgeba ut w ir d (Abb. 21 ).

D ie Achse d es H eil igtu rns vorn N ordto r zur Seemitte w ir d zwa r bei behalte n, jedoch der
Hauptein gan g vo n Norden nach Siiden ve rleg t , wo fii r das T or eine Bresch e in d ie noc h
best eh ende Befes t igungs ma uer gesc hlagen w ird . W ie beim H eil igt um umgeben den See
a n all en v ier Seiren p feil erh all en, und a ile vier I wane we rde n am a lte n Pl at z , wenn auc h
z . T . in anderen Dimen sion en , wie derer rich te t. H inter den p feilerh all en rei hen sich a n der
O st- und Wes tsei te R au me m it int eressanten Einzelgrun drissen, Vie riwanba uten, Sa le
und ein Zw ol feck pa vill on , d ie, der offe ns ich tl ich einfachere n Aussta tt ung nac h z u schlie
!len, fu r di e Unterbringun g der Beg leit ung des Fiirste n dient en , wahrend er selbst in den
reich mit Fa yen cen und Stuck ausges ta t te te n P runkraurnen an der Nordsei te des H of es
und vor alle m in der NW-Ecke resid ierte.

An der Nordse ite des A rkade nhofes w ir d iiber dem H au ptraum des Feue rhe iligt um s
hinter dem I wan in 7 m hoh er ern N iveau nu r ein K uppelsaa l err ich te t : es sche int sich um
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einen bedeutenden Raum, vielleicht den offiziellen Audienzsaal, gehandelt zu haben, wei!
zum Aufstieg auf dieses Niveau in der Achse des Iwan eine Freitreppe errichtet wurde.
Der Iwan selbst erhielt, um ihm eine fur den doppelgeschossigen Bau dahinter angemes
sene Hohe zu geben, doppelte Breite (17 m statt vorher 8,40 m),

Abb.21. Gesamtplan des Jagdpalastes des Il-Khan Abaqa.

Der ostliche Iwan in der Arkadenhalle erhielt nur geringe Dimensionen und scheint
keine besondere Bedeutung gehabt zu haben.

Der westliche Iwan (die Fruhere Thronhalle des Hosroe) dagegen wurde, wohl weil die
sasanidischen Mauerstiimpfe noch hoch und gut erhalten waren, in gleichen Dimensionen
wieder aufgebaut, an seiner Rlickseite ein breiter Quersaal angefligt und zu dessen Seiten
zwei iiberkuppelte Oktogone errichtet. In dieser Raumfolge scheint sich die Anlage eines
mongolischen Zeltlagers wiederzuspiegeln, wie es von Miniaturen jener Zeit iiberliefert
ist. Dieser Palastteil, der wohl die eigentlichen Wohndiume des Il-Khan enthielt, ist von
groBtem Interesse, weil fast die gesamte Inneneinrichtung und Ausstattung mit Fayence
fliesen und Stuck und auch die auBere Mauerbekleidung mit Keramik rekonstruiert werden
kann, und bedeutende Reste dieser Dekorationen aufgefunden wurden.
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Die Stirnmauern des Westiwans waren mit drei iibereinanderliegenden Nischen mit
Bekronung durch Stalaktitengewolbe geschmiickt. Irn Innern des 11,5 m brei
ten und 27 m tiefen Iwansaales, der mit griinlichen Steinplatten gepflastert war, standen
an den Langswanden Steinbanke, was darauf deutet, daf es sich urn einen schattigen, an
genehmen Tagesaufenthaltsraum handelte. Bei der Freilegung des Iwans kam in der
Sockelzone stellenweise der Wandstuck mit Abdriicken der einstigen Fliesenverkleidung
zutage und lieg erkennen, daf die unteren Wandteile mit rechteckigen Feldern mit ver
schiedenen Flachenmustern ausgestattet waren. Dariiber folgten dann Wandflachen mit
farbig bemaltem Stuck bis zu einem breiten Abschlufsgesims unter dem Gewolbeansatz,
welches als plastischer Stuckfries mit umlaufendem Schriftband gestaltet war, wie Augen
zeugen noch berichten. Das Hauptmotiv in der Sockelzone war ein aus grog en sechs
strahligen Sternen, Sechseckplatten und Doppelpentagonen aus reliefierten, blau und
tiirkis glasierten Platten zusammengesetztes Flachenmuster. Andere Flachen hatten ein
Muster aus Kreuzfliesen und achtzackigen Sternen. Der Durchgang zu dem dahinter
liegenden Quersaal war iiber einer Sockelzone aus groiien Sechseckfliesen mit Stalaktiten
stuckdekor an dem Gewolbe verziert und mit diinner Holzschranke abgeschlossen.

Der grofse Quersaal war nicht iiberwolbt, sondern eine Holzdecke scheint von hohen,
schlanken Holzstiitzen getragen worden zu sein. Es war wohl der Hauptaufenthaltsraum,
an dem zu beiden Seiten die Oktogone, die intimsten Raume, lagen. Seine Wande waren
einheitlich mit Sechseckfliesen ausgestattet und Keramikreste im Wandstuck Iiefien auch
die Art der Fliesen erkennen. An der Aufsenwand des Saales, bezeichnenderweise also
wohl hinter dem Sitz des Fiirsten, waren wechselnd blaue und tiirkisfarbene Drachen
und Simurghfliesen mit Goldauflage verwendet, und sein Blick fiel an den Innenwanden
des Saales auf ]agddarstellungen, eine Folge von sechs Platten, die wechselnd in starkem
Relief und mit Goldauflage Mittelbilder einer Gazelle, eines springenden Lowen oder
rein en Pflanzendekor zeigen, zusammen also ein ]agdmotiv ergeben.

Irn Nordoktogon lag an jeder Achteckseite des Mittelraumes eine tiefe Nische mit Sitz
banken an den Wanden, und da der Raum eine Nebenpforte nach augen hatte, kann man
ihn wohl als den Speisesaal deuten, in dem in den Nischen Gruppen urn Speiseplatten
sagen. Hier ist der Wanddekor in Abdriicken und Plattenresten noch so gut erhalten, daf
eine vollstandige Rekonstruktion moglich ist. Er bestand an den Banken aus glatten, grii
nen Kreuzen und Achtecksternen. Ober der Bank zeichnete sich nach einem 24 ern hohen
Streifen von Rechteckplatten eine 1,30 m hohe Sockelzone von Stern- und Kreuzfliesen ab,
die mit einem Fries von grolsen Reliefplatten abgeschlossen war. Dariiber Folgte bemalter
Stuck. Die Motive in den Nischen mogen gewechselt haben; wie dort aufgefundene Bruch
stiicke zeigen, waren die Sterne reliefierte Lagward-Ware mit Drachen- und Sirnurgh
darstellungen, wahrend die Kreuze von einer Mittelrosette ausgehende pflanzliche Or
namente besafsen.

Das Siidoktogon war anders ausgestaltet, hier waren drei der acht Nischen estraden
artig erhoht, vier Nischen waren durch Mauern mit Tiiren vom Mittelraum abgetrennt
und als kleine Zimmer mit Abstellnischen in den Seitenwanden ausgestattet, und die
achte Nische diente als Durchgang zum Mittelraum. Vielleicht dad man die kleinen
Raume als Schlafkammern deuten. In diesem Oktogon wurden viele Bruchstiicke der ein
stigen Dekoration und Ausstattung gefunden, .die eine weitgeh~nde Rekonstruktion d~s

ganzen Innenraums ermoglichen (Abb. 22). Hier standen auf emer vorgelegten Stufe m
den acht Ecken des Zentralraumes immer paarweise rote Sandsteinsaulen mit achteckigen
Basen mit ausgehauenen Pflanzenornamenten an den Seitenflachen und mit runden Kapi
tellen, auf deren Torus in kraftigern Relief Drachen ausgearbeitet waren (Abb. 23). Ober
den Nischenbogen mag der groiie Relieffries mit Drachen und Simurgh auf der tiirkisen Bor
diire und einer Inschrift in erhabenen grofsen Goldbuchstaben auf der mit weifsen gemalten
Ranken geschmiickten blauen Grundflache verlaufen sein, von der eben hier viele Bruch-
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stiicke im Schutt gefunden wurden. In der Tamburzone dariiber diirfen wir wohl den
reichen Stuckdekor in geometrischen Formen anordnen, in welchem auch Fenster organisch
eingegliedert waren. Ein kunstvolles Stalaktitgewolbe mit Pflanzenornamenten und Tier
darstellungen an den Unterflachen der vortretenden Gewolbeteile gehorte der Fundlage
nach iiber den Durchgang zum Mittelsaal (Abb. 26).

Abb. 22. Rekonstruktion des Sudoktogons.

Die Wande der vier Nischenkammern des Oktogons waren teilweise noch hoch hinauf mit
dem Unterstuck bekleidet, auf dem oft noch Plattenreste klebten, so dag wir uns ein Bild von
den reich geschmiickten Zimmerchen machen konnen. Es waren zumeist kostbare Stern
und Kreuzfliesen mit Liisterbemalung, zum Teil mit Schriftrandern, auf denen wieder
holt Daten und Spriiche altpersischer Poesie und prosaischer Lebensweisheit zu lesen
waren. Friese in Liisterkeramik mit Pflanzendekor oder ]agddarstellungen und Reiter
szenen bekronten die Wandsockel. Uber dem Wandsockel folgte dann eine mit farbiger und
goldener Bemalung bedeckte Wandzone, iiber der das in flachem Spitzbogen ausgefiihrte
Gewolbe ansetzte, dessen Form sich ganz exakt aus den im Schutt gefundenen Stuck
resten der Stirnwand rekonstruieren lieK Es war eine kunstvolle Dekoration von plastisch
ineinandergeschachtelten Sternen iiber einer Folge von sieben hohen Bogennischen mit
Banddekor in den Griinflachen (Abb. 24 a). So ergibt sich ein Gesamtbild des Interieurs
eines Palastraumes, wie wir es aus vielen Darstellungen auf persischen und mongolischen
Miniaturen des Mittelalters, z. B. der Heratschule kennen.
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Abb. 23. Kapitell aus rotem Sandstein mit Drachendarstellung am Torus.

An der Siidseite des grofsen Iwan, wo die Seerandbebauung anschliefst, war iiber den
hier noch erhaltenen sasanidischen Cewolben fiir den Palast ein Obergeschof ange
legt, zu dem von den Seearkaden eine gut erhaltene Wendeltreppe hinauffiihrte. Hier
scheint iiber einem gewolbten Untergeschof eine Loggia gelegen zu haben, die an zwei
Seiten gegen den See hin weit offen war und einen angenehmen luftigen Sitzplatz bot.
An den Wanden des Untergescholiraumes sind die Abdriicke von Bekleidungsplatten
noch erhalten, die hier aus viereckigen Bandornamentplatten mit zwischengefiigten halb
kugligen Fayencesternen und auch Stucksternen bestanden.

Zwischen dieser Treppe und dem siidlichen Oktogon lagen im Schutt viele Bruchstiicke
von grofsen Liisterkerarnikplatten (45 x 50 ern), welche auf dem Mittelfeld zwischen
der breiten oberen und schmalen unteren Randbordiire verschiedene Szenen enthalten:
zwei berittene Bogenschiitzen auf Vogel- und Onagerjagd, einen Konig zu Pferde auf der
Falkenbeize mit Gefolgsmann und ]agdleoparden, Drachen oder auch die beriihmte Le
gende von Bahram Gur und Asada.

Keramikdekorationen des ]agdpalastes
(Vi trine 8 u. 9, freistehend)

Liisterstern, Liisterkreuz und Liisterreliefplatten

Liisterstern und Lusterkreuz als Dekorationsmittel fiir Innenwande waren auf dem Takht
sehr beliebt. Sie wurden vorwiegend zum Schmuck von kleineren Raurnen mehr privater

43

NOT FOR

REPRODUCTION



Abb . 24 a. Wandsruc k aus einer Nische des Siido ktogons .

Natur benutzt , so konnten sie in alle n vier Alkoven zimmern des Siid okt ogons, flach en
Iull end an Seit en- und Rii ckwa nden und iiber Wandnischen hin we g und zum T eil vom
FuGbod en bis zu 1,73 m H oh e, durch Re st stiicke in Ecke n und Zw ickeln und durch Gi ps
ab drucke nach gewi esen wer de n; ver mutlic h haben sie au ch - nach der Fundha uf ung vo n
Liisterfliesen im Schutt dort zu schlieGen - R aume um den K uppelsaal hinter dem
No rdiwan des ] agdp alastes geschmiick t , und iiberrasch end erweise bedeck ten sie auch
eine 2,5 5 m br eit e Wandflache der Siidwand des groGen Wes t iwans iibe r der um laufend en
Bank, a usgehend von de r wes tlichen Ra umec ke und nach Os te n zu unmittelb ar ansc hlies
send an ein sons t fast den ga nze n Innen raum des Iwa ns ve rk leide ndes St ern system aus
tiirki s- und blau glasierten sechsstrahlige n Sternen, Sechseck en und D oppelp ent agonen .
Begon nen wurde ste ts mit dem ga nzen Liisterk reuz ; dem ent spr echend muii re vom Bod en
her einma l eine Viertelstern pl atte und dann eine R eih e halb er Sternp la tren ve rleg t
we rde n; mit hal ben Ste rnp la rten wur de a uch der obe re Rand abgesc h lossen .

Ob woh! w ir Liistcrflicsen rec ht verschicde ner Lusrerqu alitat und D ekor at ion sw eise ha
ben, gibt es kein cn Hin weis, der dagegen sp rac he , daG sie n icht a ile in der Zei t zw ischen
1270-1276 einzuo rdne n sind . Von den im Siidoktogon gef unde nen Fliesen lasen wir auf
einer das D atu m 670, auf sechs 671, au f dr ei 67 4 und a uf zwei nur noch 67 . . oder . . 1,
und eine der mit 67 1 da tier ren war in situ. Von den vie len Lu sterfliesen ein es H ortfundes
1973 (a bgesc hlagene Pl at ten un d Pl atten fragm ent e aller A rt , die unweit des We ges dur ch
das Nord ror aufgestapelt wo rden waren und dann liegenbli eben ) tru gen vie r das D a
tu m 670 und vier 671.

Liister sterne in ganz hell em Liister mit grofsern T ier in der P latten mitte ode r au ch
nur k lein formigem Blattwcrk und mi t bl au er Bema lung zw ischen dem ausgespa rten
Randtext (Nr. 119) lagen im gleic hen R au m (Siidoktogon, Nordostnische) w ie tief-
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dunkelbraune Sterne mit weif gebliebenem Schriftrand oder mit Zahnschnitt verziertem
Rand und mit streng komponierten figiirlichen Szenen in sehr traditionsgebundener Dar
stellungsweise, mit 2 Personen, einem, zwei oder vier Tieren zwischen stilisierten, zum
Ornament gewordenen Bliiten oder Pflanzen. Daneben gab es Fliesen, bei denen schwung
volle blaue Ranken oder grofse Blumen mit fast stets blau gezeichnetem Umrif das ganze
Plattenfeld beherrschten, und solche, die durch strenge geometrische Formen oder Bogen
vom Plattenzentrum oder den Ecken her aufgegliedert wurden.

Die Randtexte nahmen nur in seltenen Fallen Bezug auf das Bild. Teile eines von Bahrami
veroffentlichten Vierzeilers eines Liistersrerries aus Damghan (M. Bahrami, Le Problerne
des Ateliers d'Etoiles des Faience Lustree, Revue des Arts Asiatiques 10, 1937, Fasc. 4, 189
Nr. 7) konnten auf 13 verschiedenen 1973/74 auf dem Takht gefundenen Fliesen gelesen
werden, 8 andere tragen den gleichen Randtext wie ein Stern aus der Coll. Goldman (a.a.O.
Taf. 43), der Mai-Juni 667 datiert ist; auch nahezu alle anderen von Bahrami vorgelegten
Texte (a. a. O. S. 188 ff.) konnten auf Takht-Stucken nachgewiesenwerden. DasRepertoire
war beschrankt, Man arbeitete offensichtlich nach Musterbiichern und auch weniger Schrift
kundige schrieben Randtexte; Zeilenverwechslungen waren haufig. Bei einfach geschrie
benem Randtext gingen 2 Vierzeiler, bei Randtexten in ausgesparter Manier nur 1 Vier
zeiler rund urn die Achtecksternfliese. Man schrieb Poesie und Prosa, Strophen von
Omar Kayam wie Ferdowsi, besang die Liebe, die Liebespein besonders, die ferne Ge
liebte und den Wein, und vermerkte einfache Lebensweisheiten, aber auch Gedanken aus
der Welt der Sufi.

Uber den Wanden mit Liisterfliesen lielien sich im Stuck Abdriicke von waagerechten
Bandern ablesen, so schlof sich an die 1,73 m hohe Kreuz-Sternfliesenwand der Nord
ostnische des Siidoktogons ein 28 em hoher, waagerechter Fries an; hier mogen gleich
dekorierte, groiie Reliefliisterplatten (Nr. 132) als Abschluflborte gesessen haben, viel
leicht auch grolie Liisterplatten mit applizierter Schrift, dann ein fortlaufendes Spruch
band bildend (auf einer eben dort gefundenen, nahezu vollstandigen Schriftplatte 
jetzt im Museum Teheran - konnte noch "der Weise niche' gelesen werden). Auch von den
Lusterreliefplatten mit Jagd- oder historischen Szenen werden nur die ganz grolien Re
liefplatten als Einzelbilder oder paarweise angebracht gewesen sein, zumeist mogen auch
sie in 2 oder 3 (im Mag gleich grogen) Varianten (Nr. 125/26 und Nr. 127/28) wechselnd
fortlaufende, sich immer wiederholende Friese gebildet haben. So harte der Il-Khan in
seinen privaten Raumen nicht nur goldglanzende Wande sondern gleichzeitig Bibliothek
und Gemaldegalerie vor Augen, die sich naher anzusehen lohnte.

111. Achtzackiger Liisrerstern mit sitzendem
Paar, Form erganzt, Liisterfayence. Aus
Hortfund 1973.
Ein Schriftband in blauem Rahmen urn
gibt ein Plattenfeld, das ein sitzendes
Paar ganz ausfiillt. Mann und Frau sind
mit untergeschlagenen Beinen eng zu
sammengeriickt und haben Gesicht und
Hand einander zugewandt; ein Liebes
paar also, nur eine Strahlenblume
trennt sie. Scheibennimbus wie Ein
zelheiten der Kleidung werden durch
Blau herausgehoben, beim Mann folgt
Blau linear dem Korperrhythmus,
bei der Frau betont es das blumige Ge
wand. Ihr Gesicht, dem Schonheitsideal
der Zeit entsprechend, vollmondgleich,
wird von leicht gewellten Haarstrahnen

umspielt, die lang ausgezogenen Augen
und der kleine Mund sind erwartungs
voll. Der Mann mit Schnauzbart, Bak
ken bart und gescheiteltem, zu dickem
Zopf geflochtenem Haar als Mongole ge
kcnnzeichnet, blickt eher melancholisch.
Ein Liebesgedicht, das auf acht anderen
Sternfliesen deutlich gelesen werden
konnte, soll auch diese Szene umgeben
(nach H. Bakhtiari), hier wiirden sich
dann Darstellung und Text erganzen:

Deine Haarlocken,

die mehr als 1000 Deiner Sklaven sind,
sie mochten bei Nacht

Dich Schone aus Turkestan angreifen,

sie stehlen rubinrote Kiisse
von Deinen Lippen ...

45



Die Darstellung eines bartigen Mannes ist
auf Takhtfliesen recht ungewohnlich.
Meist wird er bartlos und wie ein
"Tiirke" dargestellt, mit rundem Gesicht,
schmalen Augen und kraftigern Haar

(Taj. 5 a).

Typenbeispiele bieten die Fragmente
F 61,9 a.b; F 61,10; F 1965,103.

Erhalten sind 15 em des 20 em breiten
Liistersterns, - MT Inv.-Nr. 73/K23.

Bruchstiicke von Achtecksternen, Liisterfayen
cen mit Schriftrand (Nr. 112-122).

112. Das Bruchstiick zeigt einen Mann im
Profil mit Spitzhut, Kopfbedeckung wie
Darstellung im Prafil sind iiberraschend,
vielleicht sollte damit ein Fremder cha
rakterisiert werden. Die Schrift am Rand
ergibt keinen Sinn. - Aus der Nordost
nische des Siidoktogons.

Br 11 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69, 55,6.

113. Hier ist die Figur, wohl die Frau eines
Paares (vgl. Nr. 111), in der bei auf dem
Takht gefundenen Liisterfliesen iiblichen
Darstellungsweise gezeichnet: 1m weig
gebliebenen, gerahmten Scheibennimbus
ein vollwangiges Gesicht mit langgezoge
nen Augen und langen Haarstrahnen mit
Haarband. Die Figur hockend und mit
reich verziertem Gewand. Aus der Nord
ostnische des Siidoktogons.
H 14 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69, 55,6.

114. Ein Dromedar, das sich hell von dem
dunklen, von wenigen Blumen belebten
Liistergrund abhebt, fiillt fast das ganze
Bildfeld. Es tragt eine verzierte Sattel
decke und Halsband. Der Tierkorper ist,
wie fast bei allen Tierdarstellungen, mit
kleinen und grofsen Punkten bedeckt

(Taj. 5 b).

Br 21 em. - MT. Hayward Gall. Kat.
1976,387.

115. 1m inneren Bildfeld, auf dunklem Hin
tergrund, ein springender Fuchs mit zu
riickgewandtem Kopf. Liisteroberflache
beschadigt. Aus Hortfund 1973.
Br 21 em. - MT Inv.-Nr. 17 K 148.

116. Zwei ineinandergeflochtene Quadrate
formen ein achteckiges Mittelfeld mit
klarer Pflanzenrosette und Fuchs. Der
Liisterhintergrund ist, wie bei Liisterware
aus Kaschan, durch Lockchen aufgelost,
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Das saubere Schriftband konnte gelesen
werden. Vorhanden sind vier Zeilen von
vermutlich zwei verschiedenen Gedich
ten. Ab oben rechts (innere Ecke) steht:
"Achte auf Dein Benehmen, Gott wird
Dein Beschiitzer sein." Dann folgt ein
anderer, bekannter Zweizeiler: "Verzehr,
was Du hast und wenn etwas iibrig
bleibt, gib es anderen; lag es nicht Dei
nen Feinden, durch die Du gelitten hast."
(Die Lesung besorgte H. Bakhtiari. Vgl.
Bahrami, Artie. 9,189,7) (Abb. 24 b).
Br 19 em. - MIK Inv.-Nr. 61/53.

117. Als halbe Fliese verwendete Liisterplatte
(geschlagen). Auch hier wird, ahnlidi wie
bei Nr. 116, durch einen Zopfbandrah
men ein achteckiges Mittelfeld gebildet.
Zwischen Pflanzen ein Affe im Nimbus
etwas Auilergewohnliches bei einer Tier
darstellung - und mit ausgestreckten
menschlichen Handen, Die erste Zeile der
umlaufenden Schrift lautet: "Der Schop
fer der Welt sei Dein Fiihrer. Dein Platz
sei immer auf dem Thron." Dann folgt
ab oberer Spitze ein zweites Gedicht
mehr lyrischer Art: "Obgleich das Herz
durch Traurigkeit mehr weh tun wird,
wird es mit jedem Augenblick Dir mehr
verbunden. ° bedrange nicht (mein
miides Herz, wei! das ruhige Feuer sonst
auflodert). ,. (Erganzt nach Bahrami,
a. a. 0. Taf. LX, letzte Bild.) (Taj. 8 b).
Br 20,5 em. - MIK Inv.-Nr. F 61/51.

118. Zwei Liistersterne kombiniert mit blauem
und tiirkisfarbenem Fayencekreuz.
Beispiel fiir die Anordnung von Luster
sternen und glatten Kreuzen, doch wur
den an einer Elache nur Kreuze gleicher
Farbe verwendet. Das linke Fliesenbild
zeigt einen springenden, zuriickblicken
den Hasen, das rechte zwei Gazellen
(eine zerstort) in einem achtseitigen Tier
gehege, dessen Gitterwerk durch blaue
Bemalung deutlich hervorgehoben wird.
Unter dem angegebenen Bodenniveau ein
Fisch, sicherlich handelt es sich auch hier
urn eine Fliese aus Kaschan.
Br von Stemen und Kreuzen jeweils
21 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69, 55,6;
13/69,5; 4/69 b; 4/67,1.

119. Halber Achteckstern. Zurechtgehauene
Fliese mit hellem gelblichen Luster, blau
bemaltem Fliesenrand und weig ausge-



Abb. 24 b. Fragment eines Achteckster nes, Liister
fayence mit Schriftrand und Fuchsdar stellung
(Nr . 116).

spartem Randtext. Gefied erte Blatter
str eben vom Plattenzentru m aus - in
zwei regelmaliigen Reihen gestuft - zu
den Pl attenecken und bilden ein grofses
Ornament. Viele Sterne eines Hortfundes
1973 hatten die gleiche Art der Ra nd
beh andlung, den gleichen hell en Liisterton
und zeigten ahnliche ornarnent ale Pflan
zenbemalung; bei einer graBeren An zahl
dieser Art wa r ein sorgfa ltig gernal
tes groiies Ti er in de r Mitre, ein da
tiertes Stii ck nennt 67, d ie d ritt e
ZiHer fehIt. Sie sche inen aIle aus
einer Werkstatt zu sta rnrnen, sind viel
leicht Arb eiten einer Hand, und nach Art

der Randbehandlung und der Pflanzen
und T ierdarste llu ng mochte man hier eher
an Sultan abad-Sril denk en.
Br 21 ern. - MT In v.-Nr. 28 Hfk 5.
Acht zackiger, tiirkis glasierter Stern zwi 
schen filnf Liisterkreuzen mit verschiede
ner Dekorat ion,
Glatte, turkis- und blauglasierte Fayence
ster ne und -kreuze als Wanddekorat ion
konnten in Sockel- und Bankzonen (O k
togone ) und in Nebenr aurnen nach gewie
sen werden . Sie kamen - wie Liister stern e
und -kreuze - in 2 Gr a Ben vor, die weit
aus iiber wiegend e Anz ahl war 21 cm
breit, doch gab es auch kle inere mit
11 ern . Die Komb inat ion Liister stern und
glattes Kr euz , auch in der kle inen Art ,
konnte festgestellt werden, die Kombi
nation gla t rer Stern und Liisterkreuz
scheint wenig wahrs cheinlich.
Die Kreuzform war fiir eine ornamentale
Dekoration, die sich vom betonten Mit
telpunkt aus gleichm afsig in aIle 4 Kreuz
arme erstr eckte , sehr gunstig; viele der
Liisterkreuze sind so dekoriert, Da Liister 
kreuze aber nur au f der Spirze stehend
verw endet werden, wurde auf vielen
Kreuzen das Bodenn iveau angegeben,
von wo aus grofse Pfl anzen od er kleine
res Blattwerk sich in die anderen drei
Arme verzweigten, Zwischen diesen
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MIK Inv.-Nr. 13/69,55,4.

Fliesenfragment. Spates 13. jh. Bruch
stiick einer Relieffliese in Goldliister und
blauer und griiner Bemalung (T af. 6 b).

Eine mit einem weig gehaltenen syrnme
trischen Rankenwerk, einem Kandelaber
baum, gefullte "Mihrab-Nische" wird
von zwei tiirkis bemalten Reliefbogsn
umgrenzt, in deren Zwischenraum ein
Schriftband von applizierten Buchstaben
verlauft. Eine schmale mit Kringeln und
Strichen bemalte untere und eine breitere
obere Randbordiire mit Gabelblattorna
ment begrenzen das Plattenfeld. Die
Zwickel zwischen Schriftbordiire und
oberem Rand fiillen in Tierkopfen
endende Spiralranken. Die Tierkopfe he
ben sich aus dem mit dunklem Liister
bemalten Hintergrund weif ab und sind,
wie die Tiere auf Liistersternen, mit
braunen, blauen und tiirkisen Punkten,
Kreisen und Flecken bernalt. Von den
Tieren des turko-asiatischen Tierkreises
sind sechs vertreten: Wildesel oder Pferd,
Schaf, Hase, Tiger, Fuchs und Schlange.
Dazu kommt hier Gazelle oder Antilope,
ein auch auf Liistersternen besonders oft
dargestelltes Tier.

Tierkopfendigungen bei Spiralranken sind
in der seldschukischen Kunst ein sehr be
liebtes Motiv, Auch auf Stern- und
Kreuzfliesen auf dern Takht waren Tier
ranken haufig: Baren-, Hasen-, Widder-,
Fuchs- und Krokodilskopf schmiicken ein
Sternfragment, Hasenkopfe an stilisierten
Ranken oder auch nur Hasenohen waren
als Ornament auf Kreuz- und Sternflie
sen Ilachenfiillend. Daf der Tierkreis
Kalender bei den Il-Khanen gebrauchlich
war, bezeugt die ,Geheime Geschichte der
Mongolen', in der die berichteten Ereig
nisse nach dem Tierkreis-Kalender da
tiert sind.

Auf dem Takht gab es zahlreiche Bruch
stiicke dieser Fliesenart, die sich nur im
Inschriftenband unterschieden; sie mogen
eine fortlaufende, rahmende Bordiire ge
bildet haben. Ihre Qualitat sowie die
weite Verbreitung dieses Typs (Beispiele
im Brit. Mus. und im Mus. Benaki,
Athen) weisen auf Kaschan als Herstel
lungsort.
H 26 em, B 18,5 em. - MIK Inv.-Nr.
4/67,35. Kat. 1971,455.
Lit.: K. Otto-Dorn, Darstellungen des
Turco-Chinesischen Tierzyklus in der
Islamischen Kunst, Beitrage zur Kunst-

B 9 ern
B 8 ern

B 8 cm

H7cm

B 13 ern

B 6,5 cm

armen

Zweigen konnten dann leicht Tiere ar
rangiert werden: als Mitteltier, in jedem
der seitlichen Kreuzarme eines oder auch
in allen vier Kreuzarmen; sie werden im
mer in der richtigen Stellung zum Be
schauer hin gezeichnet und sind zuweilen
humorvoll karikiert; manchmal bilden sie
kleine Szenen (2 Fiichse urn Ententeich).
Dekorationsstil und Art der Tierdarstel
lung entsprechen der auf Liisterkreuzen
aus Kaschan (vgl. Survey of Persian Art,
Taf. 721 u. 723).
Obere Reihe: Liisterkreuz mit Pflanzen
ranken.
L 21 cm. - MT Inv.-Nr. 11 K 238.
Linker Querarm mit Fuchs, wohl von
einer Platte mit 4 Tieren.
L 8 cm. - MIK Inv.-Nr. 13/69,55,4.
Langsarrn mit Mitreltier zwischen Ran
ken, wahrscheinlich ein Wildesel.
L 21 ern. - MIK Inv.-Nr. 13/69,55,4.
Untere Reihe: Bruchstiick einer als halbes
Kreuz zugeschliffenen Fliese. Ein auf die
Ecken orientiertes Raster bildet Rauten
und Dreiecke, die mit gleichforrnigen
Bliiten gefiillt sind. Aus Siidoktogon NO
Nische.
B 14 cm. - MIK Inv.-Nr. 13/69,55,4.
Herzformige Blatter fiillen die Kreuz
arme wie ein vorn Mittelpunkt her aus
gehendes Ornament. Aus Siidoktogon
NW-Nische.
L 13 cm. - MIK Inv.-Nr. 13/69,55,4.

6 Liisterkreuzbruchstiicke mit verschiede
ner Dekoration.
Links: Kreuzarm mit klein
formigem Blattwerk
Kreuzarm mit grofier Bliite
Kreuzarm mit Bliitenzweig
und Vogelschwanz
Rechts: hockender Hase in Fron
talansicht, Karikatur
hockender Fuchs zum Mittel
punkt hin (Seitenansicht)
und Vogel
Bruchstiick mit blau gerahmter,
gefiillter Zentralrosette und
Schmuckschrift auf den Kreuz-

121.

122.
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geschichte Asiens, In Mem oriam Ernst
Di ez, 1963 ,131.

123. Relieffliesenfragment. Elefant und
8 Fragmente auf einer Platte montiert.
Liisterfayen ce (A bb. 25).

D er nach link s tra bende Elefa nt ist das
erste Tier eines ungewoh nli chen Tier
zuges auf der oberen Ra ndb orte einer
grofsen Reli ef-Liisterfliese mit ] agdszene.
Das in sta rkern Relief dargestellt e Ti er
mit sorg fa ltige r Innenzeichnung yon
Ti erkorper und gest ickter Decke, wobei
auch blau verw endet wird, hebt sich
deutl ich vom stark Iiisrri ert en H inter
grund ab o Ihm folgt ein geflugeltes Ein
horn , und da s Horn dieses mar chenh afte n
Tieres ist so lang, daB es den Elefa nren
damit unter den Schwanz stoBt . Das
Schlulitier bildet ein eifrig fol gende r
schlank er Wildeber. Liisterpunkte, Krin
gel und Farbtupfen und blaue und tii r
kise Bemalung einzelner Korper teile set
zen Akzente, so sind Horn und Flii gel
des sagenumwobenen Einhorns, StaB
za hne des Elefanten oder die hochgestell
ten Ohren des Wildschw eins farb ig her
vorgehoben.

Die Szene Elefa nt-Einhorn erinnert an
ein pracht volles Steinrelief in der Inc e
Minareli Medre se in Konya, das yon
der yon dem grofsen Seld schu kensult an
Al a'eddin Kaiqobad (1221) erbauten

Stadtmauer stamrnt. Auch hier wird ein
mit Ketten und T roddeln prachtig aufge
zaumter Elefant yom na chf olgenden Ein
horn aufgespieflt, ein im Seldschuki~chen

haufi ges Mot iv. N ach sagenhaft er Ob er
lieferung wur de das Einhorn mit H ilf e
des gezah rnte n Elefanten eingefa ngen.
Au s Bru chstiicken, die in verschiedenen
Gr ab ungsabsch nitten gefunden wurden,
konnte die Szene des P lattenfeldes rek on
strui ert wer den : Zwei Reiter, der prach
tigen Gewand un g und Kopfbedeckung
nac h hochgestellte Personl ich keiten, rei
ten auf kr afrvol len Pferd en mit reich
verzierten Satteldecken und Schmu ck
troddeln gegeneinander und stechen, de r
rechte Reit er mit seiner Lin ken, der lin ke
mit seiner recht en H and, auf cine Ga
zelle ein, die sie zw ischen sich getrieben
haben. Di e ]agd find et in einem Zauber
wald von Blum enranken mit riesigen
Bliiten statt, und drei grofse Vogel flat
tern iiber dem Geschehen .
Ihrer vorz iiglichen Q ualit at nach kann
diese Ga zell enjagdplatt e nur in Ka schan
entsta nden sein; sie wurd e vielleicht aus
einem vorhandenen Repert oire ausge
wahlt und war vorz iiglich geeignet, den
] agdp alast des II- Kh an Abaqa auf dem
Takht zu schmiicken.
Elefant Br 14,8 em. - MIK In v.-Nr. 5/70.
Platte Br 34 em, H 36 em. - MIK In Y.
N r. 88/7 ,123.
Lir .: Kat. MIK 1971 Nr. 447.

Abb.25 . Elefa nt vo n der oberen R andl eist e einer grofsen R elieflii sterfl iese (N r. 123).
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124. Fliesenfragment. Llisterfayence, zusarn
rnengesetzt und teilrestauriert, Reiter
kampf (Ta], 7 oben).
Komposition und Gestaltung der Platte
sind eng verwandt mit der ]agdplatte
mit Elefant (Nr. 123).
Klar heben sich die stark reliefierten Fi
guren hell vom dicht mit braunem Liister
gefiillten Hintergrund ab und sind durch
feine Llisterinnenzeichnungen (Schild,
pferd, Gewandung) und durch eine mehr
flachige Bemalung mit Tilrkis und Blau
sorgfaltig und recht lebendig gestaltet,
Durch einen Zauberwald von groBen
blauen Blumenranken, voll dicker blauer
und tlirkiser Knospen und Bliiren, sprengt
ein Reiter von rechts, den Schild vor sich
iiber dem Kopf des pferdes, das erhobene
Schwert in der Linken. Die linke Platten
halfte wurde, wie Reste eines Bogens
etwa in Schildhohe erkennen lassen, von
einem Bogenschiitzen eingenommen. Er
hat sich auf dem pferd umgedreht, den
Bogen gespannt und zielt auf den Schild
trager. Eine Kampfszene also, Bogen
schiirze gegen Reiter mit Schwert und
Schild; ein ]agdtier ist nicht festzustel
len. Gejagt wird am oberen Rand: Ein
blaugefleckter Panther, lang und ge
schmeidig, folgt einer fllichtenden Ga
zelle und - wie aus Bruchstiicken von
1968 aus dem Siidoktogon zu schlieBen 
ein Haschen am rechten Plattenrand
schaut bekiimmert zuriick. Nach Qualitat
und Darstellungsart der Fliese diirfte
auch sie in einer der grofsen Werkstatten
in Kaschan hergestellt worden sein.
Erg. H 36,4 ern, Br 33,4 ern. - MT Inv.
Nr. T 73 Nr. 36.
Lit.: Hayward Gall. Kat. 1976, 386.

125- Relieffliesenfragment
126. Liisterfayence, Onagerjagd und Reiterzug

(Taj.7 uriten)

Wahrend der Hintergrund dicht mit
braunem Liister erfullt ist, wurden die
reliefierten Teile, wie Reiter, Tiere und
Pflanzen, uber der opaken weifien Glasur
des hellen Scherbens nur sparsam mit
Punkten, Kreuzen, Kringeln und Schlei
fen liisterbemalr, so daB sich die Figuren
hell abheben; das Rund urn den Kopf des
Reiters bleibt iiberhaupr weif], die weiiie
Scheibe, der "Nimbus" wird blau ge-
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rahmt, hat die flir Kaschanware so be
zeichnenden Liisterlockchen an den Sei
ten und laBt den mit wenigen Strichen
Fein gezeichneten Kopf des Reiters, den
zisilierter Helm und Stirnband schmlik
ken, deutlich hervortreten, Blau gerahmt
sind auch die wie eine grofse Tulpe ge
zeichnete Zypresse zwischen Bogenschiir
zen und ]agdtier, sind Zaumzeug, Bogen
und Speer und der mit liegenden S-Ran
ken liistrierte obere und untere Rand;
blau und tiirkis gefiillte Kreisflachen set
zen weitere Akzente.

Die Szene zeigt eine Wildeseljagd: Zwei
Reiter von rechts haben einen Onager ge
jagt, Wahrend der rechte Reiter das zwi
schen den Pferden sich aufbaumende Tier
mit dem Speer ersticht, hat der linke den
Oberkorper zurlickgewendet und schie6t
nach hinten - als gute Bogenschiitzen, die
frei auf dem pferde sitzen und nach
riickwarts schielien konnten, waren die
Mongolen beriihmt, Wie Kopfputz und
Gewandung vermuten lassen, handelt es
sich urn hochgestellte Personlichkeiten
auf ]agd.

H 24,5 em, Br 29 cm. - MIK Inv.-Nr.
1973,32 Hf R.2.

Auf Bruchstlicken von Platten, die aus
gleichen Formen stammen, ist Llisterfarbe
nur noch schwach erkennbar, der weifle
Grund und griine und blaue Farbflecken
beherrschen das Bild - sind es Fragmente
von auf dem Takht hergestellten Fliesen
nach vorhandenen Formen? Viele Frag
mente von Platten desselben Zuschnitts
(24,5 X 43 em) mit schmalem oberem und
unterem Rand und mit sehr ahnlichen
Bildkompositionen, die sich an der Zy
presse nach dem linken Pferd orientieren,
zeigen, daB man mit wenig variierten
Negativformen verschiedene ]agd- und
Kampfszenen herstellen konnte, Auch der
im kraftigen Relief gegebene Reiterzug
reiht sich hier ein. Hier ist, wie auf eini
gen dieser Bruchstiicke, oberer und unte
rer Rand start mit einer Bogenranke im
Naskhi-Duktus beschrieben; auf dem
oberen Rand konnte nur noch "glanzen",
auf dem unteren Rand "die Lampe leuch
tet auf wie die Sonne" gelesen werden.
Auf einer anderen Fliese dieser Gruppe,
auf der der linke Reiter der Speerjager



war, stent am unteren Kand unter dem
Lebensbaum des Bildfeldes, "trockener
Boden braucht Feuchtigkeit zum Wach
sen". (Die Lesungen werden A. Tadjvidi
und M. Kharakani verdankt.)
H 12,7 em, Br 33,5 em. - MIK Inv.-Nr.
T67.

127. Fragment einer Liisterrelieffliese, aus vie
len Bruchstiicken zusammengesetzt und
erganzr,

Darstellungen der beriihmten Pfeilschuf
szene aus dem Shahname, Bahram Gur
als Bogenschiitze mit der auf der Leier
spielenden Azada hinter sich auf dem
Kamel, waren im 12. und 13. ]h. weit
verbreitet; auf dem Takht-i Suleiman
konnen wir wenigstens 5 Platten dieses
Bildinhaltes nachweisen, alle aus der glei
chen Form und mit Luster bemalt, wenn
auch von recht unterschiedlicher Luster
qualitat und Dicke. 1975 wurde versucht
einen Teil des Bildfelds aus der Qualita~
nach zusarnrnengehorenden Stucken zu
gewinnen, hatte doch der Hortfund 1973
(73/Hf 1) ein grofses rechtes Randstiick
in schonern dunkelbraunem Luster ge
bracht und der Ostschnitt 1974 Kamel
und anpassende Reiter (74/R 8 und R 9);
verwendet wurde augerdem ein im Ge
wolbegang gefundenes Bruchstiick und 2
zusammenpassende Stucke des gekriimm
ten Rehs (Funde von 1970 u. 1973). Fur
den oberen 7 em breiten Rand mit Tier
fries waren zu wenig originale Stucke
vorhanden. Sehr bald schon muss en Bild
platten von den Wanden des Palastes ab
geschlagen und in spateren Gebauden
wiederverwendet worden sein; zuweilen
finden wir zurechtgehauene Einzelbilder.
(Die gleiche Platte befindet sich im Vic
toria und Albert Museum, vgl. Survey of
Persian Art Taf. 727 B)
Originale Groge H 31 em, Br 32,5 em.
MT Inv.-Nr. 8 75/R 61l.

128. Fliesenfragment, zusammengesetzt. Bruch
stuck vom rechten Rand einer Relief
platte mit opaker griiner Glasur.
Von rechts kornmt ein Buckelrindreiter
(?) mit einer Keule iiber der linken Schul
ter, ihm folgt ein Fugganger mit Rund
schild und geschultertem Speer. Dem Zug
voran schritt vermutlich ein zweiter Fug
ganger mit einer Fahne, wie Reliefreste

auf einem zweiten Bruchstiick gedeutet
werden konnten. Auf der oberen Rand
borte ein Tierzug mit 3 Gazellen. Die
Platte, im Stil erzahlender Miniaturen
schildert vielleicht die im Mittelalte:
volkstiimliche Geschichte von Feridun
auf seiner Kuh aus dem Shahname.
Wie mehrere Bruchstucke beweisen (das
grogte davon wurde 1968 in der Nord
ostnische des Siidoktogon in Fallage ge
funden), gab es diese beruhmte Ge
schichte von Feridun und Kavad auch
auf Liisterrelieffliesen in gleicher Groge
aber mit abweichendem Relief. Auch hier
schreitet ein Fahnentrager einem Buckel
rindreiter mit einer Keule voraus, ein
Mann. mit zwei Schlangen um den Kopf
folgt ihrn nach, Vogel begleiten den Zug,
und Panther, Buckelrind und Gazelle
schrniicken die Randbordure. Viel haufi
ger jedoch wurde die pcpulare Geschichte
des Shahname, Bahram Gur und Azada
dargestellt; davon mug es mindesten~
5 Platten verschiedener Qualitat gegeben
haben.
Einfarbig glasierte Reliefplatten erzah
lenden Inhalts sind auf dem Takht ver
haltnismalsig selten, sie tragen gewohn
lich nur Pflanzenornamente und konnten
im Nordoktogon als obere Abschluiifriese
nachgewiesen werden.
Erg. H 36 em, Br 33 em. - MIK Inv.-Nr.
13/69,19 b und T 4/67,35 (viele Bruch
stiicke).

129. Reliefplatte, Fragment. Liisterfayence,
Linkes Randstiick einer Reliefplatte mit
dunkler Liisterbernalung in die weiiie
Glasur und tiirkiser und blauer Akzen
tuierung. Ein Mann mit Glockenhut und
hoch erhobenem Stab, der in einer liegen
den 8 endet (?), schreitet einem Zug vor
an. Der weilie Nimbus um den Kopf mit
seitlichen Lusterlockchen weist das Stuck
als Teil einer in Kaschan gefertigten
Bildplatte aus. Die Szene ist unsicher, es
diirfte sich auch hier um die Illustration
einer bekannten Erzahlung handeln.
H 14,5 em, Br 9,8 em. - MIK Inv.-Nr.
4/67,32.

130- 2 Relieffliesenfragmente. Liisterfayence.

131. Die beiden Lusterreliefbruchstiicke mit
Bogenschutzen und Reiter auf ]agd mit
] agdleoparden gehoren zu den beiden
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groBten Liisterplatten mit ]agdszenen,
die auf dem Takht nachgewiesen werden
konnten. Von diesen Platten aus gelb
lichem Ton, mit durchschnittlicher Dicke
von 4,5 em und bis zu 1 em hohern Relief
bei den Hauptfiguren, wurden mehrere
Bruchstiicke 1964 und 1965 in den nach
mongolischen Hausern iiber dem west
lichen Heiligtum gefunden, z. T. wieder
eingebaut und zurechtgehauen, darunter
ein besonders schones Stuck mit Fal
kenjagern (jetzt im MT, vgl. Kosk
1969, 47 Abb. 6). Eine groBere An
zahl von Bruchsnicken beider Platten
typen wurde 1968 siidlich des Westiwan
zwischen Seerandbebauung und Siidokto
gon aufgedeckt, ein anpassendes Stuck in
der Nordostnische des Siidoktogons, und
diese Funde machten es moglich, sowohl
den ehemaligen Platz der Platten festzu
stellen - sie rnogen den Freisitz am See
und die eher privaten Raume des 11
Khans im Siidoktogon geschrniickt haben
- als auch die Platteninhalte zu rekon
struieren. Beide Plattenformen sind deut
lich von einer Hand entworfen und stell
ten mit 51,5 em Hohe und 44,8 em Breite
auch eine beachtliche Brennleistung dar.
Eine obere 11,5 em breite Randborte mit
einem Fries aus 3 Tieren zwischen Blu
tenranken mit gezackten Blattern und
eine untere Bordure mit stilisierten Bliiten
zwischen gleichen Blattranken rahmen
ein Plattenfeld, das von 3 riesigen, aus
kleinen Wurzelbergen entspringenden
Rankenbaumen gleichen Typs in 2 Bild
Felder gegliedert wird. 3 Vogel, jeweils in
der Gabelung der Mittelranke und in den
Scitenranken, schweben iiber dem Ge
schehen; sie sind aber nicht, wie man
nach dem Plattenentwurf vermuten
mochte, schema tisch angeordnet, sondern
folgen den Vorgangen, Olivgriin bis dun
kelbraun schimmernder Luster fullt den
mit vielen wei Ben S-Bogen, Schnorkeln
und Fleckchen durchsetzten Hintergrund
- sie erscheinen etwas grober, teigiger als
bei den anderen Platten -, rahmt die
weiBgebliebenen reliefierten Blatter, Blii
ten und Figuren und gibt die Innenzeich
nungen oft sehr detailliert wieder wie bei
den Gewandern der Personen, Pferdekor
pern oder Vogelgefiedern; Blau wird

vorwiegend linear benutzt, folgt Bogen,
Nimbus, Krone, Zaumzeug und Sattel
und dient zur Trennung der Bildfelder,
Tiirkis setzt vereinzelte, belebende Farb
tupfer.
Auf der einen Platte wird eine Vogeljagd
dargestellt (Taf. 8 a). Zwei Bogenschiit
zen, vornehme Personlichkeirsn mit
prachtigen Cewandern, die linke mit Ko
nigsmiitze, die rechte mit Helm, und nach
dem Gesichtstyp Mongolen, beide im
Nimbus, rei ten zur Plattenmitte, den Bo
gen gespannt. Ober ihnen stieben grofle
Vogel auf, den langen Halsen und
Schopffedern nach wohl Reiher, und
streben aus dem Bildfeld. Den oberen
Bildrand Fullen fast ganz 2 breir hingela
gerte, konigliche Hirsche aus, kaum Platz
lassend fur ein sich in die rechte Ecke
drangendes Haschen, Fiirwahr eine ko
nigliche Vogeljagd; ist es die des groiien
Iskender?
Das Plattenbruchstiick zeigt den rechten
Bogenschutzen, er ist hier bartig darge
stellt und tragt Turban mit lanzettformi
gem Schmuck.

Br 20 em. - MIK Inv.-Nr. 4/67,28 b.

Auf der zweiten Platte wird eine ]agd
mit Falken und Gepard gezeigt, Zwei
Reiter, beide bartlos, kommen von rechts;
der vordere im linken Bildfeld, durch die
spitze, dreieckige Tiara als koniglich ge
kennzeichnet, halt auf seiner Rechten
einen ]agdfalken, der deutlich als solcher
wiedergegeben ist, und faBt mit der Lin
ken in die Mahne seines Pferdes. Sein Be
gleiter mit einfacher Rundkappe - ein
anderes Bruchstilck zeigt ihn mit Kappe
mit spitzer Quaste uber langen Haar
strahnen - fiihrt hinter sich auf dem
pferd einen ]agdleoparden mit, an einer
Leine angebunden, die der Reiter in der
linken Hand iiber die Schulter halt.
Bruchstiick Nr. 131 zeigt diesen Jager.
Ober dem Geparden, einem eher zier
lichen Tier, schwebt ein machtiger Adler
und folgt dem Zug, und auch der Vogel
in der Mitte begleitet ihn.

Auch am oberen Rand geht die Bewe
gung nach links: Ein Panther jagt ein
stattliches, fluchtendcs Buckelrind: nur
das Haschen bleibt kauernd in seiner
Ecke sitzen. Beizjagd und ]agen mit



]agdleoparden waren im Mittelalter ko
nigliche Beschaftigungen, von Kaiser
Friedrich II. kennen wir ein Buch iiber
das ]agen mit dem Falken, von Il-Khan
Gazan wird berichtet, daB er die Be
schaffung von ]agdleoparden neu ordnen
liefs.") MuB man nicht annehmen, daf
diese Platten, von denen wir von jedern
Typ mindestens 4 auf dem Takht nach
weisen konnen, speziell fur den ]agd
palast des II-Khan auf dem Takht ent
worfen und hergestellt wurden? GroBfor
matig und grofjflachig, schematisch im
Aufbau und doch nicht ohne Eigenbewe
gung, grober in der Hintergrundbe
handlung und doch fast immer genau bei
der Wiedergabe von Einzelcharakteristi
ken, ein marchenhafter Zauberwald, er
Fullt mit marchenhafrern und doch auch
zeitgenossischern ]agdgeschehen und mit
nicht zu iibersehenden realistischen Zii
gen, sind sie Produkte und Zeugen einer
Zeit des Umbruchs, in der persischer Tra
ditionalismus und Formalismus mit mon
golischem Realismus, Unbekiimmertheit
und Urspriinglichkeit verschmelzen.
HIS,S em, Br 13 cm. - MIK Inv.-Nr.
4/67,28.
,:-) (B. Spuler, Die Mongolen in Iran,

Iran. Forsch. 1,421)
132. Reliefplatte, fragmentarisch, 2 Bruch

sriicke. Liisterfayence.
Ein rechtes oberes Randstiick und ein un
teres Randstiick einer Liisterreliefplatte
mit Pflanzendekor von erganzt 34 X
34 cm GroBe. Ein breiter Rand mit
reliefiertem Palmettenfries und ein
schmaler mit in Luster gemalten Bogen
ranken rahmen ein reliefiertes Feld, bei
dem durch Bemalung der reliefierten
Teile mit dunkelbraunem Luster ein fei
nes Gitterwerk aus sich spreizenden
Kelchbliiten deutlich wird. Bruchstiicke
solcher Platten fan den sich in der NO
Nische des Siidoktogons, Bruchstiicke des
gleichen Plattenmodels, aber tiirkis gla
siert und ohne Bemalung, in der SO
Nische des Nordoktogons. GroBe weili
grundige und mit Luster bemalte Relief
platten gab es auch mit kreisforrnigen
Rankenwerk und Blattgold bzw. mit tiir
kis gemalten Weintrauben zwischen
Halbkreisbogen: sie dienten wohl, wie
Abdrucke in den Oktogonen zeigen, als
Abschlufsborten iiber Kachelwanden im
Liistersternkreuzsystem,
H 34 em, Br 34 cm. - MIK Inv.-Nr.
4/67,27.

Die Dekorationen mit tiirkis- und blauglasierten reliefierten

Fliesen mit Goldauflage (Lagwardina-Ware)

Die Hauptraume des il-khanidischen ]agdpalastes, der grofse Westiwan, der daran an
schliefsende Empfangssaal (Mittelraum) sowie die Zentralraume der Oktogone waren
mit Fliesen geschrniickt, die sowohl der Herstellungstechnik wie dem Dekorationsstil
und Bildinhalt nach eine einheitliche Gruppe bilden. Hatte man bei Liistersternen und
Reliefbildfliesen den Eindruck, als waren hier Arbeiten verschiedener Werkstatten, vor
wiegend aus Kaschan aber auch aus Sultanabad, zusammengetragen worden, urn schnell
mit Vorhandenem oder rasch zu Fertigendem den verlangten Bildschmuck fUr den Palast
des II-Khan zu schaffen, so rnochte man bei dieser so farbstarken Lagwardina-Ware
eher eine einheitliche Kompetenz sehen. Formenfunde, Brenn- und GlasurOfen, Fehl
brande und unfertige Werkstucke beweisen, daB mit der Bauhutte des II-Khan auch
Werkstatten zur Herstellung von Wandverkleidungsplatten auf dem Takht bestanden.
Die aufgefundene Form fur die blauglasierte Drachenkachel in Art eines Doppelpen
tagons zeigt, daB man dort aufser den tongrundigen Fassadenplatten auch Lagwardina
Ware fertigte. Man kannte die alten Formen und Systeme wie Sechseck, Achteckstern
und Kreuz und beniitzte sie, aber man kam auch zu neuen Losungen und fullte sie
- neb en traditionellem - mit Bildgut, das seine Wurzeln in China und der Mongolei
hatte. Drachen und Simurgh (Phenix) bevolkern nun als Einzelbild oder auch zusammen
Fliesen aller Formen und verbildlichen und verkiinden die Macht des Il-Khan ; sie sind
nicht mehr im blumenreichen Zauberwald, sondern umgeben von flatternden Schleifen,
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Wolkenbandern, Schnecken und anderen Mollusken; auch das Beiwerk zeigt sich im
Motiv wie im Stil abhangig vom fernen Osten. Ein zeitlicher Unterschied bei der Ver
wendung der verschiedenen Fliesenarten - man mochte an ein spateres Umdekorieren
denken - konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden; wo sich ein solches im Unter
putz abzeichnete (beim Durchgang vom Westiwan zum Mittelraum), waren es ebenfalls
Lagwardina-Sechsecke gewesen. 30 Jahre sparer wird in dem 1301 in Tabriz verfaliten
Steinbuch des Abu'I Qasim, einem Angehorigen einer der beriihmten Kaschaner Topfer
dynastien, die Herstellung von Lagwardina-Ware - wie auch die von Liisterware 
genau beschrieben. Er schildert die Zubereitung der kobaltblauen Glasurfarbe, die "von
dem Stein Lagward kommt", und auch die von Tiirkis und der Farben iiberhaupt, und
es sind genau die gleichen Farben, wie sie bei der Lagwardina-Ware auf dem Takht iiber
der Glasur linear angewendet wurden: ein braunliches Rot, das besonders zur Umrili
skizzierung der reliefierten Formen benutzt wird, Schwarz und WeiB zu verzierenden Ran
ken und Lockchen und Gelb. Auch die Vergoldung mit Blattgold erklart er ausfiihrlich:
"Und wenn man Werkstiicke vergolden will, so schlagt man ein Mithqal (rotes) Gold
zu 24 Blatt Gold aus und tut dazwischen Papier, das mit Gips bestrichen ist und
schneidet es mit der Schere in Stiicke und klebt es mit gelostern Ussaq auf die Werk
stiicke mit dem Stift und reibt es mit Baumwolle glatt" (vgl. H. Ritter u. a., Orientali
sche Steinbiicher und Persische Fayencetechnik, Ist.Mitt. 3,1935,47 f.).

Viele der Rohmaterialien wurden in der naheren Umgebung des Takht gefunden und
abgebaut, Auripigment, Zinnober, Bleiglanz, Quecksilber, und Steinhaufen langs
des oberen Saruq sind Zeugen eines regen Goldwaschens in der Il-Khaniden-Zeit (vgl.
E. Naumann, Teh.-Forsch. 1,1961,20).

133. Sechseckige Relieffliese mit Lowen, urn
1272. Fayence, hellgrauer Ton, kobalt
blau glasiert, mit Blattgold-Auflage und
mit weilier und roter Bemalung
(Taf·9a).
Ein Lowe in Seitenansicht mit frontal ge
wendetem Kopf springt zwischen flach
reliefierten, aus einer Bodenlinie aufstei
genden Ranken mit gleichforrnigen Blatt
chen. Er ist gezahrnt. Urn Hals und Kor
per ist, iiber der Vergoldung rot gezeich
net, eine Kette geschlungen, an der Kugel
und Troddel haugen: auch der pracht
volle Schwanz ist kunstvoll verknotet. 
Versinnbildlicht der gezahrnte Lowe hier
die gebandigte Macht? - Unter der Bo
denlinie ein mit Blattgold verzierter
Fisch, was an Kaschanware erinnert. Bo
gen und Schnorkel in WeiB unterstrei
chen das Rankenwerk. Die gleiche Lo
wenplatte gab es auch tiirkisglasiert, wo
bei Schwarz zur Akzentuierung benutzt
wurde. In situ wurden Reste solcher
Sechseckfliesen und gleich gestaltete Flie
sen mit einer Gazelle als Mittelbild bzw.
nur dem gleichforrnigen Rankenwerk
(vgl. Kosk 42, Abb. 3 a u. 3 f) an der
Nord- und Ostwand des Mittelsaales
(Empfangsraum) unterhalb eines sparer
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eingezogenen MarmorplattenfuBbodens
gefunden. Begonnen worden war mit
einer halben Fliese, die unmittelbar auf
dem FuBboden aufsetzte, und daran
schlossen sich Sechseckplatten bis zu
1,50 m Hohe, denn mindestens 7 Reihen
auf der Spitze stehender Sechsecke lieBen
sich am Wandstuck ablesen. 1965 wurden
mehrere ganze Sechseckplatten mit Lo
wen in einem sparer iiber PG (westliches
Feuerheiligtum) eingebauten Of en gefun
den.
D 21,5 em. - MT Inv.-Nr. 21/537.
Lit.: Kosk 1969,42 Abb. 3 b und 5 a.
und 5 a.

134. Reliefierte Sechseckfliesen. Fayence, urn
1272. Ein halbes und ein ganzes Sechseck
(erganzt) mit fliegendemPhonix(Taf.9b).
(Taf. 9 b).
Die hal be Sechseckplatte mit tiirkiser, die
ganze mit kobaltblauer Glasur, braun
roter und weiller Bemalung und Vergol
dung. Der nach links fliegende Phenix
mit ausgebreiteten Fliigeln und weitaus
facherndem Schweif, der sich wie in Wellen
iiber die untere Plattenhalfte legt, fiillt
das ganze Plattenrund. Am Rand bleibt
nur wenig Platz fiir geschwanzte Wol
kengebilde; sind es die gliickbringenden



"Tschi"? Der Rand und die reliefierten
Teile sind iiber der Glasur rot umrahmt,
rote und weiile Kringel lock ern den ko
baltblauen bzw. tiirkisen Grund auf und
betonen Einzelheiten wie Augen und Ge
fieder. Mit aufgeklebtem Blattgold, des
sen eckige Formen sich mit der Schere
leichter schneiden liellcn, sind nahezu
aile reliefierten Teile vergoldet, so daf
der ganze Vogel goldschimmernd er
scheint. In situ fan den wir Bruchstiicke
dieser Sechseckplatten an der Westwand
des Mittelraumes unterhalb der Fenster
zone zusammen mit gleichen Lagwar
dina-Sechsecken mit Drachenrelief. Pho
nix und Drachen waren vermutlich ab
wechselnd nebeneinander angebracht.
Dm 21,5 cm. - MIK Inv.-Nr. 3-4/70.
Lit.: Kosk 1969,42 Abb. 3 e.

135. Sechseckfliese, Fayence, kobaltblau gla
siert. Drachen im Relief.
Die Sechseckfliese mit Drachenrelief ist
das Pendant zur Phonixfliese (Nr.134).
Ein Drache mit weit aufgerissenem Maul,
aus dem Flammen schlagen, und mit spit
zen Krallen an den vier Tatzen windet
sich, umgeben von tanzenden Flammen,
durch das ganze Plattenfeld. Zunge,
Zahne, Krallen und Konturen sind rot
gezeichnet, weifse Zackenlinien begleiten
den flachig mit Blattgold belegten Kor
per.
Dm 21,5 cm. - MIK Inv.-Nr. 6/71. Kat.
MIK 1971 Nr. 445.

136. Reliefierte Stern- und Kreuzfliesen.
Fayence, vergoldet und auf Glasur be
malt. System bestehend aus: 1 erganztern
Stern und 2 Bruchstiicken, 3 erganzten
Kreuzen und 1 Bruchstiick (Taj. 10).
Auf dem Takht fand man Lagwardina
Sterne aus 3 Formen, Sterne mit krafti
gem Bliitenrelief, mit sich windendem
Drachen und mit fliegendem Phenix.
Von allen 3 Typen werden hier Bruch
stiicke vorgelegt. Phonix- und Drachen
darstellung entsprechen in der Form ganz
den Fabelwesen auf den Sechseckfliesen
(Nr. 134, 135); der Blumenstern, als
Sechseckfliese nicht vorhanden, tragt 2
prachtvolle Granatapfelbliiten mit ent
falteten Blattern zwischen in dreizacki
gen Blattchen endenden Zweigen und
Knospen. Unter der Bodenlinie ist der

zur sonstigen Lagwardina-Ware wurde
Wurzelballen angegeben. 1m Gegensatz
hier nicht die ganze Oberflache tiirkis
oder blau glasiert, Tierkorper und Bliiten
blieben weif und wurden sorgfaltig be
malt, detailliert in der Gegenfarbe her
ausgehoben; so wird der Drachenkorper
wie bei der Liisterplatte mit Schuppen
versehen, schwarz in rotbraunern Rah
men, die Bliitenblatter schwarz schraf
fiert und sorgfaltig gerahmt, die Stempel
angegeben. Man gewinnt den Eindruck,
als habe man das Bild in Liisterrelief ge
kannt, und fiir den Drachenstern konnte
es auch nachgewiesen werden.

Lagwardina-Kreuze gab es nur in zwei
Ausfiihrungen, jeweils sowohl tiirkis wie
blau glasiert: von einer zentralen Stern
bliite oder Rosette aus ragen Zweige in
die 4 Kreuzarme, bei dem einen als ge
bogene Ranke mit kleinen Blattchen und
Bliiten, bei dem andern stilisiert, mit
schweren Fruchtknoten und zurn Schmet
terlingsfliigel gewordenen symmetrischen
Blattern.

Mit Lagwardina-Sternen und Kreuzen
dieser Art war, wie Bruchstiicke und Ab
driicke zeigten, die Siidostnische im
Nordoktogon iiber der Bankzone 1,30 m
hoch geplattelt, darunter waren glatte
Stern- und Kreuzfliesen, dariiber sag ein
Abschluiifries.
Offensichtlich in gleichen Formen ge
prefste aber anders dekorierte Relief
sterne mit Drachen und Phenix befinden
sich im Museum in Qumm, sie stammen
von der Verkleidung des Imamzade ,Ali
ibn Ga'Iar'.

Stern Dm 21 ern. Kreuz L 21 em. - MIK
Inv.-Nr. linker Stern 4/67,23; ganzer
Mittelstern 4/67; Drachenstern 13/69,17;
Phonixstern 13/69,17; Kreuze 4/67,
4/67,21 u. 4/67,24.

137. Rechteckige Relieffliese, erganzt, Fay
ence, kobaltblaue Glasur, Blattgcldauf
lage und Dberglasurbemalung in Rot,
Weig und Schwarz.

Ein oberer 9,5 em breiter Rand mit ge
offneten Granatapfelbliiten zwischen ge
schlossenen Bliitenkelchen und Ranken
mit zackigen Dreiblattern und ein unte
rer 3,5 ern breiter Rand mit vergoldeter
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Bliitenranke rahmen ein Plattenfeld, das
ganz von einem schreitenden, nach riick
warts blickenden Drachen mit erhobenem
Schwanz eingenommen wird.

Auch hier sind Bluten und Drache iiber
der Glasur sehr detailliert naturalistisch
gemalt, auch Blattgold wird zur Unter
streichung und Hervorhebung der Kon
turen - so des zackigen Drachenkamms 
verwendet.

Ein zweites linkes Randbruchstiick gibt
das gleiche Bild mit ahnlich sorgfaltiger
Bemalung iiber tiirkiser Glasur. Hier
wird deutlich, da~ man die entsprechen
den Liisterfliesen kannte (vgl. Beispiel im
Victoria und Albert-Museum, Survey of
Persian Art Taf. 727 a).

Sowohl im Motiv wie in der Darstel
lungsweise ist die Zugehorigkeit dieser
Friesplatten zu den Lagwardina-Stern
und -Kreuzplatten eindeutig: die Platten
rander nehmen mit ihren kraftigen Blu
men den Inhalt des Pflanzensterns und
der Kreuze wieder auf, die Mittelfelder
den des Drachen- und Phonixsterns;
auch die hintergrundfiillenden, eingeroll
ten Wolkenkissen erscheinen wieder. Tat
sachlich bildeten diese Reliefplatten auch
den rahmenden Fries von mit Drachen
und Phonixstern geschmiickten WandfIa
chen. In der Siidostnische des Nordokto
gons lie~ sich in 2 m Hohe iiber 6 Reihen
des Stern-Kreuz-Systems ein 35 cm hoher
Gipsstreifen erkennen mit Abdriicken, die
dieser Plattengrofie entsprechen. Daruber
folgte dann bemalter Stuck.

Ganze Platte H 35 cm. - MT Inv.-Nr.
21723 - Hayward Gall. Kat. 1976,388.
Bruchstiick 35X15 cm. - MIK Inv.-Nr.
4/67,39.

Lit.: Kosk 1969,56 f. Abb. 9 und 12. -

138. Relieffliese, 2 Bruchstiicke. Fayence, tiir
kise Glasur, Goldauflage und Oberglasur
bemalung.

Die Bruchstiicke sind Teile einer Recht
eckfliese gleichen Zuschnitts wie Nr. 137,
nur wird hier das Mittelfeld von einem
nach links fliegenden Phenix mit weit
ausschwingendem sageblattahnlichem
Schweif beherrscht. Korper, Federn und
Schwingen sind hervorragend mit
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Schwarz, Wei~ und Rot bernalt und mit
Gold belegt; auch hier mogen aus der
gleichen Form geprefste Darstellungen
auf Liisterrelieffliesen Vorbild gewesen
sein. Aus der Sud-Nische des Siidokto
gons.
Br 13 ern. - MIK Inv.-Nr. 4/67,39 b.

139. Relieffliesenfragment. Fayence, rotlicher
Ton mit tiirkiser und blauer Glasur,
Goldauflage und mit weiller, roter und
schwarzer Bemalung. Rechte obere Ecke
einer groMormatigen Relieffliese mit
Schrift.

Der nach links fliegende Phenix mit
weitausfacherndern wehendem Schweif
ist das rechte Bild des oberen Randes
einer grofien Platte mit applizierter
Schrift. Er folgt unmittelbar einem lang
gestreckten von lodernden Flammen be
gleiteten Drachen, der die linke Halfte
des Randes beherrscht. Wahrend der
obere Rand tiirkisglasiert ist, ist das ver
tieft abgesetzte Plattenfeld kobaltblau
und wird unten von einem schmal en,
leicht erhabenen, ebenfalls kobaltblau
glasierten und rot eingefaliten Rand be
grenzt. Grolse, bis 4 ern breite, arabische
Buchstaben, vor der Glasierung auf den
Plattengrund aufgesetzt, sind vermutlich
Teile eines iiber mehrere Platten verlau
fenden Schriftzugs. Sie waren iiber der
Glasur mit Blattgold belegt und rot urn
rahmt. Rot gerahmt sind auch die weit
ausschwingenden, weif gefiillten Spiral
ranken mit zierlichen Knospen und Bliit
chen, die den blauen Hintergrund
schmiicken.

Nach der Fundlage zu schlieiien, bekron
ten diese monumentalen Schrifrplatten
(sie sind mit 44,5X51,5 ern gleich grof
wie die grofsen Liisterreliefjagdplatten
und von recht unterschiedlicher Dicke)
das innere Rund des Siidokrogons ober
halb der Nischen. Ober ihnen begann die
Tamburzone mit reicher Cipsstuckorna
mentik (Abb. 22).

Eine ahnliche Schriftplatte kleineren For
mats mit 2 Phonixen am oberen Rand
und ohne die dekorative Bemalung befin
det sich im Islamischen Museum Berlin
(Inv.-Nr. 1278) aus dem Imamzade Pir-i
Baqran.



H 28 ern, Br 20,8 cm. - MIK Inv.-Nr.
14/69,78.
Lit.: Kat. MIK 1971 Nr. 446.

140. Sternsystem aus achtstrahligem tiirkisgla
sierten Reliefstern (erganzt), 8 blauen re
liefierten Sechsecken und weifsgiasierten,
fiinfstrahligen Reliefsternen, jeweils mit
Goldauflage, schwarzer, weifler und
roter Bemalung (7af. 11).

Das Zentrum des Systems bildet ein gro
Ber achstrahliger Stern, auf dem ein Vo
gel mit ausgebreiteten Flugeln und aus
gestreckten Beinen zwischen Wolken
gebilden fliegt, die in die 8 Sternstrahlen
z. T. geschwanzt hineinlaufen. Wahrend
die ,Wolken' eher plastischen Fiillseln
gleichen, stellt der Reiher mit langem
Schnabel, in dem er einen Zweig halt,
Haube, langem Hals, Stelzbeinen und
sorgfaltig gezeichnetem Gefieder einen
naturalistischen Vogeltyp dar. Aile relie
fierten Teile sind rot umrahmt und mit
Blattgold belegt, die Federn im Wechsel
golden oder schwarz mit weifsen Punkten
gezeichnet, schwarze und wei Be Kringel
brechen den tiirkisen Grund. - Soli der
Reiher andeuten, daB man auch die Rei
her-Falken-Beize pflegte, die in der gan
zen alten Welt verbreitet war?

Fur die unregelmalsigen, stets blau gla
sierten Sechsecke, die den Zentralstern 
der bisher nur mit Reiherdarstellung ge
funden wurde - rahmen, gibt es 3 ver
schiedene Formen: bei der einen sind die
reliefierten Ranken von einer Mittel
rosette aus windradformig angeordnet,
bei den beiden anderen, mit reliefierten
Haschen bzw. Vogel zwischen den Zwei
gen, steigen sie vorn spitzen bzw. stump
fen Winkel auf, so daf kein Tier auf dem
Kopf stehend angebracht werden mulite:
auch bei diesen Plattchen sind die erha
benen Teile vergoldet.

Die Zwickel zwischen den Sechseckplatt
chen fullen Zacken von fiinfstrahligen,
grauweifs- oder cremeglasierten Sternen
mit 5 Blattranken, die sich vorn Stern
mittelpunkt aus windradforrnig in die
Strahlen hineinwinden. Da kein Stern
ganz gefunden wurde, aber Hunderte
von Bruchstiicken mit zurechtgehauenen
Zacken, liegt die Vermutung nahe, daB
diese im Wesentlichen zur Eckenfiillung

dienten, wobei 2/3 des Sterns benotigt
wurde und dieses Sternsystem dann
bandforrnig an schmalen WandfIachen
hochstieg; nach der Fundsituation konnte
dieses 39 em breite Sternmuster ein Tiir
gewande am Durchgang zwischen Westi
wan und Mittelraum geschrniickt haben,
doch konnten keine Abdriicke des
Musters selbst nachgewiesen werden. Ein
geordnet in ein solches geometrisches
System, sind jetzt die einzelnen Fayence
platten und ihr Bildgehalt unbedeutend
geworden und haben kein wirkliches
Eigenleben mehr, sie sind Elemente eines
groBeren Systems, vergleichbar mit Flie
sen in seldschukischen Flechtbandrnotiven
(vgl. Konya, Nische an der AuBenseite
der Ala ed-Din-Moschee).

Achteckstern Dm 24 cm. - MIK Inv.-Nr.
4/67,10.
Sechseck H 12 ern. - MT Inv.-Nr. 73 B
14-17.
Unregelmafiiger Stern Dm 17 em. - MIK
Inv.-Nr. 4/67,10-11.
Lit.: Kosk 1969,43 Abb. 4.

141. Dekorationssystem im Westiwan. Beste
hend aus sechsstrahligen Sternen, Dop
pelpentagonen und Sechseckplatten, relie
fiert und glasiert (7af. 9 c).
Von einem System mit unendlichem Rap
port, das, wie wir jetzt wissen, die Sei
ten wande des grcfsen Westiwans
schrnuckte, werden hier vorgelegt: 2 sechs
strahlige Sterne und 1 Sternfragment,
6 Doppelpentagone, z. T. fragmentarisch,
und 4 Sechsecke (erganzt).

Fixpunkte dieses Stern-Kreis-Systems bil
den die nirkisglasierten sechsstrahligen
Reliefsterne, zwischen deren Zacken
blaue Doppelpentagone sitzen, die wie
derum tiirkise Sechsecke einschlielsen. Fur
die sechsstrahligen Sterne gab es 3 For
men: 2 davon fiir Reliefbilder, wie sie in
gleicher Weise auf Lagwardina-Sechs
ecken vorkommen, den gebandigten Lo
wen und den fliegenden Phenix mit lan
gem :5chweif (vgl. Nr. 133, 134), das
dritte fur einen gefliigelten Drachen;
doch wurden von Sternen mit dieser Dar
stellung nur vereinzelt Bruchstiicke ge
funden. Fur die Doppelpentagone gibt es
zwei verschiedene Bilder: einen langgezo
genen Drachen, den zuriickgewandten
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Kopf und Vordertatzen im linken, den
erhobenen Schwanz und Hintertatzen im
rechten Fiinfeck, und zwei gleichgezeich
nete hintereinander fliegende Reiher, von
denen jeweils einer eine Plattenhalfte ein
nimmt. Auch die nirkisen Sechsecke
haben zwei verschiedene Bilder: das vorn
Lagwardina-Sechseck her bekannte Ga
zellenbild und den fliegenden Reiher des
achtstrahligen Sterns (Nr. 140). Alle die
Figuren umgebenden Details entsprechen
denen der anderen Lagwardina-Fliesen:
bei Lowen und Gazelle klare, einfache
Blattranken, bei Drachen, Phenix und
Reiher Wolkengebilde und Weichtiere.
Auf Oberglasurmalerei und Vergoldung
hatte man hier verzichtet, bei den grofien
Flachen, die dieses System iiberspannte,
wirkte der spiegelnde Farbkontrast
blau-turkis, und doch wurde der Blick
immer wieder eingefangen vorn grofsen,
blaugerahmten Zentralstern mit den
Sinnbildern der Macht: Lowe, Drache

und Phenix.
DaB die Platten [iir dieses Sternsystem,
Fiir das enorm viele Einzelstiicke notig
waren, auf dem Takht selbst hergestellt
wurden, bezeugen die Werkstattfunde
dort. ]edoch war dieses Plattensystem im
13. ]h. weit verbreitet: so schrniickte es
mit unreliefierten Fliesen in Pir-i Baqran
eine rechte Seitennische vorn FuBboden
bis zum Fries.

3 groBe Sterne mit Phoenix bzw. Lowen
Dm 32 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69,17.

3 Pentagone mit Drachen und Reihern
Dm 24 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69,15.

3 Sechsecke mit Reihern und Gazelle
Dm 18 em. - MIK Inv.-Nr. 13/69,15.

3 Pentagone mit Drachen und Vogeln
Dm 24 em. - MT Inv.-Nr. B 11, 12 u. 13.
1 Sechseck mit Hirsch
Dm 18 em. - MT Inv.-Nr. B 10.
1 Stern mit Phoenix
Dm 32 em. - MT Inv.-Nr. B 18.

Die Fliesenverkleidung der Auflenwande

Der Palast des Il-Khan wurde iiber sasanidischen Steinquadermauern und Mauerwerk
aus gebrannten Ziegeln nur an wenigen Stellen mit Quaderwerk und Ziegeln errichtet,
die Hauptmasse der neuen Mauern baute man aus Bruchsteinen, die verkleidet werden
mufsten. Hier wandte man nun eine Technik an, die schon im 2. ]ahrtausend in Elam
heimisch war, wo man glasierte Tonplatten auf die Lehmwande nagelte; man klebte
Terrakotta-Verkleidungsplatten mit hartem Gipsstuck auf die AuBenwande. Diese Plat
ten wurden auf dem Takht selbst hergestellt: man prelite Formen mit vertieften Band
mustern auf die grobe Tonmasse, stach die Fliesenformen ab, glasierte nach dem Roh
brand die Vertiefungen abwechselnd mit blauer und tiirkiser Glasurfarbe und brannte
sie dann ein zweites Mal im Glasurofen. Die wichtigste Funktion fiel dem Meister zu,
der die Negativ-Form zu entwerfen und zu schneiden hatte, denn die damit hergestellten
Platten muliten, aneinandergesetzt, durch sich iiberkreuzende Bander und sich immer
wiederholende geometrische Formen einen Zentralstern bilden. Sicherlich gab es dafiir
Musterbiicher oder eben Fachhandwerker (Ustads), denn mit geometrischen Bander
mustern waren in Azerbeidjan schon im 12. ]h. Ziegelfassaden errichtet worden, und es
ist iiberliefert, daB bei seldschukischen Bauwerken in Anatolien, auf deren Steinfassaden
die Sternflechtornamente ihre schonste Entfaltung fanden, Meister aus Maragheh und
Marand am Werk waren. So sind die Terrakottafliesen des Takht, die im Viererver
band den Stern ergeben und durch farbige Unterstreichung die geometrische Form
betonen, eine Spatforrn, die nun serienmaliig fabriziert wird.

Lit.: Naumann, Brennofen ... Ist-Mitt, 21,1971,173. - S. Ogel, Anadolu Selcuklulari'
nin Tas Tezyinati, 1966,5 f.

142. 6 Sechseckfliesen mit Sternmuster. Fassa
denverkleidung; Ton mit tiirkis und
blauer Glasur; urn 1272 (Taj. 12 a).
Ein Flechtbandmuster aus unglasierten,
1,5 em breiten Bandern in erhabenem Re-
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lief umgibt einen sechszackigen Zentral
stern, sechs regelmaliige Sechsecke und
sechs unregelmalsige fiinfzackige Sterne;
diese vertieften Formen sind im Wechsel
von innen nach auBen kobaltblau und



tiirkis glasiert. Werden solehe Sechseck
flies en flachig angeordnet, so iiberspan
nen die tonfarbenen oder engobierten
Bander die WandfIache wie ein grofses
Netzwerk, aus dem die blauen Sterne
dunkel aufleuchten. Gipsabdriicke soleher
Sechsecke, auf der Spitze stehend, befin
den sich zehn Reihen hoch an der Nord
wand der an den Westiwan angebauten
offenen pfeilerhalle.
Einzelplatte Dm 22 em. - M1K 1nv.-Nr.
13/69. - Kat. M1K 1971,463.

143. Sechseckplatte mit Bandmuster, urn 1272.
Gleichgrofse Platten wie Nr. 142, aber
mit enger geschlungenem, schmalerem
Flechtbandrelief und, in wenig sorgfalti
ger Ausfiihrung, blauer und tiirkiser Gla
sur in den Vertiefungen. Hier liegen die
farbigen Felder im Wechsel kreis- und
sternforrnig urn den stets dunklen Mittel
punkt. Sie wurden in grog en Flachen an
einandergefiigt und bedeckten, wie an
Gipsabdriicken mit noch darin befind
lichen Plattenfragmenten zu sehen war,
Wandflachen vom Fufiboden bis zum Ge
wolbeansatz, an den Seiten (wie ein
10 em breiter Gipsstreifenabdruck zeigte)
gerahmt von Borten mit reliefierten Ran
kenmustern mit tiirkiser und blauer Gla
sur (s. Nr. 145). Hier wirkte weniger die
Einzelform als der farbliche Kontrast.
Einzelplatte Dm 22 em. - M1K Inv.-Nr.
13/69,7 c.

144. 15 Sechseckfliesen mit Drachen- oder
Phonixmotiven, Aus Bruchstiicken zu
sammengesetzt. Fassadenverkleidung; urn
1272 (Taj. 12 b).

Diese grobtonigen, aus Formen gepreliten
Sechseckplatten kommen in zwei Varian
ten vor: Drachen oder Phenix in erha
ben em Relief. Die Figuren heben sich un
glasiert und hell, z: T. engobiert, gegen
den mit tiirkiser Glasur gefiillten Grund
abo Der geschuppte Drachen entspricht in
seiner Komposition demjenigen auf den
blauglasierten Lagwardina-Sechsecken, er
windet sich iiber die ganze Plattenober
flache, Der Phenix ist, im Gegensatz zu
dem auf Lagwardina-Sechsecken, nach
rechts fliegend dargestellt, aber auch hier
mit ausgebreiteten Fliigeln und prachti
gem Schwanzgefieder, die, der groberen

Technik entsprechend, die auf Einzelhei
ten verzichten muiite, starker gezackt re
liefiert werden. Auf dem Takht-i Sulei
man konnte diese Fliesenverkleidung bis
her nie in situ nachgewiesen werden;
nach einer auffalligen Fundhaufung im
Schutt des westlich des Westiwans quer
gelagerten Mittelraums diirften sie dort
die Aufsenwand iiber dem steinernen Sok
kel verkleidet haben, wohl auch hier Ila
chenfiillend, wie fiir andere Sechseckflie
sen nachgewiesen werden konnte. Die In
nenwand dieser Mauer war, wie noch in
situ befindliche Plattenreste zeigten, mit
blau- und tiirkisglasierten Sechseckplat
ten mit Phenix und Drachen in Lagwar
dina-Technik bedeckt.
DM 22 em. - M1K 1nv.-Nr. 4/67. - Kat.
Lit.: Kosk 1969,43 Abb. au. c.
M1K 1971 Nr. 462.

145. Langrechteckige Randbordiiren. Fassa
denverkleidung, urn 1272.
Rotlicher Ton mit blauer und tiirkiser
Glasur in den Vertiefungen. Erhaben ste
hengebliebene Stege bilden ein fortlau
fendes Ornament aus sich iiberschneiden
den Kreisen bzw. Ellipsen. Die kleineren
Vertiefungen zwischen den Kreisschnitt
punkten sind blau, die Kreisflachen an
den Stegen und zusatzliche Einkerbungen
lassen den Eindruck von Bliitenblattern
entstehen. Bei der dritten, kleineren Bor
diirenart bildet das erhabene Relief eine
Bogenranke mit Bliiten (vgl. Abb. 32).
Abdriicke dieser Randbordiiren konnten
als Rahmen urn Felder mit Sechseckplat
ten erkannt werden, so z. B. an der
Nordwand im Untergeschof der an den
Westiwan an der Siidseite angebauten
offenen Halle. Viele unglasierte Stiicke
wurden im Werkstattgelande gefunden,
was beweist, daf aile drei Bordiirenarten
auf dem Takht-i Suleiman hergestellt
wurden.
L 16-19,9 em, Br 6-8 em.

146. Sechseckfliese mit dem Namenszug ,Ali',
urn 1272 (TaJ. 6 a).

Roter Ton mit tiirkiser Glasur in den
Vertiefungen. Hier ist das aus 1,7 em
breiten, regelrnaliigen Bandern gebildete
Bandrelief geometrisch so konstruiert und
windradartig vorn Plattenmittelpunkt
aus so angelegt, dag sowohl die erhabe-
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nen Bander wie die dazwischenliegenden
gleichen tiirkis glasierten Vertiefungen je
dreimal den Schriftzug ,Ali' ergeben.
Diese kunstvoll ausgeformten Sechseck
platten mit dem zum geometrischen Or
nament gewordenen Namenszug des
Schwiegersohns des Propheten sind auf
dem Takht vermutlich auch rein orna
mental an der Aulienfassade verwendet
worden. Noch konnen wir fiir die Zeit
des Abaqa Khan keine Moschee im
Takhtgelande nachweisen. Platten mit
dem reliefierten Namenszug des Heiligen
wurden 1974 zusammen mit anderen rot
tonigen Viereck- und Sechseckplatten
sehr zahlreich in dem sasanidischen Ge
wolbe slidlich des Westiwan gefunden.
Dm 19 em. - MT Inv.-Nr. 73,21 B9.

147. Fassadenverkleidung. 20 quadratische
Relieffliesen und 4 achtzackige Buckel
sterne zu einem Flachendekor zusammen
gesetzt. Fliesen aus rotlichcm Ton mit
tiirkiser und blauer Glasur in den Vertie
fungen, Stern mit tiirkiser Glasur iiber
wei£em Angu£, urn 1272 (Ta]. 12 c).
Bei quadratischen, in Formen gepreliten
Platten von 18,5 em Seitenlange und mit
einer weggelassenen Ecke bilden erhabene
Stege ein Flechtbandmuster und rahmen
vertiefte geometrische Felder, die im
Wechsel blau und tiirkis glasiert sind.

Bander sowie die die Felder schmiicken
den reliefierten Blutchen oder Blattchen
sind unglasiert und zeigen den weifsen An
gu£, oft sind sie auch roh belassen. Vier
Platten zusammen machen an der ausge
sparten Ecke Platz fur einen achtzacki
gen, halbkugelformigen, griin glasierten
Stern mit stilisiertem Blattrelief. Diese
etwa 3 em iiber die Flache herausragen
den Buckelsterne, die hohl gearbeitet wur
den, sind die Zentralpunkte eines fort
laufenden Sternmusters.
Einzelplatte H 18,5 em. - MIK Inv.-Nr.
13/69 u. 6/7. - Kat. MIK 1971 Nr. 464.

148. Fassadenverkleidung, zusammengesetzt
aus 15 rechteckigen Relieffliesen und 4
achtzackigen Reliefsternen. Glasierter
Ton, urn 1272 (TaJ. 12 d).
Das gleiche geometrische Sternsystem wie
Nr. 147 wurde auch einfacher verwen
det: Die geometrischen Felder zwischen
den Stegen waren unreliefiert und im
Rhythmus von Stern und Kreisform blau
oder tiirkis glasiert. Die reliefierten Buk
kelsterne wurden zuweilen durch einen
glatten nirkisen Achteckstern ersetzt, oft
wohl auch durch Gipssterne, wie wir am
erhaltenen Unterputz feststellen konnten.
Einzelplatte H 18,5 em. - MIK Inv.-Nr.
4/67. - Kat. MIK 1971 Nr. 465.

Bei einem weiteren, nach dem gleichen Prinzip angelegten Sternsystem sind die hellen
Reliefflechtbarider auf den quadratischen Platten enger zusamrnengeriickt und bilden
spitzere gleichschenklige Vierecke, blaue Viereck- und griine Sechseckflachen. Hier bleibt
zwischen den ausgesparten Ecken von 4 Platten Platz fur einen zwolfzackigen Stern als
Mittelpunkt des Ornaments. Diesen Stern fanden wir verhaltnismafiig selten und nur
als flachen Zwolfcckstern oder als Zwolfeckstern mit aufgesetztem Kegel.

In situ lie£ sich dieser Flachcndckor an der Westwand des an der Siidseite des Westiwans
angebauten und zum See hin offenen Raumes feststellen. Auf dem mongolischen Bruch
steinmauerwerk und 2,50 m hoch iiber dem aus dem sasanidischen Vorgangerbau stam
menden Steinsockel waren auf breiten Putzstreifen, die die Wand waagerecht gliederten,
Eindriicke zu erkennen, die unserem System mit vier Platten urn einen Zentralstern ent
sprachen; der Zentralstern war als reliefierter zwolfzackiger Gipsstern ausgebildet; ein
weiterer Stuckstern sag auf der seitlich angesetzten Wandvorlage in 2,70 m Hohe, wah
rend sich auf einem Wandstiick daneben in waagerechten Stuckschichten, die jeweils
schichtenweise und in Plattenbreite aufgetragen waren, auf der Spitze stehende Sechs
eckplatten noch mindestens 10 Reihen hoch abzeichneten.
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Stuckteile von Gewolben im Jagdpalast, letztes Viertel 13. jh,

(Vitrine 10)

Bei der Ausgrabung des Siidoktogons wurden im Durchgang zum Mittelraum zahl
reiche Stuckteile gefunden, welche die Untersichten der vorkragenden Teile eines
Stalaktitengewolbes iiber dem Durchgang schmiickten - daher verschiedene geometrische
Formen haben - und mit Bandornamenten, pflanzlichen Motiven und Tierdarstellungen
verziert sind. Der herausgeschnittene Grund zwischen den erhabenen stehengebliebe
nen Ornamenten ist zuweilen noch mit Resten von rater oder gelber Farbe eingefarbt,

149. Fragment einer Dreiecksflache mit
Flechtbandspirale und stilisierten Blat
tern.
Lange des rechtwinkligen Dreiecks ur
spriinglich 34 em. - MIK Inv.-Nr. 7/67,4.

150. Fragment einer spitzwinkligen Plache mit
in sich verschlungenem Flechtband urn

ein Zentrum mit Windrad.
MIK Inv.-Nr. 7/67,3.

151. Fragment einer Quadratflache mit ha
kenkreuzforrnigern Ornament im Zen
trum und sich daraus entwickelnden hal
ben Spitzblattern an den vier Seiten. Die
Blatter sind mit verschiedenen Flachen-

Abb.26. Stuckfragment eines Scalakcitcngcwolbes mit einem Windhund (Nr. 152).
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Iullungen gesehmtiekt.
Gr der Ornarnentflache 23 X 23 em. 
MIK Inv.-Nr. 7/67,8.

152. Stuekplatte mit Darstellung eines Wind
hundes in unregelmaliig gewinkeltem
Feld. Die restliehen Grundflachen sind
mit Blattornamenten gefiillt (Abb. 26).

H 25 em, Br 29 em. - MIK Inv.-Nr.
7/67,10.

153. Fragment eines Stuekornamentes mit
Blattem und Flechtband. Aus dem Schutt
des Westiwans vorn Gewolbe tiber dem
Durehgang zum Quersaal.
H 19 em. - MIK Inv.-Nr. 7/67,5.
Lit.: Kosk 1969,60 f. Abb. 13-16.

Architekturteile aus dem Jagdpalast
(Vitrine 10)

154. Marmorkapitell. Wei~ und grau geader-
ter, rater Marmor, spates 13. Jh.
(Abb. 27 links).

Aus der Rundform der Saule entwiekelt
sieh tiber einem schmalen Wulst am unte-

ren Rand ein Aehteek, das zu dem qua
dratisehen Abakus mit Rundstab und
Leiste iiberlcitet und an eine grofsflachige
Stalaktitenform erinnert.
H 18 em, Dm 24 em. - MIK Inv.-Nr.
26/69.

Abb.27. links: Kapitell aus rotem Mamor 13. ]h. (Nr. 154); Mitre: Korinthisches
Marmorkapitell (Nr. 155); rechts: Stander aus Kalkstein (Nr. 156).

155. Marmorkapitell (Abb. 27 Mitte).
Auf zwei Seiten sind Abakus und obere
Teile der Akanthusblatter nieht ausgear
beitet; es handelt sieh daher urn das Ka
pitell einer einst in einer inneren Eeke
aufgestellten Saule, Das Marmorkapitell
bildet auf dem Takht-i Suleiman im
Rahmen der il-khanidisehen Arehitektur
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einen Fremdkorper. Es ahnelt spatanti
ken Kapitellen aus Nordsyrien und
seheint von dort importiert zu worden zu
sein. Ein korinthisehes Kapitell gleicher
Gro~e mit einem gedrehten Tau am
Kalathos wurde 1973 gefunden.
H20 em. - MIK Inv.-Nr. 8/67,3.
Lit.: AA. 4,1965,651 Abb. 22.
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156. Sta n de r aus ge lbe m K alksandstein
(Abb . 27 rechts),

D ie gedrehte Fo rm bestehr aus eine r zy 
Iindriseh en Fu~platte , iibe r der w eeh
seln d schma le R in gwul st e und ku gelfor
mi ge Glieder fol gen . O be n geb roe he n.
Ve rwendung unbek annt.

H 24 ,2 em, Dm 9,8 em . - M IK In v.- Nr.
24/69.

157. Bordiire au s Marmor (A bb. 28).
D as Bildfeld w ird vo n einem mit plast i-

sehe n Punk ten dekori erten Flec htba nd
ab weeh selnd in St ern e und K reisfo rmen
gete ilt ; d ie Sterne sin d mit Rosetr en, di e
Kreisformen mit Bliitenr anken, Rest fel
der mit Blattvoluren gefiillt . Kittrest e
auf dem ganze n Flechtband lassen ve r
muten , daf di eses ein st mit Blatrgold be
legt wa r, wahrend die iibri gen FIae he n
farbi g behandelt w aren . Einstige Ver 
we nd ung unbekannt.
L 16, 5 em , Br 11 em, D 2,6 em . - MI K
In v.- N r. 45 /71 ,21 8.

Abb .28. Bordiir e aus Marm or mit Flechtband (N r. 157).

Brennofen und Kerami kwe rksta t ten
(Vit ri ne 10)

Bei den Au sgrabungen w urden mehrere BrennOfen au s verse hiede nen Period en gef unde n
und ein Hof- und Ge ba ude ko mp lex einer Ke rami kwe rks ta tt m it R est en des In venta rs,
aus dem sieh erkenn en Ia~t, da~ nieht nur G ebraueh skeramiken son de rn auch viele
Art en der Wand verkleidungsfl iesen am art her gest ellt wu rde n .

Ei n alterer Keramik-Brenn ofen wa r in der we ite n Offnung des Feue rternpe l-S ud iwa ns
unmittelbar auf dem sasa nid isehen Sandsteinpfla srer einge ba ut. Aus aufgefunde ne n
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Sch erben und den Ni veaubeobachtungen geht her vor, daB der Ofen zwischen dem 11.
und beginnenden 13. ]h. in Funktion w ar und erst bei Er richtung des ]agdpalastes ze r
sto rt und von einem Pflaster uberdeckt wurde. Erhalten w ar unter dem Pflaster nur
110ch die Heizkammer, die ein em Ofentyp an gehort, der bereits in altbabylonischer Zeit
in Nippur, im 9. ]h. v . Chr. in Assur, im ostlichen Mittelmeergebiet (Ol ympia und
Tarsus) und sp arer noch in Zentralasien in Verwendung war. Die Heizkammer besteht
bei die sen aus in Absta nden er r ich te te n Ziegelbogen, iiber denen dann die Lochtenne und
die eigentliche ub erwolbte Brennkammer liegt . In ihn en ist die als Ge rrus-Ware bekannte
Sg raff ito- K era mik des 12. und 13. ]h. gebrannt worde n.
Lit .: Ist.Mitt. 21,1971,186.

Zwei andere Keramikofen il-khanidischer Zeit lagen in einem ausgedehnten Werkstatt
gela nde, das sich im Nordosten des ]agdpalastes befand, und gehoren dem ebenfalls im
Vorderen Orient und Mittelmeerraum ublichen Schachtofentyp mit iibereinanderliegen
dem runden Feuerungs- und Brennraum an. Dies e beiden Ofen hatten jedoch nicht nur
die ubliche Lochtenne mit einem einzigen Loch in der Mitte fiir das Durchstrornen der
heifsen Luft, sondern di e H eiz ga se w urden au ch durch einen Ringschlitz in den Brenn
raUI11 geleitet, was bisher nicht bekannt war (A bb. 29 u. 30). Es liegt die Vermutung
nahe, daB es sich deshalb vielleicht um MuffelOfen fur rufsempfiudl iche Fa yenc ek eramik
handelt, bei den en die H eiBluft in einen Zwi schenraum einer doppelwandigen Kuppel
iiber dem Brennraum geleite t wurde, wah rend da s Mittelloch in der Tenne zur Hitze
regelung w ahlweise geschlossen werden konnte ; denn un gla sierte Gebrauchskeramik, ein
farbig glasier te Ware, Liisterkerarnik, Lagwardglasur mit Goldauflage benotigen ganz
unterschiedliche Brenntemperaturen. Der erste Scharfbrand der Rohkeramik erforder t

Abb . 29 . Fe uerkammer eines Keramik-Br enn ol en s mit Rin gschhtz .
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Temperaturen von 1250-1330° , w ah rend Glasurbrand bei Temperaturen zwischen 700
bis 900 ° gesehieht, Goldauflagen aber nur in gelinder Hitze eingebrannt werden diirfen.
Teller und Schusseln wurden inein andergestapelt, aber, urn Abstand zum Durchstrornen
der He~Bluft zu lassen , dureh kle ine Tondreifiifje voneinander get rennt, wahrend bei
Wandfhesen kleine Tonstifte hierfur verwendet wurden.
Lit. : Ist .Mitt. 21, 1971,173 .

Abb . 30. Keramik -BrennOfen, Befund und Rekonstruktion.

158. Tonwalze einer Brennofenetagere mit
blauen Gla surrropfen von dem darauf
gestapeltem Brenn gut,
L 66 em. - MIK Inv.-N r. 13/69,51 b.

159. 12 Tonstifte zum Abstandhalten bei im
Ofen auf den Etageren gestapelten
Wandfl iesen, 2 da von mit Glasurtropfen .
Versehiedene Gr oBen.
MIK Inv.-Nr. 13/69 ,51 b.

160. Becherforrniges Tongerat, vielleieht Stan
der fur das Brennen von Flasehen ohne
Sta nd boden.
H 10 em. - MIK Inv.-N r. 13/69 , 51 b.

In dem gut erhaltenen Werkstattgebaude und in den an grenzenden Werkhofen, in
denen aueh die beiden Brennofen sta nden, wurde zahlreiehes In ventar, insbesondere For
men [iir die Herstellung der Ke ramiken gefunden. Aueh ein 1961 aufgefundener Kupfer
kessel von 53 em Hohe und 68 em Durehmesser mit drei walzenformigen FuBen
(A bb. 31) gehorte zum Inventar und diente, wie die ehemisehe Untersuehung der im
Innern erhaltenen Farbmasse ergab, zur Glasurbereitung flir tlirkisfarbene Kaeheln .
Lit.: AA . 1962,657 Abb . 12.
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In einer spa rer ve rmaue rt en Nische ein er Estrade in ein em Werkstattraum wurde ein
Sta pe l ve rschie de nste r Wand fl iesentype n teil s Fertig glasiert, t eils abe r nac h dem ersten
Bra nd und noc h ohne G las u r a ufge funde n (Abb. 32).
Li t. : P roceedi ngs II. A nn . Symp. Archaeo!. R es. in I ran 1975 ,277 .
D urc h d iesen Fund und za h lreic he Fehlbrande ist erwiesen, da B in We rks ta tten und
Bren nofen vo rw iege nd tiirk is- und bl au glasierte Bau keram ik hergest ell t w ur de, wie sie
fiir den P alastbau in groBen Me ngen gebraucht w ur de, verkleidete doch glasie rte K eramik
sowohl Innen- w ie Aufsenwa nde .

Abb.32. Pr oben vo n Bauke ra mik aus de r Werksta tt , als H alb fab rik at e (ung lasier t) und mit
G lasu r (Nr. 170).

161. H a lft e eine r G ipsfor m [iir cine D oppel
pent agon -Kach el mit D ar stellu ng eines
Drachen und daraus gefo rmte glasie rte
Fliese.
M IK In v.-Nr. 6 1/ 118 u. 61/88,14.

162. G ipsform z ur H erstellung vo n H alb sau 
len mi t Bla tt ornament . 2 Forrnen ergeben
eine hal be Sa ule.
H 27 em. - M IK In v.-N r. 7/67,7.
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163. 2 Gipsfo rme n zur H er stellu ng von H alb
sau len mit Z ickzack-Ornam ent, dazu
2 Br uchstiicke der dar au s gefo rmten, blau
un d t iirk is glasie rte n H alb saul en .
M IK Inv.-Nr. 13/69, 13.
Lit. : AA. 196 2,662.

164 . Stei nform au s ha rtem, ro te m Schie fer
(durch Feue r bescha dig t und Ob er flache
ab gesp reng t ), O rnament 1-2 mm tief aus-
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gearbeitet. Die Form kann sowohl fur
Ton wie zum Eindriicken von Metall ge
dient haben.
L 10,5 em. - MIK Inv.-Nr. 8/67,2.

165. Steinform fur Wandfliese mit Band
dekor. Dazu aus dieser Form gepreBte
Wandfliese, noeh ohne Fayenceuberzug
in den Vertiefungen.
MT

166. Werkstattgedit mit Griff und 2 FuBehen.
Fragment. Gelber Ton mit Feuerspuren.
Ovale Form, deshalb vielleieht Gef:iB
zum GieBen.
MIK Inv.-Nr. 13/69,43 b.

167. Steinhammer aus Basalt.
Dm 10 em. - MIK Inv.-Nr. 45/71.

168. Morserfragment (?). Stuck eines harten
Hornblendeaussprenglings mit glatten
Wandungen und Eiseneinlagerungen.
Oben und unten glatt gearbeitet und auf
der breiteren Oberseite ein rundes Schus
selchen eingetieft.
H 11,8 em. - Fundteilung 1968/100. 
MIK Inv.-Nr. 21/69.

169. Fehlbrand. 2 zusammengebaekene weiBe
Dreieeksfliesen.
MIK Inv.-Nr. 13/69.

170. Halbfabrikate von Baukeramik, ungla
siert und partiell grun und blau glasiert
(Abb.32).

MIK Inv.-Nr. 63/19,9 b.l1.13.
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