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ZUM GELEIT

'Der Heldentod furs Vaterland ist fur den Soldaten selbst ja der schonste Tod, und 
wenn man auch einige Stunden Schmerz drum aushalten muB.’ Diese Worte, die 
Diedrich Fimmen seinem gefallenen Schwager gewidmet hat, schweben mir vor, wahrend 
ich sein Vermachtnis der Offentlichkeit ubergebe. Sie verbieten die Klage um den zu 
fruh Vollendeten und versohnen mit dem Ende seines klaren, echten und reichen Lebens.

Am 21. Marz 1886 in Schaar bei Wilhelmshaven geboren, hat Fimmen seine Kind- 
heit in der Heimat verlebt, seine Erziehung am Wilhelms-Gymnasium zu Wilhelmshaven 
genossen. Der Reifeprufung, zu Ostern 1905, folgten die ersten drei Semester in Tubingen; 
dem Turn- und Wanderbetrieb des A. T.-V. Arminia verdankte er die volle korperliche 
und seelische Frische beim Studium der klassischen Philologie und alien Geschichte, das 
er sofort mit Eifer aufnahm. Es fuhrte ihn nach Berlin und Freiburg, wo er im Fruhjahr 
1909 promovierte. In Berlin wandte er sich, von Lehmann-Haupt angeregt, der griechi- 
schen Vorgeschichte zu. Aber bestimmend ist fur ihn Freiburg geworden: sein Wesen 
und seine Gesinnung muBten ihn Lehrern wie Fabricius und Thiersch nahe bringen. Er- 
sterer hat auch seine Dissertation gefordert, die Kern und Keim zu dem vorliegenden 
Bande bildet: Zeit und Dauer der kretisch-mykenischen Kultur (als Buch bei 
B.G. Teubner in Leipzig 1909 erschienen). Noch ein Semester hat er dann bei Loeschcke 
in Bonn gelernt, im Fruhjahr 1910 das Staatsexamen bestanden und Sommer und Herbst 
am Archaologischen Institut auf dem Kapitol gearbeitet. Es folgt die Stipendiatenfahrt, die 
ihn nach Griechenland und uber Sizilien wieder nach Rom zuruckfuhrt, und von Herbst 
1911—1912 das Dienstjahr beim Infanterie-Regiment Nr. 132 in StraBburg. Gekraftigt und 
gereift von dem Militardienst, dem er sich mit Freuden hingab, ist er im Oktober 
1912 an unser Athenisches Institut zuriickgekehrt, dessen Assistent er bis zum Ausbruch 
des Krieges blieb. In dieser Zeit ist sein Buch entstanden, das er fast vollendet nach 
Deutschland mitbrachte, als er im August 1914 beim Infanterie-Regiment Nr. 171 in Lahr 
eintrat, um bald an die Westfront auszurucken. Schon im September verwundet, war er 
doch im Dezember wieder drauBen und wurde im Januar 1915 zum Leutnant befordert.

Dann ging es nach dem Osten, wo er in der Kalte des russischen Winters und den 
mannigfachen Entbehrungen des Stellungskrieges doch Zeit und Sammlung dazu fand, 
die Korrektur seines Buches zu lesen. Ein langerer Urlaub im November 1915 brachte 
ihm das Gluck der Heirat mit einer gleichgestimmten Lebensgefahrtin, die er schon im 
Suden lieben gelernt hatte. Nur wenige Wochen sollte er dies Gluck noch im Sommer 
1916 genieBen; dann kam er im August nach Wolhynien und Galizien, im November nach 
Rumanien. Beim Vormarsch auf Bukarest, in der vollen Freude des Siegeszuges, der dem 
Vaterlande endlich ruhmvollen AbschluB des Krieges zu bringen schien, ist er am Heiligen 
Abend 1916 gefallen; 'ihn hat’, so schrieb sein Oberst, 'bei einem neuen Beweise seines helden- 
haften Mutes aus nachster Nahe das feindliche GeschoB getroffen’. Ohne langes Leiden 
ist er hinubergegangen.

Diedrich Fimmens Wesen mit bewegten Worten zu schildern ware nicht nach seinem 
Sinne. In ihm war alles klar und rein, schlicht und gerade. Hilfreich selbstlose Gute, 
unbestechliche Wahrhaftigkeit, unbedingte Treue gegen Menschen und Aufgaben, sie waren 
ihm angeboren wie die klare Logik seines Denkens, der helle, furchtlose Blick seiner nor- 
dischen Augen. In stiller Selbstverstandlichkeit ist er gerade und aufrecht seinen Weg 
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IV Zum Geleit

gegangen, ohne viel Aufhebens von sich und seiner Art zu machen, und doch von Allen 
geliebt. Der Eindruck Aller, die ihm wahrend seiner glucklichsten Jahre im Suden nahe 
gekommen sind, deckt sich mit dem der Offiziere, die Not und Gefahr mit ihm teilten. 
Im hochsten Sinne gilt von ihm das Wort: Deutsch sein heiBt eine Sache um ihrer selbst 
willen tun. Und die stille Heiterkeit des Makellosen lag uber seinem Wesen.

Durch ein gutiges Geschick hat Fimmen uns wenigstens sein Buch fertig hinterlassen 
konnen. Bei seinem Tode war der groBere Teil schon gesetzt, das Manuskript des Restes 
bis auf wenige Seiten druckfertig. Als Ernst Reisinger die schon zu Fimmens Lebzeiten 
begonnene Mitarbeit aufgeben muBte, durfte ich das Vermachtnis des Freundes uber- 
nehmen. Es spricht fur sich und ihn, ohne weitere Einfuhrung. Ich habe ihn unverandert 
zu Worte kommen lassen und auch das kleine SchluBkapitel (S. 212—214), fur das seine 
Redaktion nicht mehr vorlag, so schonend wie moglich aus seiner Dissertation rekon- 
struiert. In unserem langen vertrauten Verkehr, in Athen und Kreta, haben wir alle diese 
Probleme so eingehend erortert, daB er meine Auffassung genau kannte. Wo sie — nur 
in Einzelheiten — von der seinigen abweicht, habe ich diese stillschweigend stehen lassen; 
meine Zusatze findet man in eckigen Klammern im Text oder in den hier folgenden Nach- 
tragen. Auch darin habe ich mich auf das Notigste beschrankt.

Eugen von Mercklin danke ich aufrichtig fur seine entsagungsvolle Arbeit bei 
der Herstellung des Registers und der Nachprufung der Zitate, die ubrigens Fimmens tadel- 
lose Genauigkeitwiederleuchtend hervortreten lieB. Dem Teubnerschen Verlaggebuhrt 
das Verdienst, die Drucklegung und die reiche Ausstattung des Werkes trotz der fast un- 
uberwindlichen Schwierigkeiten unserer Zeit durchgefuhrt zu haben. Er hat dadurch sich 
selbst und unserem Freunde ein wurdiges Denkmal gesetzt.

Freiburg i. Br., im Juni 1920.
Georg Karo.

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Im Verlauf von ein paar Jahren ist es notig geworden, Fimmens Werk neu heraus- 
zugeben; in unseren gegenwartigen Verhaltnissen ein doppelt eindringliches Zeichen 
seines Wertes. Die neue Ausgabe bildet ein Wagnis selbst fur einen Verlag, der solche 
Kleinigkeiten sonst kaum gespurt hatte — ein Wagnis, das die Wissenschaft ihm danken 
wird. Freilich war eine Neugestaltung des Buches nicht moglich: der Text muBte unver
andert bleiben. Doch ist dies nicht weiter zu beklagen. Denn wenn es uberhaupt frag- 
lich erscheint, ob das Werk eines Verstorbenen nicht durch solches UmgieBen mehr ver- 
liert als gewinnt, so tritt in unserem Falle hinzu, daB die Probleme der kretisch-mykeni- 
schen Kultur sich seit 1920 in neuem Flusse befinden, daB aber ein klarer AbschluB oder 
ein entscheidender Abschnitt der Forschung noch keineswegs erreicht ist, weder mit dem 
Spaten noch mit der Feder. Nur auf das Wesentlichste moge hier kurz hingewiesen sein.

Die altagyptische und damit die fruheste mittellandische Chronologie hat L. Borchardt 
(Die Annalen und die zeitliche Festlegung des Alten Reiches der agyptischen Geschichte, 
Berlin 1919) auf eine neue Grundlage zu stellen gesucht. Er laBt die 1. Dynastie 4186 
v. Chr. beginnen, die 6. von 2920—2720 wahren. Ohne mir naturlich ein Urteil in dieser 
Frage anzumaBen, hebe ich hervor, daB sich diese neuen Daten mit dem kretischen Be- 
funde schlecht in Einklang bringen lassen.1) Sie sind deshalb in Fimmens Tabelle nicht 
eingesetzt worden (vgl. S. 145 ff., besonders 151).

1) Ein wichtiges neues Fundstuck ist der babylonische Siegelzylinder aus einem fruhminoi- 
schen Grabe von Platanos auf Kreta, Evans, Palace of Minos I 198 (um 2000 v. Chr.).
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Fur die neolithischen Fundschichten in Griechenland fehlt es noch immer an festen 
chronologischen Anhaltspunkten, da auch auf Kreta in so fruher Zeit noch kein Import 
aus den hoher entwickelten Reichen von Agypten und Vorderasien auftritt. Im ubrigen 
ist das Bild der neolithischen Kultur bereichert worden durch Forschungen englischer und 
franzosischer Gelehrter, welche der Entente-Armee in Makedonien beigegeben waren (Bri
tish School Annual XXXIII1918/9, S. 1—66, Tf. 1—12; Bull. corr. hell. XLI—XLIII1917—19 
[ausg. 1921] mit 74 Tafeln), sowie durch vereinzelte Funde, die uber Korinth bis nach 
Arkadien hineinfiihren (Journ. Hell. Stud. XLI 1921,260 f.). Die neolithischen Schichten von 
Kreta erortert ausfuhrlicher Evans in seinem monumentalen Palace of Minos at Knossos, 
dessen erster Band 1921 erschienen ist.

In demselben Werke hat Evans auch die fruh- und mittelminoische Periode der kre- 
tischen Kultur mit reichem Abbildungsmaterial und scharfsinnigen neuen Gedanken be- 
handelt. Erganzend treten dazu die Publikation der Kleinfunde von Palaikastro (R. C. Bosan- 
quet und R. M. Dawkins, Supplementary Paper, Brit. Sch. Ann. XXIV 1919—21) sowie 
die Grabungen des Nestors kretischer Archaologie, J. Hazzidakis, und der franzosischen 
Schule im neuentdeckten Palaste von Mallia (Bull. hell.XLV 1921, 535; XLVI 1922, 522. 
Δελτίον IV 1918 παράρτ. 12ft.). Seagers Aufklarungsarbeiten im westlichen Kreta werden 
gewib unsere Kenntnis ebenfalls erweitern. Auch hier ist demnach alles noch im Flusse, 
der erst jungst erschienene Artikel Kreta in Pauly-Wissowas Real-Enzyklopadie zum Teil 
schon uberholt.

Als Erganzung zu den Vasenfunden von Melos sind die theraischen wichtig, die vor 
Jahrzehnten aus Fouque’s Ausgrabungen in die franzosische Schule zu Athen gelangt waren. 
Sie sind nun endlich von L. Renaudin veroffentlicht (Vases prehelieniques de Thera, Bull, 
corr. hell. XLVI 1922, 113—159). Auch eine vormykenische Ansiedlung auf dem delischen 
Kynthos verdient Beachtung (Bull. corr. hell. XLVI 1922, 519); sie beweist von neuem, 
dab der kretische Einflub in fruhminoischer Zeit nicht uber Melos und Thera hinausreichte.

Unsere Kenntnis der vormykenischen und mykenischen Bronzezeit besonders im 
Peloponnes haben Wace und Blegen auf eine neue Grundlage gestellt, zunachst durch 
ihre systematische Behandlung der alteren Keramik (The Pre-Mycenaean Pottery of the 
Mainland, Brit. Sch. Ann. XXII 175ff. Taf. 6—11), durch die ergebnisreichen Ausgrabungen 
bei Korinth (C. W. Blegen, Korakou, A. Prehistoric Settlement near Korinth, Boston-New 
York 1921) und Kleonai-Zygouries (Journ. Hell. Stud. XLI 1921, 260f.; Bull. corr. hell. 
XLV 1921, 504), vor allem aber durch die uberaus verdienstvollen Arbeiten in und um 
Mykenai, deren Publikation im British School Annual (XXIV 185—209, Taf. 7—14) 
bereits begonnen hat. Die vormykenische Kultur des Festlandes — Wace und Blegen 
scheiden sie in eine fruh- und mittel-„helladische“ Periode — ist von kretischen Einflussen 
noch unabhangig. Diese treten erst in den Schachtgrabern von Mykenai greifbar auf, d. h. in 
der ersten spatminoischen Periode. Es war stets schon meine Uberzeugung, die Kurt Muller 
(aber nicht Fimmen, vgl. S. 76, 1. 140) teilte, dab die in Mykenai, Tiryns und sonst auf 
dem Festlande gefundenen sogenannten Kamaresscherben nicht echt kretische Ware sind, 
wie sie auf Melos erscheint, sondern Nachahmungen unbekannten Herstellungsortes. Auch 
Wace und Blegen sind wohl dieser Ansicht. Ihre Untersuchungen haben unwiderleglich 
bewiesen, dab sowohl die Aufschuttung um die mykenischen Schachtgraber mit dem Platten- 
ring, wie die Erweiterung der Stadtmauer mit dem Lowentor nicht fruhmykenisch sind, 
sondern etwa dem Anfang der III. spatminoischen Periode angehoren. Dasselbe gilt auch 
von dem altesten Palaste und von den Kuppelgrabern von Mykenai. Diese durch sorg- 
same Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse sind von der hochsten Bedeutung fur die 
ganze kretisch-mykenische Kultur. Sie lehren, dab auf dem Festland der Aufstieg erst nach 
dem Verdorren der minoischen Kulturblute (um 1400 v. Chr.) richtig einsetzte. Damit 
erweist sich die eigentlich mykenische Kunst, vor allem in der Architektur, als eine durch- 
aus selbstandige, wenn auch von kretischer Tradition befruchtete Entwicklung. Der Hang 
zum Monumentalen in Mauer-, Palast- und Grabbau, die gewaltige Raumgestaltung der 
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groBen Kuppelgraber, die groBartige plastische Leistung des Lowentorreliefs — am nur 
das Wichtigste zu nennen — durfen als erste hellenische Schopfungen, Im Gegensatz zu 
der fremdartig ungriechischen, zierlich uberfeinerten kretischen Kultur gelten.

Dies ist das wesentlichste seit Fimmens Tode auf diesem Gebiete gewonnene Ergeb- 
nis. Der Leser wird leicht seine Folgerungen daraus Im einzelnen ziehen konnen. Sie 
and‘rn einige Schlusse und Gedankenreihen. Aber Fimmens Werk behalt seinen Wert 
als die einzige zuveilassige und eindringende Gesamtbehandlungder kretisch-mykenischen 
Kultur, die es in irgendeiner Sprache gibt.

Halle, September 1923.
Georg Karo.

NACHTRAGE IM EINZELNEN
S. 6, Theben: neue Ausgrabungen von Keramopullos auf der Kadmeia, J. H. S. XLI 

1921, 272.
S. 18, letzte Zeile: Dawkins, Excavations at Platy, B. S. A. XX Iff.
S. 65, Anm. 3 Becher verzeichnet 

Die schwierige Frage 
nach der Verwen- 
dung der mykenischen 
„Halbdiademe“ist nun 
durch die chrysele
phantine Statuette von 
Knossos (A. J. A. 1915, 
247 ff.Taf. 10ff.)gelost, 
die eine Krone aus 
solchen Zacken tragt.

S. 79, minysche 
Keramik: Childe, H. J. 
H. S. XXXV 1915, 
196ff.

S. 121: Die Och- 
senkopfe auf Abbil- 
dung 113 halte ich 
nicht fur Wertmittel, 
sondern fur Rhyta, 
um so mehr als auf 
der folgenden Zeile 
desselben Tafelchens GemSlde aus dem Grabe Ramses’ 111.

werden.
S. 140, Anm. 2: 

Nur der Trichter Myk. 
Thongef. Taf. IV 14 
ist echt minoisch, nicht 
aber die Kanne, eben- 
da Taf. XI 56 (= un
sere Abb. 74).

Bei einigen we- 
rigen Abbildungen 

lieBen sich die 
Vorlagen nicht fest- 
stellen, so bei Abb. 147 
(S. 153), die wohl 
auf zeichnerischer Re- 
konstruktion beruht, 
und Abb. 158 (S. 159). 
In der Oberschrift von 
Abschnitt 7 (S. 137) 
muB es heiBen: 1. 
und 2. spatmino- 
ische Periode.
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I. DAS VERBREITUNGSGEBIET DER KRETISCH- 
MYKENISCHEN KULTUR

A. DAS HEIMISCHE KULTURGEBIET
FUNDSTATTEN UND FUNDBERICHTE

Durch raumliche und zeitliche Begrenzung wird die kretisch-mykenische Kultur in 
den Rahmen der Geschichte eingespannt. Die Einfugung in einen groBeren Zusammen- 
hang erfordert zunachst vollige Klarheit uber den Umfang und die innere Gliederung des 
Komplexes, den wir uns gewohnt haben unter dem Namen kretisch-mykenische Kultur 
zusammenzufassen. Danach konnen auch die zahlreichen Faden, die diesen mit seiner 
Umgebung verknupfen, in ihrer vollen geschichtlichen Bedeutung erkannt werden.

Diese Forderung, auf die raumliche Ausdehnung des Kulturgebiets angewendet, be- 
deutet, daB eine Darstellung des heimischen Kulturgebiets in seiner Gesamtheit und mit 
seinen landschaftlichen Unterschieden der Skizzierung des empfangenden und gebenden 
Umlandes vorangehen muB. Eine Umschreibung des mykenischen Kulturgebiets haben 
zum erstenmal Furtwangler und Loeschcke im Text zu den 'Mykenischen Vasen’ 1886 
gegeben. Ridgeway, The Early Age of Greece, hat 1901 den Kreis auf Grund neuerer 
Funde etwas erweitert. Beide Werke haben sich darauf beschrankt, die Fundorte mykeni- 
scher Gegenstande zu verzeichnen, ohne daB eine Scheidung der Kulturstatten der Heimat 
von dem Gebiet mykenischen Imports vorgenommen wurde.

Eine solche Scheidung ist aber die Voraussetzung der oben aufgestellten Forderung. 
Und ich glaube, daB sie innerhalb der Grenzen, die durch das beschrankte Fundmaterial 
gegeben sind, moglich ist. Zwar mykenische Vasen findet man in Mykena, in Troja und 
im agyptischen Theben. Aber mykenische Siedlungen, mykenische Hauser und mykenische 
Graber sind auf ein ganz bestimmtes Gebiet beschrankt, und dieses zu umschreiben, wird 
meine erste Aufgabe sein. Die Grenzen werden an einigen Stellen etwas schwankend 
bleiben. Aber die ionischen Inseln, Thessalien und an der kleinasiatischen Kuste Milet, 
glaube ich mit voller Sicherheit' dem myke’nischen Kulturgebiet zuschreiben zu mussen, 
wahrend Makedonien, die Troas und Cypern trotz teilweise zahlreicher mykenischer Funde 
doch nur als Importgebiet in Betracht kommen. Die Begrilndung wird sich aus den spa- 
teren Ausfuhrungen ergeben.

Die Verteilung der mir bekannt gewordenen Siedlungen des heimischen Kulturgebiets 
in den einzelnen Landschaften ersieht man aus der folgenden Liste, die zugleich als Er- 
lauterung der beigefugten Fundkarten gedacht ist. Naturlich gibt sie kein Bild von der 
Siedlungs- und Volksdichtigkeit, das sich nie wird wiederherstellen lassen. Und die an- 
scheinend starkere Besiedlung in einzelnen Landschaften beruht leider auch weniger auf 
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tatsachlicher Bevorzugung der Besiedler als auf Bevorzugung durch die archaologische 
Arbeit der letzten Jahre. Dieser Unterschied macht sich besonders zwischen Ost- und 
Westkreta, auch zwischen einzelnen Landschaften des Festlandes bemerkbar. Er wird erst 
nach langen Jahren einigermaBen ausgeglichen werden konnen.

Aufgenommen habe ich in die Listen nicht bloB sichere Wohnreste, sondern auch 
Graber und andere Spuren menschlicher Anwesenheit. Ich hoffe keine wichtigen Reste 
der alten Kultur, soweit sie bisher bekannt sind, ubersehen zu haben. Vermehrt werden 
kann und wird die Liste jeden Tag, so daB die erstrebte Vollstandigkeit doch nur von be- 
dingtem Wert ist. Die Fundstatten der neolithischen Periode habe ich nicht ausschlieBen 
zu durfen geglaubt, weil sie als Vorstufe der eigentlichen kretisch-mykenischen Kultur zum 
Verstandnis d r Entwicklung unentbehrlich ist.

a) Thessalien
Auf der Karte und in dem folgenden Verzeichnis stehen nur die wichtigsten und die durch 

besondere Funde ausgezeichneten Orte. Eine Obersicht aller ihnen bekannt gewordenen Fund- 
orte geben Tsuntas, Ai προκτορικαί άκροπόλπε Διμηνίου καί ίίικλου (abgekurzt Ts.) S. 1 ff. und Wace 
and Thompson, Prehistoric Thessaly (abgekurzt W.-T.) S. 8ff.

Tsaritsani bei Elassona, neolithische Ansiedlung auf dem Hugel des MtKpoc Προφήτηε 
Ήλίαο. W.-T. 12. Ausgrabung durch Arvanitopullos im Gange; dabei sind auch Graber gefunden 
worden.

Magula, Dorf sudwestlich von Elassona, altere Ansiedlung mit einigen mykenischen 
Vasen. W.-T. 12, 207.

Baba bei Gonnos am Westausgang des Tempetals. Spatmykenische Vasen in Halmyros. 
Liv. Ann. 1908, 133. A. M. 1909, 84. W.-T. 207 Abb. 143.

Rachmani. Hohe Magula in der Ebene vor dem Eingang zum Tempetal (Ansicht W.-T. 
25 Abb. 3). Man unterscheidet vier Schichten; aus der III. und IV. sind Hauser mit Herd und 
einer auBeren Kurvenwand erhalten (Plane W.-T. 38 Abb. 17), deren Inventare mit Resten von 
Fruchten und Gemusen (W.-T. 43 und 53) beachtenswert sind; in der II. und 1V. Schicht Kinder- 
pithosgraber. In der Oberschicht ein Haufen spatmykenischer Vasen und ein mykenisches Grab. 
Funde in Volo. W.-T. 25ff.

Marmariani. Magula in den Bergen am sudlichen Ossaabhang. In die Magula sind 
Kuppelgraber hineingebaut, von denen eins spatmykenische Vasen enthielt. Prakt. 1899, lOlf. 
Ts. 121. W.-T 53f. Zehetmaier, Leichenbestattung 72, sucht diese Graber auf den Inseln.

Metiseli. Magula mit mykenischen Scherben. W.-T. 8, 207.
Mesiani. Magula, in die einer der typisch hellenistischen, konischen Grabhugel hinein

gebaut zu sein scheint. Ansicht Ts. 7 Abb. 1. Besonders in den Sltesten Perioden besiedelt. Ts. 122f. 
W.-T. 55f. Einige Scherben magaziniert im Athener Nat-Mus.

Larissa. Mykenische Scherben von der Akropolis. Mitteilung von Herrn Arvanitopullos.
Argissa (Kremnos) am linken Peneiosufer, vom Flusse abgespult; besiedelt von der ersten 

neolithischen Periode an. Ts. 168ff. W.-T. 54f.
Sakalar. Sehr hohe Magula; neolithische Funde in Volo. Prakt. 1912, 233f.
Marku. Magula gegenuber dem Dorfe am rechten Onochonosufer. Ts. 10. W.-T. 9.
Tsani. Hohe Magula, deren Kulturschicht noch 4 m unter die jetzige Bodenflache reicht. 

Acht Siedlungsperioden durch Brandschichten geschieden. Funde in Volo. Liv. Ann. 1909, 152ff. 
W.-T. 135 ff.

Daut. Magula am rechten Ufer des Kalendsi. Ts. 10. W.-T. 9.
Mezil-Magula mit neolithischer Keramik. Ts. 9, 174. W.-T. 9.
Mylos. Magula mit mykenischen Scherben am linken Enipeusufer. W.-T. 9, 207.
Pharsalos. Auf der Akropolis mykenische Scherben. Mitteilung von Herrn Arvanitopullos.
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Tsangli (bei Tsuntas Karabairam). Sehr groBe Magula in der Ebene bei einer Quelle. 
Man unterscheidet 8 Schichten; die starkste Bewohnung anscheinend in den untersten Schichten. 
Aus dem Ende der 1. Periode stammen Hauser mit inneren Strebepfeilern und zum Teil mit 
Pfostenstellungen fiir die Tragbalken des Daches (W.-T. 115ff. Abb. 64—66). Nahe der Oberflache 
Kistengraber. Ts. 131. W.-T. 121. Funde zumeist in Volo. Ts. 9. A. M. 1910, 61 ff., besonders 
W.-T. 86ff.

Rini. Magula auf einem Hugel am Rande hOherer Berge, mit Quelle. In der Oberschicht 
ein Ovalhaus (Plan W.-T. 132 Abb. 80) und Steinplattengraber. Eine Schichtengrabung ist nicht 
gemacht. Ts. 131, 383. W.-T. 130ff.

Tachtalasman. Magula am FuBe von Kynoskephalae. Ts. 4f. W.-T. 8.
Pyrgos bei Sesklo. Prahistorische Ansehtittung auf einem Hugel, der einen Wachtturm 

klassischer Zeit tragt; Ansicht Ts. 119 Abb. 28. Funde Ts. 118ff. W.-T. 85.
Sesklo. Magula mit sehr hoher Anschuttung, im Vereinigungswinkel zweier Bache ge- 

legen. Plan Ts. Taf. 3. Man unterscheidet vier Schichten: Aus der 1. im Brand geharteter Lehm- 
bewurf der Rohrhtitten, z. Τ. auch Steinmauern. Aus der 2. ein Stuck der starken Festungsmauer 
und ein Megaronhaus mit Herd (W.-T. 65 Abb. 34). Aus der 3. und 4. Schicht rechteckige 
Hauser. Oben in der Siedlung 3 Pithos- und 135 Kistengraber, z. Τ. mit Orchomenoskeramik. 
Ts. 125ff. W.-T. 66ff. Ein kleines Kuppelgrab mit spatmykenischen Vasen Ts. 115. W.-T. 68. In 
der Nahe Reste von Rundhutten aus der 1. und der 3. Periode. Ts. 115ff. Funde in Athen. Ts. 69ff. 
W.-T. 58ff.

Dimini. Magula auf einer natiirlichen Anhohe, umzogen von 6 oder 7 Ringmauern in 
Abstanden von 1 bis 15 m, mit engen Torgangen; zwischen den Ringmauern und im innersten 
Hof Hauseranlagen, z. Τ. mit Herd. Plan Ts. Taf. 2 und unsere Abb. 16. Die Blutezeit der Sied
lung ist .die 2. thessalische Periode. Vereinzelte mykenische Scherben Uber der Siedlung und 
20 Kistengraber, z. T. mit mykenischen Vasen. Ts. 150ff. Ein Kuppelgrab ist in die Magula selbst 
hineingebaut mit rechteckigem klinenartigen Einbau (Prakt. 1901, 37ff. Ts. 152ff.), ein anderes an 
dem nordwestlich benachbarten Hugelrand Laminospito hat eine ringsumlaufende Lehmziegel- 
bank (A. M.1884, 99ff.; 1886, 435ff.; 1887, 136ff.). Funde in Athen. Ts. 27ff. W.-T. 75ff.

Demetrias (frUher Pagasae, aber durch Beloch, Klio 1911, 442ff. und Arvanitopullos, 
Prakt. 1912, 213ff. berichtigt), Landzunge mit Hafen an der Bucht von Volo. Spatneolithische 
Ansiedlung (Prakt. 1909, 153ff. W.-T. 8) und mykenische Graber. A. M. 1889 , 262ff. Taf. 8—11. 
Prakt. 1908, 212f.

Volo-Kastro (Jolkos), Akropolishugel mit vormykenischer Ansiedlung und Plattengrabern. 
Prakt. 1900, 72f. Eph. 1906, 212. Ts. 15f. Mykenische Vasen von der Akropolis und von einem 
etwas sudlicher gelegenen Punkte im Museum von Volo.

Kapakli bei Volo. Kuppelgrab mit schOnen mykenischen Funden. Eph. 1906 , 211ff. 
Taf. 12. Prakt. 1912, 229ff.

Phthiotisches Theben, auf felsiger, nach Osten stark abfallender Bergspitze, eine 
Stunde vom Meer. Ringmauer undatiert. Man unterscheidet 4 Schichten, die von Arvanitopullos 
im Gegensatz zu der sonst Ublichen Zahlweise von oben nach unten gezahlt werden; in der 
obersten ein Kistengrab. Mykenische Terrakotten, Scherben und bemalter Stuck. A. M. 1906, 5ff. 
Taf. 1-3. Prakt. 1907, 166ff.; 1908, 163ff. B. S. A. XIV 224. W.-T. 166ff.

Daudza. Flache Magula mit Quelle; neolithische Funde. W.-T. 169f.
Aidin. Ansicht der Magula Ts. 11 Abb. 2; eine halbe Stunde vom Meer; sehr groB und 

hoch. Prakt. 1907, 171. W.-T. 169.
Zerelia. Ansiedlungshugel zwischen zwei ganz kleinen Seen. Nach acht Schichten rot- 

gebrannter Erde und Asche lassen sich acht Ansiedlungen ubereinander unterscheiden. Lehm- 
ziegelreste von den Hutten. In den obersten Schichten Steinkistengraber. Funde in Halmyros. 
B. C. H. 1892, 473ff. A. M. 1906, 15ff.; 1908, 289ff. B. S. A. XIV 197ff., 224. Liv. Ann. 1908, 118ff. 
W.-T. 150 ff.

Karatzadagli. Ansiedlung mit Mauerresten. A. M. 1906, 33. W.-T. 169.
1*
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Surpi. Magula sudlich vom Dorf; viel Orchomenoskeramik. W.-T. 10.
Gura. Mykenisches Kuppelgrab. A. M. 1896, 247. Tsountas-Manatt 395. W.-T. 208.
Suphlaj. Magula. Mykenische Scherben in Athen, Nat.-Mus., magaziniert.
Lianokladi. Palaeomylos genannter Schutthugel am linken Spercheiosufer. Drei durch die 

Keramik zu scheidende Schichten, die alteste neolithisch, in der 3; Schicht ein zweiraumiges 
Haus mit spaterem Anbau; daruber noch zwei Steinkistengraber. Funde in Athen. Liv. Ann. 1909, 
149ff. W.-T. 171ff.

Amuri. Magula Ostlich vom Dorf, nahe am Spercheios. W.-T. 11.

b) Aetolien und Akarnanien
Kalydon. Huge! mit Turm bei der Eisenbahnbrucke uber den Euenos; viele mykenische 

Scherben. Prakt. 1908, 99f.
Thermos. Ansiedlung von kleinen und groBen elliptischen Hausern mit einer geraden 

Schmalseite, z. Τ. auch mit Innenwanden und Parastaden. Monochrome, mattbemalte und my
kenische Keramik. Prakt. 1908, 95ft Eph. 1912, 267. Arch. Anz. 1913, 99f. [1915,192ff.]

Stratos. Tumulus am Acheloos mit Ansiedlungsresten und lokaler Keramik wohl myke- 
nischer Zeit. W.-T. 229.

Koronta. Reste von zwei kleinen mykenischen Kuppelgrabern. Prakt. 1908,100.
Palaeros. Mykenische Scherbenfunde. Liv. Ann. 1912, 133.

c) lonische Inseln
Korfu. Bei Kephali oder H. Stephanos im Nordwesten fand Dorpfeld 1913 einige an- 

scheinend mykenische Scherben. Arch. Anz. 1913, 106ft
Leukas. In der Ehene von Nidri ausgedehnte Ansiedlungs- und Begrabnisstatten: bei 

Steno Mauerzuge, Grabhugel mit Kistengrabern und uber 30 groBe gepflasterte Steinkreise, in 
denen gemauerte, von Flatten umstellte und Pithosgraber vorkommen (s. Abb. 49); durch die 
ganze Ebene Plattengraber; am FuB des Skarosbergs Gebaudereste und am Amaliberg ovale 
Mauerzuge. — In der groBen Hohle Choirospilia bei Evgiros viel Keramik von neolithischer 
bis in mykenische Zeit. Funde in Dorpfelds Museum an der Nidribucht. Dorpfeld, Briefe uber 
Leukas-Ithaka I—VI.

Ithaka. Am Westqfer der Polisbucht fand Vollgraff einige mykenische Scherben. B. C. H. 
1905, 150ft

Kephallenia. Bei Argostoli am Abhang der Akropolis von Krane runde und ovale Graber 
mit Steinsetzungen und Ansiedlungsspuren von neolithischer Zeit an; ein mykenisches Kuppel
grab und etwas sudostlich entfernt hoch uber dem Meer eine Bestattungshohle mit 10 mykeni
schen Grabern. Comptes-rendus de 1'Acad. des Inscr. 1911, 7f. Eph. 1912, 268. Prakt. 1912, 
115ft — In dem Kustenstrich Livatho bei Masarakata ein mykenisches Kuppelgrab und 16 
Felskammern mit 83 Grabern. A. M. 1894, 486ft Prakt. 1899, 17. Comptes-rendus de l’Acad. des 
Inscr. 1909, 382ff. mit Plan. Aus derselben Nekropole stammen offenbar die mykenischen Vasen 
der Sammlung Bosset im Museum von Neuchatel, Rev. arch. 37, 1900, 128ft — In der Nahe bei 
Kokkolata zwei mykenische Kuppelgraber, die aitere Steinkistengraber uberschneiden; auBer- 
dem mykenische Bestattungen, die arischeinend spater in Kuppelgraber einbezogen werden sollten. 
Comptes-rendus de l’Acad. des Inscr. 1911, 7. Prakt. 1912, 250ft — [Deltion I 1914, Beibl. 59.]

d) Lokris und Phokis
Guwa. Mykenisches Felsgrab ohne Dromos. A. M. 1906, 394t
Antikyra. Beim H. Theodoros aus Bruchsteinen gebaute und mit Platten bedeckte Kammer- 

graber mit mykenischen Vasen und Terrakotten. Funde in Charonea. A. M. 1889, 267ft Memnon 
1908, 98.

Delphi. Das ganze Gebiet des Temenos vor der Ostfront des Tempels ist vom gewachsenen 
Boden an mit mykenischen Scherben durchsetzt. Mehrere Felskammergraber, z. Τ. kuppelartig 
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gewolbt. Perdrizet, Fouilles de Delphes VIS. 5ff. Einige vormykenische Scherben babe ich 
ini Museum von Delphi notiert.

Schiste. Auf dem Hiigel des Megasdenkmals prahistorische Ansiedlungsreste. Prakt. 1907, 
110. Eph. 1908, 65 ; 91. Rev. et. Gr. 1912, 262.

Daulis. Bei Ausleerung eines Brunnens auf der Akropolis fand man vormykenische und 
mykenische'Scherben. M. V. S. 43f. In Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 3262.

Hagia Marina. Sehr groBe Magula an einem jetzt trockenen Kephissosarm. Man unter- 
scheidet drei Schichten; am stSrksten und wichtigsten die mittlere fruhbronzezeitliche mit 
Hausmauern und drei Kistengrabern; in der untersten spatneolithischen einige Lehmhuttenreste. 
Funde in Charonea. Prakt. 1910, 165. Rev. et. Gr. 1912, 253ff.; 270ft

Drachmani. Zu unterscheiden sind drei Fundstatten: 1. Eine Magula sudCstlich vom Dorf 
mit Hiittenresten neolithischer Zeit auf dem Lande des Chevas (A. M. 1905, 120ff.; 134ff.; 1906, 
396ff. Eph. 1908 , 63ff. W.-T. 202ff. Rev. et. Gr. 1912, 270). 2. Eine Magula nordwestlich vom 
Dorf auf dem Lande des Piperis von neolithischer bis in mykenische Zeit stark besiedelt (Prakt. 
1909, 127; 1910, 159ff. W.-T. 204. Rev. et. Gr. 1912, 253ff.; 269ft). 3. Ein Grabtumulus nOrdlich 
vom Dorf mit mehreren gut erhaltenen bronzezeitlichen Vasen (A. M. 1906, 402ff. Eph. 1908, 94ft 
W.-T. 204. Rev. et. Gr. 1912, 253ft; 285). Die Funde von den drei Orten sind im Museum von 
Charonea.

Elatea bei Drachmani. Vereinzelte mykenische Scherbe vom Tempel der Athena Kranaia. 
Paris, Elatee 283. '

Manesi westlich von Drachmani. Zwei prahistorische Ansiedlungen. A. M. 1906, 396ft 
Eph. 1908, 63t W.-T. 202. Rev. et. Gr. 1912, 263t; 288. Funde in Charonea.

Dadi (Amphikleia). Prahistorische Ansiedlung am Kephissos. Rev. et. Gr. 1912, 259.
Glunista (Drymaa). Prahistorische Ansiedlung. Rev. et. Gr. 1912, 259t
Halae. Auf der am Meer gelegenen Akropolis neolithische Ansiedlung. Keramik aus den 

Ausgrabungen von MiB Walker und MiB Goldman sah ich im Museum von Theben, Vgl. Arch. 
Anz. 1913, 104f.

e) Bootien und Euboa
Meine Besiedlungskarte Bootiens (Neue Jahrb. 1912 1, Beilage zu S. 521 ff.) habe ich haupt- 

sachlich auf Grund freundlicher privater Mitteilungen um mehrere Orte erweitern kOnnen.
Charonea. Magula am Kephissos bei der Station Charonea mit Ansiedlungsresten von 

neolithischer Zeit an; Spuren wiederholt abgebrannter Reisighutten. A. M. 1903,302; 1905, 120ff 
Eph. 1908, 63ff. Prakt. 1909, 123ft Neue Jahrb. 1912, 522t W.-T. 197 ff. Rev. 6t. Gr. 1912, 263ft 
Funde im Museum von Charonea. — Beim Dorfe Kapraena ausgeraubte Felskammern. M. V. S.84.

Orchomenos. Am Rande des spateren Stadtbergs vier vorklassische Siedlungsschichten: 
in der untersten neolithische Rundbauten (s. Abb. 28), in der zweiten Ovalbauten (s. Abb. 32) und 
aschengefilllte Bothroi, in der dritten fruhmykenischen zahlreiche Kistengraber (s. Abb. 47); zur 
letzten endlich gehort ein groBes Kuppelgrab (s. Abb. 53) mit skulpierter Decke in der Neben- 
kammer (beschrieben von Paus. IX 38), wahrend von reicheren mykenischen Wohngebauden 
nur schon bemalte Stuckreste zeugen. Sudlich von der Stadt ein Tumulus mit mykenischen 
Scherben (A. M. 1905, 129ft). Schliemann, Orchomenos 1881, legte hauptsachlich das Kuppelgrab 
frei, Keramik M. V. S. 42; von de Ridders Ausgrabungen stammen mykenische Scherben, B. C. H. 
1895, 177ft Die Schichtengrabung in Bulles Orchomenos I (Abh. Munch. Ak. 1907). W.-T. 193ft 
Die Funde zumeist in Charonea, einige in Athen. [Deltion I 1914,51ft Arch. Anz. 1915, 204ff.]

Polyjira. Versuchsgrabung mit neolithischen und mykertischen Funden. Bulle 116ff.
Pyrgos (Tegyra) bei Orchomenos. Versuchsgrabung: mykenische Scherben und ein Kisten- 

grab. Auf der benachbarten Magula von Pyrgos, einer Felsinsel im Kopaisbecken, hauptsach
lich neolithische Funde. Bulle 116ft W.-T. 196f.

H. Joannis. Halbinsel im Kopaisbecken. Alter- und jtingermykenische Scherben Und Kisten
graber. A. M. 1894, 442. W.-T/12.
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Gia (zu Noacks Gleichsetzung mit 'Arne’ vgl. Neue Jahrb. 1912 I 539; 'Glechon’ schlug 
Allen, Class. Rev. 1903 , 239, 'Phlegya’ oder 'Gyrton’ Gomme, Essays and Studies presented to 
William Ridgeway 1913, 116ff. vor), eine Felseninsel im Kopaisbecken. Die ganze Insel ist von 
einer fast 6 m starken Ringmauer umgeben, die sageformig ungefahr alle 10 m vor- und 
wieder zuruckspringt (s. Abb. 26); in ihr vier Tore, z. T. mit TorhOfen. An der Nordmauer ein 
zweifliigeliger Palast; zu dem System der durch Korridore verbundenen Raume Noack, Homerische 
Palaste 19ff. A. M. 1894, 405ff. Kleinfunde und Keramik unbedeutend. B. C. H. 1894, 295f. W.-T. 193.

Pyrgos der H. Marina. Halbinsel im Kopaisbecken. Alter- und jungermykenische Ke
ramik. A. M. 1894, 448. W.-T. 12.

Livadia. Eine mykenische Vase in Athen, Nat.-Mus. Inv. Nr. 39. M. V. Taf. XIX 134.
Haliartos. Reste der kyklopischen Burgmauer Inst. Phot. Boeot. 13. Einige Scherben der 

Marinakeramik, Orchomenoskeramik und Mattmalerei im Museum von Charonea; einige fruher 
gefundene Scherben magaziniert im Athener Nat.-Mus.

Theben. Auf der Kadmeia Hausmauern mit Stuckresten und schonen mykenischen Klein- 
funden. Eph. 1909, 57ft Prakt. 1911, 143ft; 1912, 85ft Zu den Wandgemalden Rodenwaldt, Tiryns 
II 188 ft An den umliegenden Hugeln, besonders an dem des Η. Nikolaos (Herakleion), meh- 
rere Nekropolen von Kammergrabern. SchOne mykenische Keramik aus diesen Grabern zum 
kleineren Teil in Athen, Nat.-Mus., magaziniert, zum groBeren Teil im Museum von Theben. 
M. V. S. 43 Taf. XX 142-144, 146-149. Prakt. 1897, 94ft; 1910, 152ft Eph. 1910, 209 ft

Burg bei der Arkopodiquelle (vermutlich Eutresis). Monochrome, mattbemalte und my
kenische Scherben fand Bolte nach brieflicher Mitteilung.

Erythra. Ein paar mykenische Scherben fand Bolte nach brieflicher Mitteilung.
Dritsa (Eleon). Mykenische Scherben fand Bolte nach brieflicher Mitteilung.
Tanagra. Spatmykenische Vase in Athen, Nat.-Mus. Inv. Nr. 36. Andere M. V. Tat XX 

141, 145.
H. Elias bei Skimatari. Haus mit einer starken Schicht mykenischer Scherben. B. S. A. 

XII 94t
Dramesi. Vormykenische Ansiedlung. Schurfungen von Papadakis.
Vlichada. Vormykenische, besonders graue orchomenische Scherben in mehreren Schich- 

ten am Bahneinschnitt. Mitteilung von Papadakis.
Chalia, sog. Tymbos des Salganeus, Ansiedlungstumulus. Mykenische Scherben maga

ziniert in Athen, Nat.-Mus. Ausgrabung aiterer Schichten durch Papadakis, unpubliziert.
Auf EubOa: Chalkis, Felskammergraber von Trypa, nahe bei der Stadt, mit mykenischen 

Vasen (im Museum von Chalkis). Papavasiliu, περί τ. έν Εύβοίφ άρχ. τάφων 21 ft Prakt. 1910, 265t; 
1911,237ff. — Manika bei Vatonda, Nekropole von kleinen Felskammern der jungeren Kykladen- 
kultur, Papavasiliu Iff. Funde in Chalkis. In der Nahe von Manika und bei Xeropoli, sudlich 
von Chalkis, Ansiedlungsreste; Mitteilung von Papadakis. Marmoridole auch aus Styra, A. M. 
1891, 54. — Mykenisches Kammergrab in Livadi bei Aliveri, Prakt. 1909 , 207. Mykenische 
Kuppelgraber bei Katakolu, Papavasiliu 39ft, bei Bellusia ebd. 42, am Oxylithos ebd. 24ff. 
und bei Enoria ebd. 42.

f) Attika
Die vormykenischen und mykenischen Graber bespricht GropengieBer, Die Graber von Attika I, 

Heidelberger Dissertation, Athen 1907.
Kotroni (Aphidna). GroBe Akropolis mit Mauerresten und mykenischen Scherben. Jen- 

seits des Charadrabaches ein groBer Grabhugel mit 13 Grabern in Form von Schachten, Stein- 
kisten und Pithoi; um den Hugel ein Steinkreis; Plan A. M. 1896 Taf. 13. In und bei den Grabern 
mattbemalte und eingeritzte Keramik. A. M. 1896, 385ft

Tatoi (Dekelea). Eine Bugelkanne, M. V. S. 41.
Spata. Am Abhang eines Hugels mit Obsidiansplittern und Spuren von Besiedlung, 2 Dro- 

moi mit mykenischen Kammergrabern, eines mit 3 Kammern; Plan Άθήναιον VI Taf. 6, danach 
GropengieBer, Graber v. Attika 37 Abb. 7. Bericht und aitere Literatur M. V. S. 35ff.
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H. Christos bei Koropi. KyklopischeMauerreste. A. M. 1891,220. Inst. Phot. Attika29—31.
Markopulo. Mehrere Nekropolen von Felskammern. a) Ligori, am Wege nach Porto 

Raphti in fast ebenem Gelande, 10 Graber mit sehr langen und engen Dromoi; Eph. 1895, 
202 ff. b) Kopreza, sudOstlich von Markopulo, 22 Graber; vor einem statt des Dromos ein groBer 
viereckiger Platz; ebd. 210ff. c) Am Wege nach Brauron unerforschte Nekropole; ebd. 214.

[Liopesi. Armliches mykenisches Grab. Arch. Anz. 1916, 142.]
Brauron. Isolierter Akropolishiigel bei der H. Georgioskapelle mit starker Quelle; nicht 

erforscht; Spuren einer Ringmauer sichtbar; vormykenische und mykenische Scherben. Jenseits 
einer Bucht am gegenuberliegenden Berghang mykenische Felskammergraber, von denen drei 
ausgegraben sind. Eph. 1895, 196ff. (Skizze Abb. 1).

Porto Raphti. Am Berghang nordlich der Hafenbucht Nekropole mykenischer Fels
kammergraber, von denen zwei ausgegraben sind; in einem eine mattbemalte Vase. Eph. 1895,199ff.

Kaki Thalassa. Mykenische Scherben aus einer Hohle. Athen. Institut Inv. Nr.42.
Thorikos. RingfOrmig um die steile Spitze des Velaturiberges sind Unterbauten von 

Hausern aufgedeckt, die nach der Mauertechnik zwei verschiedenen Perioden angehoren. In 
den Hausern der alteren Periode aus groBeren Steinblocken runde und viereckige von Steinen 
umsetzte Graber, z. T. auch Pithosgraber, und Keramik der Marinagattung. In den jungeren 
Hausern aus kleineren Steinplatten mykenische Keramik, Stuckfragmente, Spuren einer Brand
katastrophe. Bericht Eph. 1895, 221ff. An der Ostlichen Meerseite des Berges ein rundes Kuppel-
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grab aus Steinplatten mit drei Gruben und zwei klinenartigen Aufbauten; Dromos nach Norden, 
nicht wie sonst an der Hangseite des Berges, der zu steil ist. Berrcht und Plan Prakt. 1893, 
12ff. Taf. B'. In dem nordlichen Bergsattel des Velaturi ein elliptisches Kuppelgrab mit Sattel- 
dach und Dromos in der Langsachse der Ellipse nach Suden; aus beiden Grabern fruhmykeni- 
sche Keramik. Tsountas-Manatt 383, Ridgeway 31 und GropengieBer 4 f. sprechen von drei 
Kuppelgrabern; in dem angeblichen dritten, einem ganz kleinen ovalen Raum mit Eingang an 
der Breitseite, fand sich jedoch nur Nachmykenisches. (Skizze Abb, 2.)

Sunion. Beim Athenatempel ein Inselidol, Arch. Anz. 1912, 240. Am Wege nach Lau- 
rion mykenische Vasen, M. V. S. 39.

Trachones und Haliki, Zwischen der StraBe Athen-Vari und dem Meer, besonders bei 
Trachones, Pyrnari, Haliki zahlreiche mykenische Felskammergraber. Funde aus Raubgrabungen 
im Athener Nat.-Mus. und einige in Berlin. M.V. S. 37ff.

Phaleron. Vormykenischer Napf, Collignon-Couve 135 (Ath. Nat.-Mus. Nr. 55). Mykenische 
Scherbenfunde von Reisinger 1913.

Athen. Auf der Akropolis starke Beiestigungsmauer mit drei Toren und geringe Reste 
eines westlichen Vorwerks (Pelargikon). Gebaudereste besonders im Nordteil der Burg, wo auch 
eine mykenische Saulenbasis gefunden wurde. Plane bei Cavvadias-Kawerau, Die Ausgrabung 
der Akropolis, Athen 1907. Im sudlichen Burggebiet sieben Plattengraber mit mykenischen 
Vasen (Deltion 1888, 83 und 170) und ein Waffendepot in einer mykenischen Mauer (Deltion 
1888, 30 und ausfuhrlich Antiquitets Akademiens Manadsblad, Stockholm 1889, 49 ff.); Keramik 
von der Burg Graef, Akropolisvasen I 1909, auch vom West- und Sudabhang M.V. S. 34f. Am 
Sudabhang Inselidol (Mem. d. Antiqu. du Nord 1896, 68) und ein altermykenisches Lehmziegelgrab 
Eph. 1902, 123ff. Bulle 68. Spatmykenische Graber in der Nahe (A. M. 1910, 35), zwischen Areo- 
pag und Pnyx (A. J. A. 1894, 113). Vormykenische und mykenische Scherben am Areopag und 
Philopappos (M. V. S. 40; Prakt. 1909, 283). Bugelkanne vom Dipylon A. M. 1907, 157 und 558f. 
Taf. XXV 1 (Ath. Nat.-Mus. Nr. 5649), vom Kerameikos Collignon-Couve Nr. 125 (Ath. Nat.-Mus. 
Nr. 11), vom Orphanothropheion Collignon-Couve 126; A. M. 1910, 33f. (Ath. Nat.-Mus. Nr. 6).

Menidi. Ungefahr 8 km nordlich von Athen am HUgelhang ein 9 m hohes Kuppelgrab 
aus Kalksteinplatten mit einem 27 m langen Dromos; Entlastung des Tursturzes durch seitlich 
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gestutzte Parallelplatten; im Innern eine Aschengrube und ein klinenartiger Aufbau. Ober dem 
schon in mykenischer Zeit zugeschutteten Dromos Kultreste bis ins 5. Jahrh. 'Kuppelgrab von 
Menidi’ her. v. Deutsch. Arch. Inst 1880. M. V. S. 39f. Jahrb. 1899, 115ff. DaB es spater als Grab- 
statte wiederbenutzt sei (Beloch, Griech. Gesch. 12 2 S. 127), ist unrichtig.

Chasia. In der Panshbhle des Parnes, 4 km nordlich von Chasia am Steilrande eines Bach- 
betts, mykenische Scherben und eine mattbemalte Scherbe; Eph. 1906, 100.

Eleusis. Auf der Kuppe und an den siidlichen Hangen der nahe am Meer gelegenen Akro- 
polis hat nach den Scherbenfunden von vormykenischer Zeit an eine Ansiedlung gelegen. Die 
unten am Huge! zwischen Sand, Kieseln und Steinplatten aufgedeckten Aschenschichten zeugen 
m. E. auch von Bewohnung, nicht von Leichenbrand (s. Kap. 3). Zwischen diesen Wohn- 
schichten Graber (Eph. 1912, 28), u. a. ein Plattengrab mit mykenischer Keramik (Eph. 1889, 187ft). 
Am Hugelabhang ein kleines Kuppelgrab mit spitzbogig aus uberkragenden Steinen gewolbtem 
Dromos ohne Stomion (Neuaufnahme Eph. 1912, 18ff. Tat 3). Berichte Eph. 1898, 29ft; 1912, Iff. 
Vgl. M. V. S. 40t — In einem Grabe bei Mandra nahe bei Eleusis ist ein Inselidol gefunden 
worden, Mem. du Nord 1896, 68.

Salamis. Beim Marinearsenal eine Nekropole, kleine Erd- oder Felsgruben und Pithoi, 
reihenweise angeordnet, mit ipatmykenischen Vasen A. M. 1910, 17ft, im Nat-Mus. Athen; aus 
fruheren Funden M. V. S. 41 und 83. Oberhalb des Arsenals ein kleines Stuck kyklopischer Mauer. 
Inst. Phot. Salamis 1.

Agina. Vormykenische Ansiedlung unter und um den Aphroditetempel nahe bei der 
Stadt am Meer mit Kistengrabern zwischen den Hausern, Eph. 1895, 235ff. Vgl. M. V. S..41 und 
A. M. 1897, 265f. In der Nahe mykenische Felskammergraber, Eph. 1910, 177ff. Vielleicht stammt 
aus diesen der mykenische Goldschmuck im Brit. Mus. London, J. H. S. 1893, 195ft, Marshall, 
Catalogue of jewellery XIX t, wenn er ein einheitlicher Fundkomplex ist. — Im Schutt der ost- 
lichen Tempelterrasse des Aphaiatempels mykenische Idole und Scherben, Thiersch in Furt
wangler, Agina 370ft, 434t; in der Nahe Obsidianfunde, ebd. 470. — Mykenischer Grabfund 
beim Dorf Kilindra, ebd. 435. — Auf der Spitze des 530 m hohen Oros Gebaudereste mit vor- 
mykenischen und mykenischen Funden (ebd. 473 'nur jungermykenische Vasen’ ist nicht richtig). 
Die meiste Keramik ist im Museum von Agina.

g) Megaris und Korinthia
Megara. Kyklopische Mauerreste, Pouqueville V 163t, Inst. Phot. Megara 6, 7. Myke

nische Scherben, Schliemann, Tiryns 94. M. V. S. 83. Mykenische, orchomenische und matt- 
bemalte Scherben im Arch. Institut, Athen.

Nisaa. Kleine Akropolis am Meer, einige vormykenische und mykenische Scherben, 
A. M. 1904, 95.

Korinth. Kyklopische Mauerreste auf Akrokorinth, Inst. Phot. Korinth 11, 12. Zahlreiche 
vormykenische Keramik im Stadtgebiet A. J. A. 1904, 440; 1906, 19. Vormykenischer Grabschacht 
mit seitlichen Bestattungskammern A. J. A. 1897, 313ff. Plan S. 314f. Abb. 1 und 2. Mykenische 
Vase M. V. S. 44. [Vormykenische und mykenische Funde Arch. Anz. 1915, 213f. 1916, 164.]

Sikyon. Mykenische Scherben auf der ostlichen Felsenzunge des unteren Hugels (Akro
polis). Mitteilung von W. Muller.

h) Achaja, Elis, Arkadien
Agium. Mykenische Funde angeblich aus Agium im Kunsthandel. Liv. Ann. 1912, 131.
Olympia. Unter der Altis prahistorische Apsidenhauser z. T. mit einer geraden AbschluB- 

wand (s. Abb. 34; Plan fur die Ath. Mitt, in Vorbereitung). Neben den Hausern zwei Pithosgraber. 
Steingerat und lokale Keramik, vereinzelt orchomenische Scherben und eine mykenische, A. M. 
1911, 163 ft Eine Uberschwemmung'uberdeckte die Ansiedlung mit einer Sandschicht. Vorberichte
A. M. 1906, 20 5; 1907, V; 1908, 185ft Arch. Anz. 1909, 121.
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Abb. 3, Pisa bei Olympia.

Pisa. Hugel am rechten Alpheiosufer mit Hauserresten and Plattengrabern. Vormyke- 
nische (mattbemalte) und mykenische Keramik. Vorberichte A. M. 1908, 318ff. Arch. Anz. 1909, 
121. Vgl. Inst Phot. Olympia 333-346, 394—397. (Ansicht Abb. 3.)

KI eidi (Arene). Kleiner zweigeteilter Felshugel nahe am Meer mit kyklopischer Ringmauer 
und Hauserresten. Lokale und mykenische Keramik im Museum von Olympia. Vorberichte A. M. 
1908, 320ff. Arch. Anz. 1909, 120.

Kakovatos (Pylos). Lageplan A. M. 1913 Taf.5. Auf der Akropolis Mauerreste, monochrome 
und wenige mykenische Scherben. Etwas tiefer nordlich drei groBe Kuppelgraber (s. Abb. 45), 
zwei mit Bestattungsgruben; in ihnen land man reiche Keramik, besonders groBe Amphoren, 
viel Bernstein und einige Schmucksachen, veroffentlicht A. M. 1909, 269ft. Taf. 12—24. Berichte 
A. M. 1907, XV; 1908, 295ft.; 1913, 97ft

Anemoduri am Rand der Ebene von Megalopolis. Ein Depot von vier schongeschliffenen 
Steinbeilen, Obsidiansplittern und kleinen Scherbe Eph. 1901, 85ft Taf. 5.

Tegea. Am Athenatempel fand man einige spatmykenische Scherben, B. C. H. 1901, 256, 
Tegea-Mus. Inv. Nr. 942, 946. Am Sarandapotamos in der Nahe Kuppelgraber, von denen nur eins 
mit funf schonen mykenischen Vasen geoffnet ist; unpubliziert; Funde im Tegea-Museum.

Orchomenos in Arkadien, mattbemalte Scherben, aufgelesen von 0. Walter.

i) Messenien und Lakonien
Tragana bei Pylos. Niedrige Akropolis mit prahistorischen Scherben. Zwei Kuppelgraber, 

eins davon ausgegraben. Skias, der den Dromos ausgrub, hielt seine Grabung fur ein Schacht- 
grab, Prakt. 1909, 274ft Taf. 3, 4; erst Kuruniotis, Eph. 1912 , 268 |1914, 99ff.|, offnete die Tholos 
und fand in ihrdrei Gruben. Schone palaststilartige Vasen in Athen, Nat.-Mus.

Pylos. Eine Hohle mit mykenischen Scherben am Nordostabhang des Koryphasion, Plan 
Exped. de Moree I Tat VII 1. 2. Berichte A. M. 1889, 132t; B. C. H. 1896, 388t

Kampos am FuB der Akropolis von Gerenia. Eingesturztes und z. Τ. ausgeraubtes 
Kuppelgrab. Zwei Bleifiguren und einige Scherben fand Tsuntas; Eph. 1891, 189ft

Kutiphari (Thalamae). Eine Bugelkanne im Museum von Sparta; Tod-Wace, Catalogue 
of the Sparta Museum 222.

Arkines in den ostlichen Vorbergen des Taygetos. Mehrere kleine Kuppelgraber. Eph. 
1889, 132ft; Prakt. 1910, 277.

Vaphio. Auf dem Hugel Palaopyrgos einige mykenische Scherben von einer Ansiedlung: 
Eph. 1889, 131. A. M. 1909, 71 f. Im Gipfel des nOrdlich anstoBenden Hugels ein Kuppelgrab mit 
einer Grube im Stomion, einer andern in der Tholos, deren Hauptinhalt zwei Goldbecher waren. 
SchOne altermykenische Keramik in Athen und Sparta, vgl. J. H. S. 1904 Taf. 11. Berichte: Eph. 
1888, 197ft; 1889, 129ft, besonders 136ft
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H. Kyriaki (Amyklae). Auf dem Amyklaionhflgel alte Siedlungsreste (Obsidian) und my- 
kenische Keramik und Idole. Eph. 1892, Iff. Tod-Wace, Catalogue of the Sparta Museum 221, 236, 
244ff. Vormykenische Vasen in Athen, Nat.-Mus. Nr. 37 und 38. In der Nahe zwei Felskammer- 
graber, Eph. 1888, 199; 1889, 131. [Arch. Jahrb. 1918, lOlf. 114.]

Sparta-Menelaion (Therapnai) am linken Eurotasufer, auf einem steilen Huge! eine aus- 
gedehnte stadtische Siedlung mykenischer Zeit, die durch Brand zerstOrt wurde; Lehmziegel- 
mauern mit bemaltem Stuck verputzt; Scherben und Hausrat (Weinpithoi). Berichte Eph. 1889, 
130f.; B. S. A. XV 109f., 113f. und besonders XVI 4ff.

Geraki (Geronthrae). Am Stadtberg Ansiedlungsreste, Obsidian und Keramik, von vor- 
mykenischer Zeit an; einige Steinkistengraber. B. S. A. XI96ff.; XVI 72ff.

Kythera. MarmorgefaB der Kykladenkultur von Skandeia, A. M. 1891, 53f. Vgl. Ber. Berl. 
Ak. 1897, 265. — Ober neue ergebnisreiche Ausgrabungen von Stars voriaufig Arch. Anz. 1915,196.

k) Argolis
Ein grOBeres landeskundliches Werk uber die Argolis von A. Frickenhaus und W. Moller, das 

alle aiteren Siedlungen berucksichtigt, ist in Vorbereitung. Vorberichte A. M. 1911,21 ff. Klio 1910,390f.
Myli (Lerna). An der SUdseite des Sumpfes ein Hugel mit vormykenischen und mykeni- 

schen Scherben. A. M. 1911, 24; W.-T. 224.
Argos. Auf der obersten Kuppe des flachen Aspishugels Reste einer befestigten Ansied- 

lung, in der sich zwei Bauperioden unterscheiden lassen, mit vormykenischer Keramik; einige 
mykenische Scherben unter den tiefer gelegenen Hausern hellenischer Zeit. B. C. H. 1906, 5ff.; 
1907, 139ff. Taf. 5—9. — Am Deirasbach, in der Schlucht zwischen Aspis und Larissa, Nekropole 
von neun Felskammern mit Dromoi und z. T. mit Gruben oder Nischen; in ihnen mykenische 
Vasen und einige spater hineingedrungene geometrische Scherben. B. C. H. 1904, 364ff. Taf. 13, 14.

Skala (Lyrkeia). Burg und mykenische Nekropole im Inachostal; A. M. 1911, 24; Museum 
XX 31 ff. (zitiert nach J. H. S. 1912, 386).

Nemea; Spuren einer mykenischen Siedlung. A. M. 1911, 26.
H. Vasilios. Spatmykenische Kultstatte mit vielen Votivterrakotten. Arch. Anz. 1913, 116.
Mykena. Der Burgberg mit starker Quelle im Winkel zweier Bache und ihm vorgelagert 

der Stadtberg έν μυχω Άργόλιδοε am Rande der Ebene, uberragt von hbheren Bergen. Lage und 
StraBen bei Steffen, Karten von Mykena, 1887. Die Burg ist stark befestigt; ein Haupttor im Nord- 
westen, dessen Entlastungsdreieck uber dem Tursturz ein LOwenrelief ausfullt (s. Abb. 20); ein 
Nebentor im Nordosten. Innerhalb der Burgmauer im Westen sechs durch die reichen Goldfunde 
bekannte viereckige Schachtgraber mit Balken und Steinplatten uberdeckt; uber ihnen standen 
skulpierte Stelen und ein Altar; den Grabbezirk umschloB spater ein auf einer hohen Anschut- 
tung stehender Ring von Steinplatten (s. Abb. 50). Ansichten der Ausgrabung: Ant. Denkm. II 
Taf. 46f. Zwischen den Grabern I und IV wurde neuerdings ein Felsloch entdeckt mit Keramik von 
der Kamaresart an, ΤΤαναθήναια Nov. 1913 S. 60. Eine Treppe fuhrt zu dem Palast auf der Burg- 
hohe, der ein Megaron mit rundem Herd und Vor- und Nebenraume mit bemalten FuBboden 
und Wandmalereien umfaBt. Zahlreiche Hauser im Burggebiet. AuBerhalb der Burg das ebenfalls 
von einer Mauer umgebene Stadtgebiet mit Gebauderesten und Nekropolen von Kuppel- und 
Kammergrabern. Das sog. Schatzhaus des Atreus (s. Abb. 54) hat im Eingang skulpierte Halbsaulen, 
eine reiche Turumrahmung und in der Tholos Klammerlocher fur Bronzeschmuck. Sieben Kuppel- 
graber und zahlreiche Felskammern, auch einige Plattengraber hat man innerhalb und auBerhalb 
des Mauerrings ausgegraben; Plan Eph. 1888, 120 Abb.l. Unter der reichen vormykenischen und 
mykenischen Keramik auch kretischer Import, J. H. S. 1903, 192 Abb. 10; 1904, Taf. 13. Berichte: 
Schliemann, Mykena 1878. Furtwangler-Loeschcke, Myk. Thongef. 1879, Myk. Vas. 1886 , 50ff.
A. M. 1882, 241ff. B. C. H. 1886, 341ff. Eph. 1887, 155ff.; 1888,119ff.; 1891, Iff.; 1896, Iff.; 1897, 97ff.; 
1902, Iff.; 1907, 31 ff. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen 1891s. Tsuntas, Μυκή-ναι 1893. (An- 
sicht Abb. 4.). [Rodenwaldt, Arch. Jahrb. 1919.]
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Abb. 4. Mykena.

Heraion bei Argos (Prosyinna). Ansiedlungsreste mit vormykenischer und mykenischer 
Keramik auf den oberen Terrassen des Heiligtums; Waldstein, Heraeum II 7411. A. M. 1909, 74ft; 
1911, 24. Ini Gebiet des Heiligtums ein fruhmykenisches Schachtgrab (Heraeum I S. 41 Abb. 13 
und S. 79; II S. 74) und in der Nahe zwei spatmykenische runde Felsgraber mit Dromoi (He
raeum I S. 42 Abb. 14, S. 791.; II S. 91ff.). Am Hugelrand nordwestlich vom Tempel ein groBes 
Kuppelgrab mit Dromos von der Ebene her und mit drei Gruben in der Tholos; auch spate Bei- 
setzungen romischer Zeit darin. A. M. 1878, 27111. Plan Taf. 11. Keramik: M. Th. Taf. 12.

Dendra (Midea). Befestigte Ansiediung auf steiler Bergkuppe; Mauern Inst. Phot. Argolis 
88—91 (s. Abb.27); Topographie und Funde A. M. 1892, 95f.; 1911, 24. Zahlreiche mykenischeScherben.

Tiryns. Kleiner isolierter Felshugel. Plan Abb. 21. Auf der Obefburg liegt uber einer 
Kurvenmauer ein groBer Rundbau mit Lehmziegelwanden auf einer Steinschicht (s. Abb. 29); 
uber diesem liegen wieder Kurvenmauern (s. Abb. 33) und vormykenische Steinkistengraber. 
Der GrundriB des alteren mykenischen Palastes ist unbekannt; er war befestigt und hatte seinen 
Eingang unter dem spateren auBeren Propylon. Die Ummauerung der gesamten Burg stammt 
erst aus jungermykenischer Zeit. Zu ihr gehort die groBe Rampe im Osten (s. Abb. 22), die 
stark befestigte Nebentreppe im Westen (s. Abb. 23), die kleinen Pforten der Mittel- und Unter- 
burg, die spitzbogig uberwolbten Galerien im Osten und Siiden (s. Abb. 24 u. 25). Die Palast- 
anlage besteht im wesentlichen aus auBeren Propylaen mit Saulen, AuBenhof, Innenpropylaen, 
Vorhof des Megaron mit Saulenstellung und Altar, Megaron (s. Abb. 36) mit bemaltem FuBboden, 
saulenumstelltem Herd und Thronbau, Nebenmegara mit besonderen Vorhofen, Badezimmer (s. 
Abb. 37) und anderen Raumen. Zum Schmuck gehoren der Alabasterfries in der Vorhalle des 
Hauptmegaron, reiche Wandmalereien, die auch schon der altere Palast besaB, und FuBboden- 
gemalde. Der Palast ist durch Brand untergegangen. Neolithische Keramik fehlt, fruhbronzezeit- 
liche und mykenische ist sehr zahlreich. Berichte: Schliemann, Tiryns 1886. M. V. S. 44f. A. M. 
1905, 151 ff.; 1907, Iff.; 1911, 198ff.; 1913, 78ff. und 329ff. Fresken: Rodenwaldt, Tiryns II, 1912. 
Zahlreiche Photographien des Instituts. Rings um die Burg ausgedehnte Unterstadt, Arch. Anz.
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Abb. 5. Tiryns.
1909, 122. In der Nahe Pithosgraber (Eph. 1898, 210) und ein schon erhaltenes Kuppelgrab A. M. 
1913, 347H. Ober einen neuen, bedeutenden Goldfund aus der Unterstadt vorlSufig Arch. Anz. 
1916,143ft (Ansicht der Burg Abb. 5.).

Nauplia. Nekropole von Felskammern mit spatmykenischer Keramik am Nordostabhang 
des Palamidi und am Hugel Evangelistria; Funde im Nat.-Mus. Athen, Vitr. 70—72. Berichte 
A. M. 1880, 143ft M. V. S. 45ft Prakt. 1892, 52ff.

Tolon (Asine). Akropolis mit vormykenischer und mykenischer Keramik und einigen 
Mauerresten; M. V. S. 47. Frazers Pausaniasausgabe III 299. A. M. 1911, 26. W.-T. 224. Die An- 
setzung von Asine bei Tsafer Aga (Woch. f. kl. Phil. 1903, 1357 und R. Kiepert, Text zu Formae 
orbis antiqui XIII) ist unrichtig.

Kandia. Kleine mykenische Burg. Frazers Pausaniasausgabe III 299. A. M. 1911, 26.
Iria. Mykenische Scherben auf einem Hugel beim Dorf. Arch. Anz. 1911, 150.
Dimana. Am Wege nach Epidauros nOrdlich des Tals ein Hugel mit Mauerresten und 

mykenischen Scherben. Arch. Anz. 1911, 150.
Nea-Epidauros. Nekropole von sieben Felskammern am Bergabhang mit mykenischen 

Vasen. Deltion 1888, 155ft A. M. 1911, 29. Athen, Nat.-Mus. Nr. 4888.
Megalochorio (Methana). Mykenische Scherben auf dem kleinen Burgfelsen. A. M. 1911, 35.
Poros (Kalauria). Ein vielleicht mykenisches Felskammergrab am Weg zum Tempel; Arch. 

Zeit. 1866, 260* Tat A 3, 4. Einige mykenische Scherben in der Anschiittung des Tempelbezirks 
hoch im Gebirge; A. M. 1895, 297ft

Karakasi (Eileoi). Am FuBe der Akropolis Nekropole von plattenbedeckten Grabern mit 
spatmykenischen Vasen. Prakt. 1909, 182f. Nat.-Mus. Athen Vitr. 175.

Kastri (Hermione), Plan A. M. 1911 Tat 1. Mykenische Scherben auf dem Nekropolenhiigel 
sudwestlich von der Stadt. Prakt. 1909, 176. A. M. 1911, 37.

Hydra. Viele mykenische Scherben auf dem steilen Burgberg am Meer westlich von der 
Stadt. A. M. 1911, 38.
I) Kykladen

Tenos. Ein Marmoridol. J. H. S. 1888, 82.
Mykonos. Ausgeraubte Kuppelgraber. A. M. 1898, 362.
Delos. Allenthalben unter dem Temenos mykenische Siedlungsreste und Sche.ben, Comptes 

rendus de 1’Acad. des Inscr. 1907, 341; B. C. H. 1911, 351. Viereckige mykenische Grabkammer mit 
Dromos, umgeben von einer hellenistischen Ringmauer, Comptes rendus 1997,338 ft Explor. de Delos 
V 1912, 63ft Marmoridol in Berlin, Beschr. d. antiken Skulpt. Nr. 577. Mykenische Vase M. V. S. 32.
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Rheneia. Marmoridole, RoB, Aufsatze I 53. Der Grabbezirk (A. M. 1898, 361) ist nicht 'kykla- 
disch’, wie Zehetmaier, Leichenbestattung 31, erschlieBt, sondern aus geometrisch-archaischer Zeit.

Syros. Chalandriani. Befestigte Akropolis (Kastro) am Meer, Eph. 1899, 118 Abb. 32, 
Taf. 7, 1; Verlauf der Mauer s. Abb. 17. Jenseits einer Schlucht bei der Kirche Panagia Ansied- 
lungsspuren (ebd. 78) und ausgedehnte Nekropole von Erdgrabern mit Steinsetzungen (s. Abb. 48), 
die reihenweise am Hugelhang liegen, ebd. 77ff. Altere Funde Rev. arch. VI 1862, 224ff. M. V. 
S. 32. B. S. A. II 14111. Mem. du Nord 1896, 26 und 67. A. M. 1896 Tal. V 14; 1913 Taf. 7—9. Kleinere 
Nekropolen bei H. Lukas am Grammatuhalen im Nordwesten und bei Pedema am Kinihafen 
im Westen.

Keos. Ein Marmoridol in Koperihagen, Mem. du Nord 1896, 8. DaB die Mauern von Kar- 
thaa (Inst. Phot. Keos 1—4) in mykenische Zeit zuruckgehen (Savignoni, Eph. 1898, 22211.), ist 
mir unwahrscheinlich.

Kythnos. Eine Bugelkanne. M. V. S. 32.
Seriphos. Eingeritzte Pyxis, M6m. du Nord 1896, 24. Mykenische Vase in Kopenhagen, 

M. V. S. 32.
Siphnos. H. Andreas sudostlich von Apollonia, belestigte Akropolis. Eph. 1899, 13011. Ver

lauf der Mauer s. Abb. 18. Mykenische Scherben von dort und von der Ansiedlung Phrudi tu 
Kalamitsiu im Nat.-Mus. Athen (magaziniert). — Andere Ansiedlungsreste B. S. A. III 85. — 
Nekropolen in der Art der Kykladengraber bei Akrotiraki an der Platialosbucht und bei Vathy 
im Sudwesten; daneben auch Siedlungsreste. Eph. 1899, 73ff. Vgl. auch A. M. 1896, 210. Funde 
im Nat.-Mus. Athen.

Paros. Ansiedlung auf der Akropolis von Parikia [A. M. 1917, Iff.], vgl. Arch. Anz. 1900,20; 
Funde in Paros; Inst. Phot. Paros. — Vereinzelte Ansiedlungsspuren und zahlreiche Nekro
polen von Kistengrabern, Eph. 1898, 139ff.; am wichtigsten Pyrgos an der Sudkiiste (identisch 
mit Akrotiri, B. S. A. IV 22f.), Abyssos, Kamari, Episkopiana. Zur genauen Festlegung der 
meisten Nekropolen genugen die vorhandenen Karten nicht. Funde im Nat.-Mus. Athen. Mar
moridole, Mem. du Nord 1896, 66.

Antiparos (Oliaros). Von den Ansiedlungsresten, die Bent, J. H. S. 1884, 47 f. gesehen 
haben will, hat Tsuntas, Eph. 1898, 176 nichts wiedergefunden. Nekropolen der Kykladenkultur, 
ebd. 140. Marmoridole, Mem. du Nord. 1896, 20. A. M. 1891, 51.

Despotikos. Ansiedlungsreste, Eph. 1898, 176. Nekropolen der Kykladenkultur, ebd. 140f.
Naxos. Akropolen mit Siedlungsresten Rizokastelia bei Tripodes (Prakt. 1910, 273), 

Spedos und Kastraki bei Polichni (B. S. A. IV 23, Prakt. 1908, 117; 1909, 209f.; 1910, 272f.). 
Nekropolen von Kistengrabern Phyrroges, Spedos, Polichni, Aida u. a. Congres d’Ath^nes 
1905, 216ff. Prakt. 1906, 86ff.; 1908, 114ff.; 1909, 209ff.; 1910, 270ff. Altere Marmoridole, M6m. du 
Nord 1896, 65. Ein ausgeraubtes Kuppelgrab bei Komiaki, Prakt. 1908, 118. -Die Funde der 
Nekropolen z. Τ. in Naxos, z. Τ. in Athen, Nat.-Mus. Die genaue Lokalisierung der meisten Nekro
polen ist mit den mir vorliegenden Karten von Dugit, Philippson und in IG. XII 5 nicht moglich.

Amorgos. Nekropolen der Kykladenkultur, am wichtigsten Kapsala, Kapros, Dokathis- 
mata, z. Τ. mit Spuren zugehoriger Ansiedlungen, A. M. 1886, 15ff.=DummIer, KI. Schr. Ill 45ff. 
Eph. 1898, 137ff., und viele vereinzelte Graber. Funde in Felsspalten und Abfallgrube bei Kato 
Akrotiri, ebd. 166f., nicht aus 'Baulichkeiten’, wie Kahrstedt, A. M. 1913, 166 sagt. Andere Grab- 
funde M. V. S. 32 und 83. Prakt. 1889, 69. M6m. du Nord 1896, 7 u. 30ff. A. M. 1891, 46ff. Arch.
Anz. 1891, 133. Mykenische Vasen und Scherben gefunden bei Arkesine und Agiale, A. M. 
1886, 40. Funde hauptsachlich in Berlin, Kopenhagen und Athen, Nat.-Mus. — Marmoridole von
Herakleia bei Amorgos, RoB, Inselreisen II 35. Marmorfiguren von Keros bei Amorgos, A. M. 
1884, 156ff., in Athen, Nat.-Mus.

los. Marmoridole, RoB, Aufsatze I 53. In Kopenhagen, M6m. du Nord 1896, 16. In Athen, 
A. M. 1891, 49 A.

Sikinos. Eingeritzte Pfanne in Kopenhagen, Mem. du Nord 1896, 25. Vgl. M. V. S. 32.
Pholegandros. Ansiedlung, B. S. A. III 86f.
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Abb. 6. Ansiedlung auf Thera unter Lavamassen.

Melos. Phylakopi. Befestigte Stadtanlage unmittelbar an der Steilkuste (Ansicht Abb. 15, 
ein Stuck der Stadtmauer Abb. 19); drei Bauperioden: II. Stadt durch Brand zerstort; III. Stadt 
mit Palast (s. Abb. 44) und mykenischer Keramik. Excavations at Phylakopi by the British School 
at Athens, London 1904; Nachtrag B. S. A. XVII 1 If. — Andere Ansiedlungen, B. S. A. III 71 If.; 
1V-22I. Graber (Pithoi, Kistengraber, Felskammern) in und um Phylakopi, Exc. at Phyl. 234 If. 
A. M. 1886 , 26ff. B.'S. A. III 52ff., XVII 6ff.; bei Pelos B. S. A. III 35ff.; bei Angathia, Exc. 
at Phyl. 229 A. 4. — SteingefaB in Munchen, A. M. 1886 , 445ft Marmorvasen und Idole, Mem. 
du Nord 1896, 65. Marmoridol von Kimolos bei Melos, ebd. 9. — Die wichtigste Keramik (vgl. 
M. V. S. 32 und 83) ist im Nat-Mus., Athen. — Die fruhe Bedeutung von Melos beruht auf der 
Ausnutzung der Obsidianlager.

Thera. Hauserreste unter der Bimsteinschuttung an der Sudkuste von Therasia (Fouque, 
Santorin 1879, 94ff.), bei Akrotiri (Mamet-Gorceix bei Fouque), am Bett des Potamos von Ka
mara (Zahn bei Hiller v. Gaertringen, Thera III 19 und 39ff.). Ansicht Abb. 6. Vgl. M. V. S. 19. 
Grabfunde, Arch. Zeit. 1866, 258*. M. V. S. 21. RoB, Inselreisen I 181. M6m. du Nord 1896, 18f. 
67f. Mykenische Scherben vom Messavuno Hiller, Thera III 237A. Die meisten Vasen sind in 
Thera (Museum), Athen (Ecole Fran?aise und Nat.-Mus.) und Paris (Louvre).
m) Sporaden und Milet

Skyros. Die von Dawkins, B. S. A. XI 78ft, als spatmykenisch bezeichneten Vasen ge- 
hftren erst der Eisenzeit an, W.-T. 208f.

Lesbos. Mykenische Bugelkanne von Antissa in Berlin, M. V. S. 83. Scherben von My- 
tilene in London, Brit Mus.

Chios. Die Datierung der Funde aus der HOhle bei H. Galas ist zweifelhaft. A. M. 1888, 183 ft
Milet. Hauserreste mit vielen Scherben von einer mykenischen Ansiedlung unter dem 

Athenatempel und in seiner Umgebung nahe dem groBten Hafen; sudwestlich vom Hafen am 
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Kalabaktepe nur sparliche mykenische Scherbenfunde; westlich vom Kalabaktepe am Ostabhang 
des Deirmentepe eine Nekropole von meist viereckigen Felskammern mit charakteristischen sich 
oben verengenden Dromoi; in diesen lagen zahlreiche spatmykenische Vasen. Wiegand, 6. Be- 
richt uber die Ausgrabungen, Abh.· Berl. Ak. 1908, 7ft — Die typisch mykenische Grabform 
neben den Ansiedlungsresten laBt keinen Zweifel, daB hier eine echt mykenische Siedlung, 
nicht bloB Import mykenischer Vasen vorliegt. Daher rechne ich Milet zum heimischen Kultur- 
gebiet im Gegensatz zum kleinasiatischen Ausland und reihe es den Inseln des Agaischen 
Meeres an.

Kalymnos. Mykenische Vasen aus Grabern beim Hafen Pothia im Brit Mus., London. 
Class. Rev. 1887, 80. J. H. S. 1887, 446ff.

Kos. Mykenische Vase aus Antimachia im Brit. Mus., London. M. V. S. 33. Der an- 
geblich mykenische Kuppelbau des Brunnenhauses der Burinna sudlich der Stadt Kos (RoB, 
Aufsatze II Taf. V S. 389ff.) gehOrt in viel spatere Zeit. Arch. Anz. 1905, 13.

Nisyros. Ein Marmoridol in Berlin; Beschr. d. ant. Skulpt. Nr. 575.
Rhodos. lalysos. Nekropole von Felskammergrabern spatmykenischer Zeit an zwei 

Hugeln Sstlich von dem Burgberg Phileremos. M. V. S. Iff. Funde im Brit-Mus., London. — 
Kameiros. Felskammergraber bei Kalavarda; M. V. S. 18 und 80f. — Lindos. Danische Aus
grabungen: Steinbeile, eine Kykladenscherbe, sparliche mykenische Scherben; Mitteilung von 
Blinkenberg. — Andere Nekropolen (Batoi, Apollakia, Katavia) im Innern der Insei. Mykenische 
Vasen durch den Kunsthandel nach Mannheim gelangt: Beispiele Helbings Auktionskatalog 1913, 
S. 5f. Taf. 4; Arch. Jahrb. 1911, 259ff. [Annuario d. Sc. Arch. Ital. di Atene I 1914,369f.]

Karpathos. Schwarzes Kalksteinidol aus Pegadia im Brit. Mus., London; J. H. S. 1885, 
235. Class. Rev. 1887, 27. Mykenische Vasen aus einem Grab M. V. S. 83. J. H. S. 1887, 449. Vgl. 
Jahrb. 1911, 259.

η) Kreta
Obersichtliche Behandlung der kretischen Funde bis 1907 bei Burrows, The discoveries in 

Crete, 1. und 2. Aufl. 1907.
Osten
Palakastro. An den Abhangen des Hugels von Kastri (Ansichten B. S. A. VIII Taf. 15 und 16) 

und in der Ebene und auf den Hugelwellen sudlich vom Kastrihugel um Russolakkos herum ein 
ausgedehntes Stadtgebiet (Plane B. S. A. IX Taf. 6; X Taf. 4; XI Taf. 9 u. 10), besiedelt vom Be- 
ginn der mittelminoischen bis zum Ende der spatminoischen Epoche. Altere fruhminoische Graber 
und Ostotheken im Stadtgebiet in der Gegend Hellenika am Kastrihugel und am Sarandarihugel, 
B. S. A. VIII 290ff. X 197ff. XI 269ff. Plane B. S. A. XI 270; ein spatmykenisches Kuppelgrab B. S. A. 
VIII 303ff.; Kammergraber mit Larnakes B. S. A. VIII 297. X 227ff. XI 290ft XII Iff. Funde im 
Museum von Candia. Fundberichte B. S. A. VIII 1902 bis XII 1906. Alteres Antiquary 1892, 115ff. 
J. H. S. 1902 384t — Ein mykenisches Landgut zwei Kilometer nordlich bei Kuramenos B. S. A. 
IX 329ft — Auf der 270 m hohen Bergkuppe Petsofa sudlich von Russolakkos lag eine Kult- 
statte, von der viele mittelminoische Votivfiguren stammen, B. S. A. IX 356ft Plan ebd. Taf. 7. — 
Ein fruhminoisches Hbhlengrab und ein mykenisches Haus 5 km westiich bei H. Nikolaos 
B. S. A. IX 336 ft

Magasa. In gebirgigem Geiande sudlich von Palakastro neolithische HOhle und vier- 
eckiges Haus, B. S. A. XI 260ft Funde in Candia.

Zakro. An einer geschutzten Hafenbucht mit kleiner KUstenebene bei Kato Zakro ein 
Akropolishugel mit Unterstadt, von der zahlreiche Hauser aufgedeckt wurden, und die vom Aus- 
gang der mittelminoischen bis in die mykenische Zeit bewohnt war, B. S. A. VII 121 ff. 150ft Zu 
den wichtigsten Funden gehoren Stempelabdrucke in Ton, J. H. S. 1902, 76ft; Keramik, J. H. S. 
1902, 333ft; 1903, 248ft — 4 km landeinwarts an der Schlucht des Baches bei Epano Zakro 
fruhminoische Hbhlengraber, B. S. A. VII 142ft — In der Nahe mykenische Siedlungsreste bei 
Xerokambolina und Ambelis, B. S. A. VIII 147ft — Funde in Candia.
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Prasos. Plan B. S. A. VIII Taf. 7. An der Hauptakropolis mykenische Graber. Etwas sudiich 
Kuppelgraber aus dem Obergang zur geometrischen Zeit, B. S. A. VIII 240 If. — 1 km nbrdlich 
von der Hauptakropolis am rechten Ufer des Sitiabaches die HOhle von Skalas mit etwas neo- 
lithischer und mittelminoischer Keramik, B. S. A. VIII 235f. Funde in Candia.

Sitia. Aus einem zerstOrten mykenischen Grab bei Limen Sitias Larnakes, Eph. 1904, 54. 
Terrakottastatuette, Mon. Ant. VI 175.

Petras. Gebaudereste mit mittel- und spatminoischer Keramik, B. S. A. VIII 282ff.
Chamazi. Auf einer elliptischen Bergkuppe ein aus kleinen Bruchsteinen erbautes Oval- 

haus aus dem Ende der fruhminoischen Epoche; ein viereckiges Gebaude in der Nahe, wahr- 
scheinlich aus mykenischer Zeit. Eph. 1906, 117ff. Plan des Ovalhauses ebd. 119. Noack, Oval- 
haus und Palast 55ff. Bulle, Berl. phil. Woch. 1910, 1262. Mackenzie, B, S. A. XIV 414ff.

Muliana. Ansiedlungsreste und zwei spatmykenische Kuppelgraber in der Sellades ge- 
nannten Gegend, andere z. T. zerstorte Kuppelgraber in der Gegend Vurlia. Eph. 1904, 21ff. · ,

Turloti. Unterhalb dps Dories eine mykenische Nekropole. A. J. A. 1909, 286.
Mochlos. Einst eine Landzunge mit dpppeltem Hafen, die jetzt zur Insel geworden ist; 

an der Kuste und vor allem am Sudabhang der felsigen·Insel Ansiedlungsreste; die auf der Insel 
ausgegrabenen Stadtteile gehOren in fruhminoische Zeit, einige durch Brand zerstorte Neubauten 
in den Beginn der spatminoischen Zeit. Bericht A. J. A. 1909, 274ff.— Der grOBte Teil der fruh
minoischen Nekropole lag am steilen Felshang der Irisel, wo groBe gemauerte Kammer-, Kisten- und 
Pithosgraber entdeckt wurden; auch Beisetzungen in kleinen FelshOhlungen; einige Felskammern 
an der gegenuberliegenden Kiiste. Aus der Nekropole stammen auBer reicher Keramik vor allem 
wundervolle SteingefaBe. Funde in Candia. Seager, Explorations in the Island bl Mochlos, 1912.

Pseira. Kleine felsige Insel ohne Quelle. Enggebaute.Ansiedlung am Abhang zu einer Bucht; 
zuerst in fruhminoischer Zeit besiedelt; Neubau zu Beginn der spatminoischen Zeit mit z. Τ. reichen 
Hausern (ein prachtvolles Stuckrelief); schon am Ende der 1. spatminoischen Periode wieder vollig 
zerstort. Seager, Pseira 1910 (Anthrop. Public, of the Penns. Univ. III 1). Nekropole unpubliziert.

Kavusi. Am Vrontaberg und auf dem 700 m hohen Kastro Gebaudeanlagen und kleine' 
Kuppelgraber aus der Obergangszeit zum geometrischen Stil, z. T. schon aus rein geometrischer 
Zeit, A. J. A. 1901, 125ff. Nordwestlich bei Hagios Antonios fruhminoische oder mittelminoische 
Scherben in bewegter Erde, A. J. A. 1901, 130f. Trans. Penns. Univ. 1 21f.

Avgo. Bei der Panagiakirche groBes Gebaude wahrscheinlich aus mykenischer Zeit; auf 
dem TrapezihUgel oberhalb der Kirche von Avgo Fund von mykenischen Schmuckstiicken an- 
scheinend aus einem Grabe, A. J. A. 1905, 277ff. Trans. Penns. Univ. I 18ff.

Gurnia. Stadtanlage auf einem Hugelrucken unweit vom Meer; Blate zu Beginn der spat
minoischen Zeit; vor dem Ende der minoischen Zeit starker ZerstOrungsbrand, danach geringe 
Spuren spatmykenischer Wiederbesiedlung (Plan Abb. 13; ein StraBenzug Abb. 14). UnregelmaBige 
Hauserblocke; in der Mitte eine Palastanlage; im Suden ein freier Marktplatz. Ausgrabungsbericht: 
H. Boyd Hawes, Gournia, 1908, publish, by the Amer. Explor. Soc. Ober die Wiederbesiedlung 
Oelmann, Jahrb. 1912, 38ff. In einigen Hausern spatere Beisetzungen, Gournia 46. — Auch in der 
Umgebung Ansiedlungsreste am Meer und bei Pachyammos. Ebendort auf dem Hugel Alazzo- 
muri Larnakesgraber; weiter siidostlich bei Arsa Langada und besonders nach dem Meere zu 
bei Sphungares Pithosgraber und fruhminoische Kistengraber, Anthrop. Publ. of the Pennsylv. 
Univ. III 2, 1912, 43ff. Taf. 10—16. Ferner am Westabhang des Stadtbergs fruhminoische Fels- 
graber und weiter westlich bei Tachir ein spatminoisches HShlengrab mit Larnax, Trans. Penns. 
Univ. I 20f. Am Meer die Hohle von Chrysokamino mit fruh- und mittelminoischer Keramik 
und KupfererzstUcken, Mosso, Preistoria II, Origini d. Civ. med. 219ff. (Ansicht von Gurnia Abb. 7).

Vasiliki. Der niedrige, Kephala genannte Kalksteinrucken inmitten einer fruchtbaren Ebene 
trug schon in fruhminoischer Zeit eine dOrfliche Ansiedlung, die durch Brand zerstOrt wurde; aus 
mittelminoischer Zeit nur einige Hauser am Ostabhang; spatminoische Ansiedlungsspuren und ein 
mykenisches Kuppelgrab mit Larnax und zwei Vasen bei Hagios Theodoros an der hochsten 
Stelle der Kephala. Trans. Penns. Univ. I 207ff. (danach Boyd Hawes, Gournia 49f.), II 118ff.

Fiminen, Die kretisch-mykenische Kultur 2
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Abb. 7. Gurnia auf Kreta.
Episkopi. Spatminoische Gruber, Trans. Penns. Univ. II 111.
Hagia Photia. Fruhminoische Hohlengraber, Trans. Penns. Univ. I 183ff: Boyd Hawes, 

Gournia 56 und 60. Von Mosso, Mon. Ant. XIX 204, wird der Fundort als S. Giovanni di Hiera- 
petra bezeichnet.

Hierapetra. GroBes mykenisches GefaB, jetzt im Museum von Candia.
Vrokastro. Ansiedlungsspuren mittelminoischer Zeit, A. J. A. 1911, 74. Stadtanlage und 

kleine Kuppelgraber aus der Obergangszeit vom spatmykenischen zum geometrischen Stil, A. J. A. 
1913, 91 f. [Anthrop. Publ. Univ. Penns. III 1914, Heft 3.]

Norden
Milatos an der Nordkuste. An der Akropolis zwei Kammergraber mit Larnakes; das Ost- 

liche Mon. Ant. I 208f., das westliche Evans, Prehist. Tombs 93 ff.
Malia. [GroBer minoischer Bau. L. M. I. Bronzestatuette. Deltion II167.]
Sidaro Kephala in den Vorbergen der Selena. Doppelakropole, ubersat mit mykenischen 

und aiteren Scherben, Mon. Ant. IX 402ff.
Papura H. Georgiu am PaB von Krasi hoch im Lasithigebirge. Mittel· und spatminoische 

Scherben; Hauserreste an der benachbarten H6he Koptana; weiter bstlich an den Nordhangen 
des Selenabergs mykenische Befestigungen und Graber, Mon. Ant. IX 407ff. Vielleicht sind 
das die Kuppelgraber, von denen Evans in einer bei Zehetmaier, Leichenbestattung 73, wieder- 
gegebenen Zeitungsnotiz spricht.

Psychro. Hoch im Lasithigebirge mykenische Siedlungsreste, und oberhalb des Dories 
groBe zweiteilige HOhle (Plan B. S. A. VI Taf. VIII, Ansichten ebd. Taf. IX), seit Ende der mittel- 
minoischen Zeit zu Kultzwecken benutzt, mit Altar, Libationstafeln und vielen Votiven. Mon. 
Ant. IX 411ff. B. S. A. VI 94ff. Vgl. J. H. S. XVII 352ff. Funde in Candia. DaB die Hbhle nicht 
die diktaische ist, hat besonders Beloch, Klio XI 1911, 433ft., betont. [Vielleicht zugehOrige An- 
siedlung von Platy, Arch. Anz. 1915, 216.]
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Abb. 8. Kumasa auf Kreta.
Erganos. Hoch an den Sudwestabhangen des Lasithigebirges Ansiedlung und spatmyke- 

nische Nekropole aus kleinen Kuppelgrabern, A. J. A. 1901, 261ff. Lagepiane ebd. 2641.
Embaros. Ringsum, speziell an der Patela genannten Stelle, mykenische und vormyke- 

nische Siedlungsreste, A. J. A. 1901, 281 ff.
Panagia. Auf dem H. Eliasberg, 250 m uber der Ebene (Skizze A. J. A. 1901, 394), my

kenische Siedlung und an den Abhangen und Nachbarhugeln gemauerte mykenische Kammer- 
graber, A. J. A. 1901, 283ff. und 393ff.

Macharia. Mykenische Funde. Mitteilung von Hatzidakis.
Arkalochori. HOhle mit fruhminoischen Funden. B. S. A. XIX 35.
Kalochorio. Akropolis mit Ansiedlungsresten und zahlreichen mykenischen Scherben, 

Mon. Ant, IX 377ff. und 434ff.
Skotino in den Vorbergen des Lasithigebirges. Hohle mit mykenischen Funden. Mitteilung 

Mackenzies.
Gurnes und Episkopi. Larnakes, Mon. Ant. IX 365ff. [Kleine fruhminoische Nekropole 

und spatminoische Kammergraber bei Gurnes, Deltion I 59. III 46ff. 62ff. Arch. Anz. 1915, 197.]
Anopolis. Siedlungsreste und Spuren von Larnakesgrabern auf Kephala tu Pyrgu, Mon. 

Ant. IX 362ff. [Mittelminoische Pithosegraber, Deltion III58] Mykenische Vasen in Candia. Sud- 
westlich Artsa ebenfalls Ansiedlungsspuren und Graber mit Larnakes, Eph. 1904, 1 ff.

Chudetsi. Mykenische Biigelkanne im Museum von Candia. Inv. Nr. 254.
Kanli Kastelli. Akropolis und Unterstadt mit mykenischen Scherben, Mon. Ant. IX 344ff.
luktasberg, sudlich von Knossos. Starke Mauern umschlieBen auf dem Gipfel ein Heilig- 

tum, das nach Mackenzies Mitteilung auf Grund der Typen der Terrakottafiguren in den Beginn 
der mittelminoischen Zeit zu setzen ist. Mon. Ant. IX 350ff. J. H. S. 1901, 121 f.

[Damania, bei Epanosiphi, mykenische Ansiedlung und Grab. Arch. Anz. 1916, 156.]
2*
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Abb. 9. Gesamtansicht von Phastos.
Knossos. 5 km vom Meer an dem nach Osten und Suden zu zwei BSchen abfallenden Kephala- 

hugel (Skizze B. S. A. VI Taf. 12), der seit neolithischer Zeit besiedelt war'), eine groBe Palastanlage, 
zu Beginn der mittelminoischen Epoche gebaut und nach einer ZerstSrung am Ende der mittel- 
minoischen Epoche neuhergestellt; nach nochmaliger ZerstOrung in der letzten spatminoischen Pe- 
riode nur z. T. wiederbewohnt. Plan B. S. A. VIII Taf. 1. Burrows, Discoveries in Crete, 1907, Taf. 4. 
Fundschichtungen B. S. A. X 20. Fundberichte von Evans B. S. A. VI 1899 bis XI 1904. Die Raume 
verteilen sich um einen groBen Mittelhof, die sudlichen und Ostlichen auf Terrassen in kompli- 
ziertem, von Lichtschachten und Treppen durchbrochenem Stockwerkbau. Abbildungen B. S. A. VIII 
37, 47, 74; XI 24 und unsere Abb. 41 u. 42. Ungefahr 100 m vom Palast entfernt liegt die sog. 
Kgl. Villa B. S. A. IX Taf. 1. Besonders im Westen um den Palast herum mykenische Privat- 
hauser, B. S. A. VI 70ff. Etwa 250 m westlich der sog. Kleine Palast oder das 'Fetischhaus’, 
B. S. A. XI 2ff. Die wichtigsten Einzelfunde sind im Museum von Candia; ein Scherbendepot 
mit genauen Provenienz- und Schichtangaben hat Evans im Palast selbst angelegt. Altere Funde, 
Rev. arch. 40, 1880, 359ff. und A. M. 1886, 135ff. Verarbeitung der Keramik von Mackenzie J. H. 
S. 1903, 157ff.; 1906, 243ff., einiger Fresken von Fyfe, Journ. of the Inst, of Brit. Architects 1902, 
107ff., 1911, 289, der Schrifttafelchen von Evans, Scripta Minoa I 1909. — Am Ostabhang des 
Hiigels von Zafer Papura, ungefahr 1 km nordlich vom Palast, groBe spatminoische Nekropole, 
Felskammern und Schachtgraber, Evans, Prehist. Tombs 1907 (aus Archaeologia59,1906) Iff. — 3 km 
nordlich vom Palast an der Stelle eic τά ίώπατα, verkurzt Isopata, ein grOBeres und ein kleineres 
aus Quadern gebautes Kammergrab (Abb. 51; das groBere publiziert ebd. 136ff.) und nordlich von 
diesen mehrere Felskammergraber. [Evans, Tomb of the Double Axes, Archaeologia 1915]. — 
Noch 2 km weiter nordlich an einer Einbuchtung des Meers Reste der Hafenanlagen, unpubliziert.

[Candia. 1 km ostlich der Stadt minoische Scherben, ausgeraubte Graber. Schone Bronze- 
statuette. Deltion II 168ff. — 6 km westlich, an der Miindung des Gazi-Baches, spat mittelminoische 
Pithosgraber, Deltion III 60ff ]

Karteros (Amnisos). Siedlungsreste am Meer mit mykenischen Scherben; ebensolche et- 
was oberhalb in der EileithyiahOhle, TTapvaccoc X 1886, 339ff. und Mitteilung von Hatzidakis.

Stavromenos an der StraBe Candia-Malevizi. Mittelminoische Graber mit Larnakes und 
vereinzelten mittelminoischen Vasen, A. M. 1913, 43ff.

Marathokephala. Mykenische Scherben, Rend. d. Linc. 1894, 186ff. Lageplan ebd. Taf. I.
1) Mosso, Mon. Ant. XIX, 1908, 192 halt Kephala und Knossos fur zwei verschiedene Orte, 

deren Keramik seiner Ansicht nach gewisse Unterschiede erkennen lasse!
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Abb. 10. Treppenecke in Phastos.
Tylissos. Auf einem flachen Hilgeiriicken, 6 km vom Meer, drei bei einander gelegene 

Komplexe von Raumen, die aus dem Beginn der spatminoischen Zeit stammen; unter ihnen 
einige fruh- und mittelminoische Funde; daruber eine Schicht aus spatmykenischer Zeit. Von 
den Einzelfunden wichtig Bronzeidol, riesige Bronzekessel, Bronzebarren, Obsidianrhyton. Eph. 
1912, 197ff. Letzte Grabungen Arch. Anz. 1913, 117f. Voriaufiger Bericht von Hatzidakis, Ausonia 
VIII 1913, 76ff. — In der Nahe westlich ein rundes Felsgrab mit drei Larnakes und spatmyke- 
nischen Vasen, A. M. 1913, 45ff. Funde in Candia*.

Pentamodi. Larnax und spatmykenische Vasen, jetzt in Candia. Vgl. Mon. Ant. VI 209ff.
Krusonas. Akropolis mit einigen mykenischen Scherben, Mon. Ant. IX 322ff.
Sarcho. Spatmykenische Vase im Museum von Candia, Inv. Nr. 1575.
Prinias. Akropolis. Zu den altesten Funden gehOren ganz spatmykenische Vasen und 

Idole (A. J. A. 1897, 252ff.; 1901, 399ff.; A. M. 1901, 247ff.); die Besiedlung hat also erst in der 
Obergangszeit zur geometrischen Kultur eingesetzt. Vgl. Mem. 1st. Lomb. XXII 53ff.

In der Idaischen Grotte (Ansicht Mus. Ital. II Taf. XI unten) ist aus mykenischer Zeit 
nur eine Gemme gefunden worden (Mon. Ant. VI 178 Abb. 12), die man auch in spaterer Zeit 
noch benutzt haben kann.

Axos am Mylopotamos. Kyklopische Mauern, Mon. Ant. IX 307ft. Spatmykenische Vasen, 
jetzt im Museum von Candia. Vgl. Mon. Ant. IX 314 Abb. 7.

Patsos an den westlichen Idahangen. HShle mit tOnernen Votivfiguren vo"h Tieren spat- 
minoischer Zeit. Mus. Ital. II 913ff.

Suden
[Episkopi Pediados. Kammergrab mit Larnakes. Arch. Anz. 1916, 156.]
Ligortyno. Kammergraber mit mehreren Larnakes und spatmykenischen Vasen, Mon. Ant. 

XIV 655ff. B. C. H. 1907, 116ft In Paris, Louvre.
Pratoria. Mykenische Funde. Mitteilung von Hatzidakis.
[Gortyn. Neolithische und minoische Funde. Ann. d. Sc. Ital. di Atene I 1914, 372.]
[Platanos, 1 St. sudlich von Gortyn. Sehr reiche fruhminoische Tholoi, kostbare Beigaben. 

Arch. Anz. 1915, 196ft, 1916, 155t]
Kumasa. Hoch in den Randbergen der Messara. Ansiedlung (Abb. 8), drer Tholosgraber 

und eine viereckige Kammer aus fruhminoischer Zeit. Inst. Phot. Kreta 157f. Publiziert nur kurze 
Vorberichte Παναθήναια Jan. 1905 und Okt. 1906. Vgl. Arch. Anz. 1907, 107; 1909, 99. Ein Grab- 
komplex abgebildet Mon. Ant. XIX 207. Kernoi B. S. A. XII 10ft
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Abb. 11. In den Eingangsraumen des Palastes von Phastos. Raum 67—69 auf dem Plan Abb. 43.

Christos auf hohem Bergrucken sudwestlich von Kumasa. Fruhminoisches Tholosgrab 
und Ansiedlungsspuren. Παναθήναια 1907, 91.

Porti, Hagia Eirene und Minare bei Kumasa. Fruhminoische Tholosgraber, bei H. Eirene 
auch Spuren der Ansiedlung. Παναθήναια Okt. 1906, Nov. 1907. Arch. Anz. 1907, 108.

Drakones. Fruhminoische Tholosgraber; an einem viereckige Anbauten, das zweite in 
mykenischer Zeit wiederbenutzt; auch Spuren der Ansiedlung. Παναθήναια 1907, 92.

Kutsokera und Salami. In der Ebene nOrdlich von Kumasa. FruhminoischeTholosgraber. 
Παναθήναια 1907, 91. Nicht auf der Karte eingetragen.

Tsingunia. In der Ebene nttrdlich von Kumasa. MykeniSche Ansiedlung. Παναθήναια 
1907, 92. Nicht auf der Karte eingetragen.

Miamu. Neolithische WohnhOhle; jetzt kommt man nur durch das Haus des Manidakis in 
sie hinein. A. J. A. 1897, 287ff. Mon. Ant. IX 300ff.

Anogeia. Kuppelgrab mit Larnakes (Abb. 55) und einigen spatmykenischen Vasen, Mon. 
Ant. I 203ff. Vgl. XIV 679.

Phastos. Palastanlage (Abb. 9—11) auf der untersten Ostlichsten Kuppe (65 m hoch) eines 
dreigipfligen Berges mit ziemlich steilen Abhangen, am linken Ufer des Hieropotamos, etwa 6 km 
vom Meer, da, wo die Messaraebene sich einengt. Plane A. J. A. 1901, 424; Mon. Ant. XII Taf. 1 
und 2; XIV Taf. 27; unsere Abb. 43 u. 40. Siedlung von neolithischer Zeit an. Alterer mittel- 
minoischer Palast durch Brand zerstort; auf den Ruinen sofort ein neuer erbaut, der in spatmyke- 
nischer Zeit schon wieder verbdet war. Das Gelande verlangte viele Terrassierungen, da auch die 
Abhange mit Dependenzen und Privathausern bebaut wurden; einige Baureste auch auf der mitt- 
leren Kuppe Mon. Ant. XII 14ff. Fundberichte Atene e Roma V 607ff. 679ff. Mon. Ant. XII 6ff. 
XIV 313ff. Rend. d. Linc. 1905, 365ff.; 1907, 257ff. Bollett. d’Arte 1907, 26ff.; 1910, 165ff. Zusammen- 
fassend Pernier, Annuario d. Scuola Italiana di Atene I 1914, 357ff. Fruhminoische (angeblich 
neolithische) Keramik Mon. Ant. XIX 141ff. Inselidole Mon. Ant. VI 175. Diskus mit Schrift- 
zeichen Pernier, Ausonia III 255ff. Vgl. Della Seta, Rend. d. Linc. 1909, 297 51. Ed. Meyer, Ber. 
Berl. Ak. 1909, 1022ff. — Jenseits des Flusses am Rand der die Messara im Norden begrenzenden 
Berge liegen auf einer 3 km weiten Strecke bei Kalyvia, Liliana und Logiadi Nekropolen 
von spatmykenischen Kammergrabern z. T. mit Larnakes, Mon. Ant. XIV 501ff. Funde in Candia.
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Abb. 12. Gesamtansicht von Hagia Triada.
Hagia Triada. Palastanlage (Abb. 12 u. 38) mit umgebenden Privathausern am Abhang eines 

Hugelrilckens 2 km westlich von Phastos. Plan Mem. Ist. Lomb. XXI Taf. 1,1. Von den beiden Bau- 
perioden ist die aitere den jtingeren Paldsten von Knossos und Phastos gleichzeitig, die jungere 
spatmykenisch; vgl. Bulle, Berl. phil. Woch. 1910, 1260. Fundberichte Mon. Ant. XIII 5ff. Mem. Ist. 
Lomb. XXI1905,235II. Letzte Funde Arch. Anz. 1913,1191. — Ganz in der Nahe (Situationsplan Mon. 
Ant. XIV Taf. 41) zwei groBe friihminoische Tholoi (eine auf Abb. 52) mit angebauten Kammern 
Mon. Ant. XIV 678 ff. Mem. Ist. Lomb. XXI 248ff. Rend. d. Linc. 1905, 391ff. Spatminoische Bei- 
setzungen in Hausern und Kammergraber mit Larnakes Mon. Ant. XIV 710ff.; in einem der mit 
Kultszenen bemalte Sarkophag Mon. Ant XIX 5ff. Funde in Candia.

Siva. Friihminoische Tholosgraber. Ausonia VIII 1913, Beibl. 13ff. Funde in Candia.
Hagios Onuphrios. Fruhminoische Grabfunde, durch enge Beziehungen zur Kykladen- 

kultur wichtig. Evans, Cretan Pictographs 1895, 112ff.
Hagioi Deka (Gortyn). Ungefahr 6 km nOrdlich an einer alten SiraBe nach Hagia Varvara 

ein minoisches Haus. Einige spatminoische Scherben von mir aufgelesen. Nicht auf der Karte. 
[Megali Vrysis bei H. Varvara. M. M. Steinstatuette, Deltion II164.]
Kalathiana. Fruhminoisches Tholosgrab, unpubliziert. Funde in Candia.
Kurtes an den sudlichsten Idaabhangen, Lageplan A. J. A. 1901, 288. Kleine Kuppelgraber, 

Inhalt ganz iiberwiegend schon geometrisch, A. J. A. 1901, 287ff. 294ff. 302ff.
Kamares, hoch im Idagebirge. Siedlungsreste und spatmykenische Nekropole von kleinen 

Kuppelgrabern, A. J. A. 1901,439ff. Drei Stunden welter oberhalb groBe Hohle (Skizzen ebd. 445ff.) 
mit mittelminoischer Keramik, die offensichtlich zu Votivzwecken hineingebracht war. Berichte 
A. J. A. 1901, 437ff. Mon. Ant. VI 333ft Neue Untersuchung Arch. Anz. 1913, 118. B. S. A. XIX Iff.

Westen
Chania (Kydonia). Anscheinend mykenische Felskammern, A. M. 1900, 466. Mykenische 

Vasen im Museum von Chania. Vgl. Mon. Ant. VI 203 Abb. 41, 1. Danach datiert Prinz, A. M. 
1910, 150 A. 4, die Grundung der Stadt in spatmykenische Zeit.

Maleme nahe der Kuste. Kuppelgrab, Beginn der spatmin. Epoche. Prinz, A. M. 1910, 150.
[Atsipas, Provinz H. Vasilios. Jungminoische Nekropole. Arch. Anz. 1915, 198.]
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1. DAS SIEDLUNGSWESEN
Die Lage und die Formen der Siedlung werden durch die naturliche Gestaltung des 

Landes vorgezeichnet. Die Existenz νόη Kustenplatzen, von Wohnhbhlen und Burgen ist 
nur unter bestimmten physikalischen Bedingungen denkbar. Von diesen physikalischen 
Bedingungen der Siedlung mdchte ich vor allem die hervorheben, die inir fur das myke- 
nische Kulturgebiet von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, namlich die gegenseitige 
Durchdringung von Land und Meer und die Verteilung von Ebenen und Gebirgen. Erd- 
geschichtlich gehen diese beiden Bedingungen auf dieselbe Quelle zurtick.

Die griechischen Gebirgslinien streichen in einem groBen sudlich ausladenden Bogen 
von Epirus uber die Peloponnes und Kreta nach Kleinasien hinuber.1) In die langen par- 
allelen Gebirgsketten sind aber zahlreiche Einbruche eingesenkt, die die heutige Erdober- 
flache im wesentlichen gestaltet haben. Die groBten und tiefsten Einbruche uberflutete das 
Meer: so entstanden die agaische Inselwelt und die zerrissene Kuste; die kleinen binnenlan- 
dischen Einbruche wurden von den Ablagerungen der Flusse ausgefullt: so entstanden die 
Alluvialebenen.2)

Von den drei Einbruchstalern Thessaliens ist eines, der Golf von Volo, vom Meere 
uberflutet worden; die beiden andern fullten sich mit Alluvialablagerungen, die sie zu den 
fruchtbarsten Ebenen Griechenlands umschufen. Die Ebenen von Argos und Messenien sind 
Einbruchstaler, deren groBerer Teil vom Meere eingenommen wurde, wahrend der Rest durch 
FluBablagerungen zugeschuttet wurde. Das Einbruchstal des Euripos wurde ganz vom Meere 
durchspult, die Einbruche des Kopaisbeckens und der attischen Mesogeia wurden dagegen 
wieder von Alluvialanschwemmungen ausgefullt.

Ist nun die gegenseitige Durchdringung von Land und See fur die fortschreitende 
Kulturentwicklung von allergroBter Bedeutung3), so ist fur die erste Besiedlung des Landes 
das Vorhandensein und die gunstige Verteilung von Tiefebenen mit anbaufahigem Boden 
doch noch mehr wert. Die Zahl und Ausdehnung solcher Ebenen ist im mykenischen Kultur
gebiet aber auBerst gering: in Kreta betragt die Ausdehnung noch nicht 3‘/2 % des Gesamt- 
areals der Insel (Fabricius), im fruchtbaren Lakonien doch nur 24% (Bolte); das ganze an- 
gebaute Land des heutigen Griechenland macht nur 18'/2°/0 der Gesamtflache des Landes 
aus (Philippson). Dazu kommt, dab das anbaufahige Land durch steile Bergzuge in kleine 
Parzellen zerlegt und von einander abgesondert ist; die groBten der griechischen Ebenen 
auBer den thessalischen sind doch nur wenig uber 200 qkm groB.4) Das Verhaltnis von 
Gebirge und Ebene ist fur die Besiedlung sehr wenig gunstig.

Ebenso ungunstig ist die geologische Struktut des Landes5), mit der die Quellwasser- 
verteilung zusammenhangt, die im regenarmen Griechenland von ganz besonderer Bedeu
tung ist. Der groBte Teil der Erdoberflache Griechenlands besteht aus Kalk, an dem die 
Ackerkrume nur schwer haftet, und der das Wasser rasch durchsickern laBt; in der Regel 
treten daher Quellen erst unterhalb der Kalkschicht da auf, wo diese auf eine undurchlassige 

1) Philippson, Verhandl. d. Berl. Ges. f. Erdk. XXIV 1897, Taf.6; Annales de giographie VII 
1898, Taf. 3.

2) Bolte, Jahrb. d. Fr. Deutsch. Hochstifts zu Frankfurt 1910, 216ff.
3) Philippson, Land und See der Griechen, Deutsche Rundschau 1905, 365ft
4) Neumann-Partsch, Physik. Geogr. v. Griechenl. 1885, 152. 5) Bblte, a. a. O.
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Steinschicht trifft. Siedlung in einem Kalkgebiet ohne Wasser aber ist so gut wie unmog- 
lich. Nur fur die abfluBlosen binnenlandischen Alluvialebenen ist die Kalksteinumrahmung 
ein Segen; sie nimmt in ihren Kluften, den Katavothren, die uberflussigen Wassermengen 
auf, soweit diese von Menschenhand dem Rande zugeleitet werden. Ein Land mit para- 
diesischen Garten ist den Besiedlern Griechenlands nicht beschert worden. Es ist fur uns 
um so interessanter zu beobachten, wie sie sich mit der naturlichen Gestaltung des Landes 
abgefunden, und was sie ihr abgerungen haben.

Die Besiedlung der spater mykenischen Welt laBt sich in groBen Gebieten bis in neo- 
lithische Zeit zuruckverfolgen, von der die Siedlungsgeschichte daher auszugehen hat, zu- 
mal da die spatere Zeit sich in der Wahl der Siedlungsplatze vielfach an die Vorzeit an- 
schlieBt.1) Ich skizziere zunachst kurz die Lage der altesten Siedlungen, um dann eingehende 
die Formen der Siedlungen zu besprechen.

Fur die altesten Siedler war die Wahl der Wohnung in den fruchtbaren Ebenen natur- 
lich. So finden sich die altesten Ansiedlungen Thessaliens am zahlreichsten in den beiden 
Binnenebenen; ich hebe nur die groBen Siedlungen von Rachmani, Tsani und Tsangli her- 
vor; die von Tsangli ist durch eine gute Quelle ausgezeichnet. In der Spercheiosebene 
scheint die Ansiedlung von Lianokladi ein alter Mittelpunkt gewesen zu sein; in der Ke- 
phissosebene sind die von Drachmani und Charonea wichtig. Man sieht zugleich, daB der 
Lauf der Flusse die Siedlungswahl mit bestimmt hat. In der Messaraebene auf Kreta sind 
die alten Ansiedlungen nordlich von Kumasa, Tsingunia, Salami, Kutsokera zu nennen. In 
den nordgriechischen Ebenen erscheinen diese Siedlungen als flache Hugel, sogenannte 
Magulen, die aber kunstlich, durch Anschuttung, verfallene Baumaterialien und Abfall der 
Bewohner entstanden sind. Diese Magulen erreichen eine Hohe von 8—10 m und eine 
Ausdehnung von 40000 qm (Tsangli).

Der Gedanke, den anbaufahigen Boden ganz auszunutzen, hier und dort verbunden 
mit Rucksichten auf Gesundheit und Sicherheit, fuhrte besonders am Rande von Ebenen 
zur Wahl von Hugellagen, die ebenfalls von neolithischer Zeit an vorkommen. Nament- 
lich kleinere Ebenen sind geradezu von Ansiedlungen umkranzt; um die argivische Ebene 
herum liegen Myli, Argos, Skala, Mykena; Prosymna, Dendra, Tiryns und Nauplia, um die 
Kopaisebene herum Orchomenos, Polyjira, Pyrgos-Tegyra, H. Joannis, Gla, H. Marina und 
Haliartos. Ebenso gesucht ist die Lage am inneren Hugelrand von kleinen Kustenebenen; 
so liegen das phthiotische Theben, Aldin, Daudza, Zerelia,. Karatzadagli und Surpi am 
Rand der phthiotischen Kustenebene, Gurnia, Vasiliki und Kavusi um die kleine Ebene an 
der Mirabellobucht herum. In dem hugeligen Gelande wurden leichte Erdwellen (Knossos, 
Tylissos, Amyklae) ebenso wie typische Akropolen (Athen, Thorikos, Phastos) besiedelt. 
In manchen Gegenden (Attika und Argolis) wurden die letzteren bevorzugt. Man muB je- 
doch immer mit der naturlichen Gestaltung des Bodens rechnen; eine landschaftliche oder 
gar eine zeitliche Verteilung der Siedlungstypen durchweg erzwingen zu wollen, wie zu- 
erst G. Hirschfeld versucht hat2), ist eine sehr gewagte Sache.

Nicht einem besonderen Siedlungsprinzip, sondern einer gewissen Volksdichtigkeit 
ist wohl zuzuschreiben, daB zum Teil von neolithischer Zeit an schon recht hohe Gebirgs-

1) Kornemann, Klio VI 1906, 171ft W. MUller, Verhandl. d. 51. Philologenvers. in Posen 
1911, 80ff. 2) Historische und philologische AufsStze fur Ernst Curtius 1884, 353ff.
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lagen besiedelt wurden. Das neolithische Magasa, die fruhminoischen Stationen Kumasa 
und Christos jiegen hoch in den Bergen; fruh besiedelt warden aach die Gebirgsstocke der 
Ida (Kamares), von Lasithi (Embaros, Psychro) and der Selena (Papara H. Georgia), die zam 
reinen Hochgebirge zahlen. Einige von ihnen mogen allerdings blob solche sommerliche 
Hirtensiedlangen gewesen sein, wie sie jetzt an denselben Stellen liegen. Aaf dem griechischen 
Festland fallen besonders die Gebirgspasse darch frahe Besiedlang anf; icb erwahne Ne- 
mea zwischen der Argolis and Korinth, and die Schiste zwischen Charonea, Daalis and 
Delphi, drei fruhgeschichtlichen Stationen. Aach an den Randbergen Thessaliens zieht sich 
die Siedlang an einzelnen Stellen hinaaf; Marmariani z. B. liegt schon ziemlich hoch am 
sudlichen Ossaabhang.

Ein wichtiges Charakteristikum far die Lage der Siedlangen ist ihre Entfernang vom 
Meer. Bei den geographischen Verhaltnissen Griechenlands mall man sehr viele Hafen 
erwarten; and die gibt es in der Tat seit alter Zeit. Braaron, Thorikos, Phaleron, Eleasis 
an den Kasten von Attika, Epidauros, Methana, Hermione, Port Tolon, Naaplia an denen 
der Argolis zeagen davon. Far die Inseln, aach far Kreta, ist dieseTatsache selbstverstand- 
lich. Die neolithische Besiedlang Nordgriechenlands scheint dagegen Kastenplatze nicht 
bevorzugt za haben, wie sie dort, wo die reichen Ebenen uberwiegen, aach nicht gerade 
tief in die Berge eindringt.1) Dab die wichtigsten Kaltarzentren Knossos, Phastos, Tiryns, 
Mykena alle etwas landeinwarts liegen, kann mit dem Wansch nach einer ruhigeren Lage 
far die Residenz zusammenhangen, ohne dab man mit Thakydides I 7 gleich an Farcht 
vor Seeraubern za denken braucht. Politische and sozialgeschichtliche Folgerungen aas der 
Siedlungslage allein za schlieben, ist gefahrlich; zam mindesten mab man sich daza aach 
die Formen der Siedlang klar vorstellen, wie ich im folgenden versuchen werde.

Za den primitivsten Siedlangsformen gehoren die Hohlenwohnungen, von denen sich 
in unserm Kulturgebiet unzweifelhafte Spuren finden. Die wichtigsten neolithischen Wohn- 
hohlen sind Miama and Skalas aaf Kreta and Choirospilia aaf Lenkas; die Wohnreste der 
letzteren gehen bis in mykenische Zeit hinein. Mykenische Keramik ist ferner in der Kory- 
phasionhohle beim messenischen Pylos, in der Parneshohle bei Chasia and in der Hohle 
von Kaki Thalassa in Attika gefanden worden;*die Panshohle im Parnes labt ihrer Lage 
and ihrer spateren Verwendung nach eher aaf alten Kalt schlieben, in den beiden andern 
Hohlen aber wird man wenigstens zeitweise Bewohnung anzunehmen haben. Die von der 
Natur gegebenen Unterschlupfe sind eben gelegentlich zu Wohnzwecken ausgenutzt worden; 
jedoch ist die Hohlenwohnung in Griechenland weder fur eine bestimmte Zeit, noch fur eine 
bestimmte Landschaft eine charakteristische Siedlungsform in dem Sinne, dab sie ausschlieb- 
lich oder vorwiegend herrschend gewesen ware.

Da die geschichtliche Entwicklung des Menschengeschlechts von vornherein feste Ver- 
bande zur Voraussetzung hat2), so geht auch die Siedlungsgeschichte von gemeinsamen 
Behausungen, Wohnsthttengruppen, aus; die Praexistenz von Einzelsiedlungen ist nirgends 
zu erweisen. Was wir im kretisch-mykenischen Kulturgebiet an Einzelsiedlungen kennen, 
und was sich nach den Ausgrabungsergebnissen als bestimmt abgesondert von Siedlungs- 
komplexen erweist, sind Vorwerke, Landhauser und Wegestationen, die alle schon der

1) Neue Jahrbucher 1912, 521 ff. 2) Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.’ I 1, S. 6ff.



Abb. 13. Stadtplan von Gurnia auf Kreta.
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vorgeschritteneren mykenischen Zeit angehoren. Ich nenne H. Nikolaos und Kuramenos 
bei Palakastro, ein Haus bei der Kirche der Panagia von Avgo und an der StraBe von 
H. Deka nach H. Barbara, ungefahr 6 km nordlich von H. Deka, eine vereinzelte Station am 
Wege von der Messara nach Nordkreta.

Die Wohnstattengruppen konnen offenen oder geschlossenen Charakter haben. Die 
offene Siedlungsform setzte man fruher mit den dorflichen Komen, die geschlossene mit den 
ummauerten Stadten gleich, hielt die erstere durchweg fur das Primare und fuhrte die 
zweite in der Regel auf einen einmaligen staatsrechtlichen Akt, den Synoikismos, zuruck1), 
den man in klassisch-griechischer Zeit noch gelegentlich in Anwendung findet.2) Beide 
Siedlungsformen kommen aber schon in vorklassischer Zeit nebeneinander vor; weder die 
regelmaBige zeitliche Abfolge von der offenen zur geschlossenen Siedlung, noch der zwangs- 
weise plotzliche Obergang zur letzteren laBt sich irgendwie beweisen oder auch nur wahr- 
scheinlich machen.

Dagegen lasserl sich landschaftliche Unterschiede aus dem Vorherrschen der einen 
oder der andern Siedlungsform ableiten. Dabei sind zu den geschlossenen Siedlungen die 
urn eine schutzende feste Akropole herumgelegten Wohnstatten auch dann zu rechnen, 
wenn sie keine besondere Umfassungsmauer haben, wahrend man von offenen Siedlungen 
bei dem Fehlen einer Schutzwehr auch da sprechen muB, wo Haus an Haus liegt und 
stadtischer Charakter vorwiegt.

In Thessalien scheinen die meisten der alteren Siedlungen eine abschlieBende Mauer 
entbehrt zu haben3); Ausnahmen sind Sesklo und Dimini. In Mittelgriechenland ist schon 
von vormykenischer Zeit an der AnschluB an eine feste Akropole beliebt; nur die phoki- 
schen Magulen gehen mit den unbefestigten thessalischen zusammen. Auf den Kykladen 
herrschen wieder ummauerte Stadte und Burgen vor, auf Kreta dagegen wieder offene 
Siedlungen. Diese verschiedenen Siedlungsformen mochte ich besonders deshalb hervor- 
heben, weil ich sie fur ein Merkmal der vier Kulturprovinzen halte, die ich auf Grund der 
industriellen Erzeugnisse weiter unten voneinander abzugrenzen versuchen werde.

Speziell auf Stadtebau und Befestigungswesen in den verschiedenen Provinzen muB 
ich daher noch eingehen. Die entwickeltsten Stadtplane konnen wir auf Kreta erkennen. 
In Gurnia laufen auf und an dem sich in nordsudlicher Richtung erstreckenden Hugelrucken, 
den Gelandefalten folgend, ziemlich ebene StraBen entlang, die von steilen, hier und da 
mit Stufen versehenen ostwestlichen QuerstraBen geschnitten werden (vgl. Abb. 13 und 14). 
So entstehen viele unregelmaBige Hauserblocke; der groBte von ihnen ist seiner besonderen 
Ausstattung und seiner zusammenhangenden Raumlichkeiten wegen als Palast bezeichnet 
worden. Die Hauserblocke des in der Ebene gelegenen Stadtteils von Palakastro sind auch 
keineswegs regelmaBig; genau senkrecht sich schneidende StraBen sind auBerst selten. In 
Pseira gibt es des steilen Berghangs wegen in ostwestlicher Richtung nur Treppensteige; 
nordsudlich sind ein paar Stucke horizontaler StraBen erkennbar. Die StraBen sind gut 
gepflastert, aber sehr schmal, 1—2 m breit. Nur in Gurnia ist ein groBerer Platz im Suden 
des Stadtgebiets erhalten, der zu Versammlungszwecken gedient haben mag. Die kretischen

1) Kuhn, Ober die Entstehung der Stadte der Alten 1878, 153ff.
2) Oxyrh. Pap. V 175 nr. 842, Col. XIII 3.
3) Wace und Thompson, Preh. Thess. 217, halten holzerne Pallissaden fur mbglich.
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Abb. 14. StraBe in Qurnia.

Stadte machen, obgleich sie zum Typus der offenen Siedlungen zu rechnen sind, in ihrem 
Innern doch alle einen recht engen Eindruck.

Ganz ahnlich in der Anlage, aber von einer starken doppelten Mauer umgeben, ist 
die Stadt bei Phylakopi auf Melos, die einzige Kykladensiedlung, die so weit ausgegraben 
und aufgenommen ist, dab ein groBer Teil des Stadtplans bekannt ist. Schmale, winklige 
StraBen durchziehen die hoch am Meeresstrand gelegene Stadt; auch Treppensteige fehlen 
nicht, wo das Gelande sie bedingt. Die Hauserblocke zeigen eine verwirrende Fulle von 
Raumen; nur an einer Stelle scheint sich die Anlage eines Herrenhauses oder Palastes 
herauszuheben. Die StraBen sind wieder gut gepflastert und sogar mit AbfluBleitungen 
des Regenwassers unter dem StraBenpflaster versehen. Phylakopi stellt den kretischen 
Stadtebau in geschlossfener ummauerter Siedlung dar (Abb. 15).

Auf dem Festland scheint nach den bisherigen Fundergebnissen die Bauart der Stadte 
eine andere gewesen zu sein. Innerhalb der engen Burgmauern kann man kaum je StraBen- 
ziige und Hauserblocke klar trennen; wo aber eine etwas ausgedehntere Siedlung liegt 
wie die Unterstadt von Mykena, sind die Wohnbauten anscheinend viel zerstreuter und 
Gruppen von Grabern dazwischen verteilt. Tsuntas mochte in jeder Gruppe von Woh- 
nungen und Grabern die eines einzelnen Geschlechtes erkennen’); wenn das naturlich auch 
eine bloBe Hypothese ist, so war doch die Stadt auf alle Falle weniger eng gebaut als die 
kretischen. Das ist um so beachtenswerter, da sie sich nicht nur an eine AKropolis an-

1) Tsuntas, Μυκήναι 234f.
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Abb. 15. Phylakopi auf Melos.

schlieBt, sondern auch ihrerseits noch von einer besonderen Stadtmauer umgeben ist, deren 
Zeit w it  allerdings nicht genau bestimmen konnen. Wahrend auf Kreta die offene Sied- 
lung eng gebaut ist, haben wir bier die geschlossene Siedlung in weitlaufiger Bauart.

In der Art und Technik der Befestigungsbauten lassen sich weitere landschaftliche 
Unterschiede erkennen. Zeitlich voran geht Thessalien, wo allerdings nur ausnahmsweise 
in Sesklo und Dimini Festungsringe vorkommen. In Sesklo sind auch nur Spuren noch 
vorhanden, in Dimini dagegen Reste von mindestens sechs konzentrischen Mauern von 
y2—1% m Starke in Abstanden von 1—15 m. Sie bestehen aus rohen Steinplatten und 
laufen ohne scharfe Ecken, dem Gelande folgend, um die kleine Siedlung auf der Kuppe 
eines naturlichen Hugels. Die Zwischenraume machen fast den Eindruck von Festungs- 
graben, sind auch schon als solche bezeichnet worden1); in ihnen lagen an mehreren 
Stellen kleinere Wohnbauten. Die Tore durchschneiden als enge, zwischen Wangenmauern 
laufende Gange die Ringmauern; in den obersten eigentlichen Siedlungsraum miinden 
nur zwei (Plan Abb. 16).

In unserm Kulturgebiet steht diese Befestigungsart der der Kykladenakropolen am 
nachsten. Bei Chalandriani auf Syros, in H. Andreas auf Siphnos und Phylakopi auf Melos 
sind die Siedlungen jeweils von zwei konzentrischen Mauern umschlossen; der schroffe Huge! 
von Chalandriani hat allerdings nur auf einer, der von H. Andreas auf drei Seiten die Be- 
festigung notig; in Phylakopi ist der groBte Teil der Mauern ins Meer hinabgesturzt. In 

1) Lehner, Prahist. Zeitschr. II 1910, 161.
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Chalandriani (Plan Abb. 17) ist 
die duBere Mauer ungefahr 1 m, 
die innere ungefahr 1,50 in stark; 
beide sind aus kleinen Steinen 
gebaut in einem Abstand von 5 
bis 6 in. In den Zwischenraum 
springen von der inneren Mauer 
alle 5—8 m nach auBen abgerun- 
dete Turme vor, die von innen 
zugangliche Kammern haben; 
durch eine solche Turmkammer 
geht der Zugang zur Burg; auBer- 
dein ist nur noch eine kleine 
Pforte in der Mauer benutzbar 
gewesen.

Die Befestigung vomH. 
Andreashugel auf Siphnos (Plan 
Abb. 18) ist noch starker; die 
duBere Mauer aus kleinen Stein- 
platten ist ungefahr 1,50 m stark 
und nach auBen sageformig. Nach 
einem schmalen Zwischenraum 
folgt die zweite 2%—4 m dicke 
Mauer, die in ihren oberen Schich- 
ten groBe 'kyklopische’ Steine ent- 
halt, und aus der eckige Turme 
vortreten; in der Nordwestecke

Abb. 16. Plan der Burg von Dimini.

springt ein ganz groBer >Turm bis

Abb. 17. Chalandriani auf Syros. Abb. 18. H. Andreas auf Siphnos.
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Abb. 19. Stadtmauer von Phylakopi.

Kleine Tore liegen in den 
Mauern und zwar in der 
AuBen- und Innenmauer so 
weit von einander entfernt, 
daB der Angreifer ein Stuck 
zwischen beiden entlang gehen 
muBte.

Auch die Stadtmauer vOn Phylakopi (Abb. 19), die der zweiten Stadt angehort und 
in der dritten verstarkt wurde, erscheint von auBen sageformig mit vor- und wieder zuruck- 
springenden Ecken. Die beiden parallelen Mauern aus groBen, gut behauenen Steinen sind 
gelegentlich durch Zungen oder Fullwerk verbunden. Ein Turm mit Treppe scheint einen 
Eingang geschutzt zu haben. Der zwischen den Mauern gelegene Zwinger verkummert 
immer mehr; Phylakopi ist die letzte Vorstufe zu den groBen Burgen des Festlandes mit 
einer gewaltigen Mauer.

Die Burgmauer von Mykena ist der Bauart nach im groBten Teil 'kyklopisch ; nur 
in der auBeren Verkleidung sind stellenweise, besonders an den Toren und Turmen, oblong 
behauene Blocke aufgeschichtet oder sogar Polygonalfugen hergestellt, die eine fortgeschrit- 
tenere Technik bekunden. Ihr Verlauf war durch den Abhang des ungefahr dreieckigen, 
im Winkel zwischen zwei Bachen gelegenen Burgbergs (Abb. 4) im wesentlichen ge- 
geben; nur die Sudwestmauer ist wahrscheinlich ursprunglich in der Hohe des Lowentors

Abb. 20. Lowentor in Mykena.
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Mauern von Mykena und Tiryns

Abb. 22. Rampenweg in Tiryns.

gelaufen.1) Jedenfalls ist die erhaltene Sudwestmauer junger als die Schachtgraber, auf deren 
Rund sie in ihrem Verlauf deutlich Rucksicht nimmt. Wichtig ist das Flankierungsprinzip der 
Tore, die von einer starken Wangenmauer oder einem Turm gedeckt werden; das Haupt- 
tor mit dem bekannten Lowenrelief im Entlastungsdreieck (Abb. 20) liegt im Nordwesten, ein 
Nebentor im Nordosten; auBerdem gab es ein paar Ausfallpforten. An die Burgmauer 
schlieBt sich die der Bauart nach anscheinend jiingere Stadtmauer, die von der Sudecke der 
Burg nach Makry Lithari gelaufen und dort wieder nach Norden umgebogen zu sein 
scheint; auch sie war durch Turme verstarkt.

Die Burgmauern auf dem felsigen Hugel von Tiryns (Abb. 5, Plan Abb. 21) machen fast 
einen noch primitiveren Eindruck als die von Mykena. Nach den Ausgrabungen des Deutschen 
Instituts kann man die altere Ummauerung der Oberburg auf groBe Strecken von den jungeren 
Zutaten scheiden; mit vielen Eckeri, fast sageformig, umzieht sie das Gebiet der spateren Palast- 
bauten; der Eingang war zwischen zwei groBen Torturmen unter dem spateren Propylon. 
Zur Zeit des jungeren Palastes wurde auch die Mittel- und Unterburg von starken Mauern 
umgeben, und zwar die Unterburg sicher erst in der letzten Periode der mykenischen Kultur; 
im Osten lief ein fester Rampenweg (Abb. 22) herauf; im Westen wurde eine stark befestigte 
Nebentreppe (Abb. 23) vorgelegt; in der Mittel- und Unterburg lagen Nebenpforten. Be- 
sonders charakteristisch ist die Anlage der spitzbogig uberwolbten Galerien im Osten und 
Suden (Abb. 24 u. 25), die den Gebrauch von Fernwaffen aus der Deckung heraus gestatteten. 
Im Schutze dieser starken Vorbauten konnte der altere Burgeingang durch die schonen saulen-

1) Steffens Gegengrunde, Text zu den Karten von Mykena S. 30f., sind nicht durchschlagend, 
da der erhaltene Bauzustand weder fiir die urspriingliche Starke der Mauer in der Veriangerung 
der Adise des LBwentors noch fUr die Richtung eines aiteren Rampenwegs maBgebend ist.



Abb. 23. Nebentreppe in Tiryns.
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Abb. 24. Ostgalerie in Tiryns von Norden her. Abb. 25. Sildgalerie in Tiryns von Westen her.

geschmuckten Propylaen ersetzt werden. Von einer Ummauerung der Unterstadt ist in Tiryns 
bisher nichts gefunden worden [Arch. Anz. 1916, 145].

Auf alie mykenischen Burgbefestigungen kann ich nicht eingehen. Sichtbar erhalten 
sind besonders noch groBe Teile der 'pelasgischen’ Akropolismauer von Athen, wo wieder 
die von Wangenmauern flankierten Toreingange hervorzuheben sind, und der ganze Mauer- 
ring der Felseninsel Gla im Kopaissee (Abb. 26), fur den die feinen sageformigen Zacken 
besonders charakteristisch sind. Teile ahnlicher Burgmauern sind in Pylos, Arene, Asine, 
Midea (Abb. 27), Argos, Korinth, Brauron und an verschiedenen anderen Stellen erhalten.

Schuchhardt halt diese samtlichen Burgen des Festlandes fur Fluchtburgen, die, wenig- 
stens ursprunglich, fur die meistens an ihrem FuBe gelegenen Gutshofe und Siedlungen die 
Zufluchtsstatte in der Not gebildet hatten.1) Die von ihm angefuhrten Beispiele stimmen 
aber nicht: bei der Aspis von Argos war die standige Bewohnung in hltester Zeit nicht 
unten im Deirastal, wo die spSteren mykenischen Graber lagen, sondern eben oben auf der 

1) Neue Jahrbiicher XXI, 1908, 312Η.
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Abb. 26. Mauer von Gla im Kopaissee.

Hugelkuppe innerhalb der Ringmauer; die Nekropole von Chalandriani auf Syros, bei der 
Schuchhardt die offene Siedlung annimmt, liegt nicht am FuBe des Burgbergs, sondern durch 
eine tiefe Schlucht von ihm getrennt; und gar in Siphnos ist es ein direkter Irrtum, die bei 
den Grobern von Akrotiraki an der Platialosbucht angenommene Siedlung als am FuBedes 
H. Andreasbergs bei Apollonia gelegen zu bezeichnen. Uberall finden sich die altesten 
Siedlungsspuren im Innern der Burgen selbst, nicht in ihrer Umgebung. Und nur in Aus- 
nahmefallen, wie bei der weitraumigen Befestigungsanlage von Gla, die nach den Grabungs- 
ergebnissen nie in ihrem Gesamtgebiet bewohnt war, und bei der Ausdehnung des Mauer- 
rings auf die Unterburg von Tiryns wird man von Fluchtburgen sprechen durfen. Im ubrigen 
bilden die geschlossenen befestigten Siedlungen des griechischen Festlandes und der Ky- 
kladen eine charakteristische Siedlungsform im Gegensatz zu Kreta, wo die offene Siedlung 
herrscht und hochstens ein Wachterposten in Phastos oder eine Mauerverstarkung am Ein- 
gang des knossischen Palastes als einzige Befestigungsanlagen genannt werden.1)

Die Mauerlosigkeit der Siedlungen Kretas im Gegensatz zu denen des Festlands hat 
zu den weitesten ethnologischen Schlussen uber die Volkerverteilung Veranlassung gegeben. 
Montelius meint, die Kreter seien auf dem Festland als Fremdherrscher aufgetreten und 
hatten Zwingburgen gegen die Urbevolkerung gebaut2); Kornemann dagegen nimmt auf 
dem Festland Verschmelzung zwischen Eingeborenen und Eingewanderten an, die die Sied
lungsweise hinter Mauern beibehielten, wahrend in Kreta eine gewaltsame Eroberung statt- 
fand, nach der das alleinherrschende griechische Element die Mauern uberflussig fand.s)

1) Nur auf hohen Bergen, H. Georgios im Lasithihochland (Mon. Ant. IX 407ff.), auf dem luktas- 
berg (ebd. 350 ff.) und in Axos (ebd. 307 ff.) gibt es noch Befestigungen; nach miindlicher Mitteilung 
Herrn Mackenzies gehen die des luktasberges in mittelminoische. Zeit zuriick.

2) Comptes rendus du congr^s d’arch^ol. d'Ath6nes 1905, 208. 3) Klio VI, 1906, 174.
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Abb. 27. Mauer von Midea.

Beide Folgerungen gehen zu weit. Die kretische Seemacht, fur die wir jetzt allmahlich genug 
Beweise haben, erklart die Mauerlosigkeit genugend; England hat im Innern des Landes 
auch keine Festungen.

Oberblickt man zum SchluB noch einmal das Gesamtgebiet der kretisch-mykenischen 
Fundplatze, so wird man zu einem Urteil uber die Volksdichtigkeit in den verschiedenen 
Gegenden verlockt, das bei unserm Material auf alle Falle verfruht sein muB. In einigen 
Gegenden war die Besiedlung aber bestimmt sehr dicht; im neolithischen Thessalien liegen 
wiederholt mehrere Dorfer ganz nahe beisammen; eine Wegstunde um Kumasa auf Kreta 
herum lagen in fruhminoischer Zeit sieben volkreiche Ansiedlungen; auch daB schon die 
fruhminoischen Siedler bis ins Hochgebirge und auf die Inselchen an der Kuste vordrangen, 
spricht fur dichte Bewohnung. Und die Zukunft kann das Fundmaterial nur vermehren.

Die meisten der mykenischen Siedlungen sind in der Folgezeit weiterbesiedelt wor- 
den. Das ist auch naturlich. Denn viele Siedlungsanlagen sind mehr von der Natur pra- 
destiniert als von Menschen geschaffen, andere sind durch kunstliche Herrichtungen, durch 
Anschuttung, Terrassierung, Wasserzufuhrung, vor ihrer Umgebung bevorzugt. So finden wir 
auch nach einem Bruch in der Kulturentwicklung und einem Wechsel der Volker die neuen 
Siedler an den alien Statten wieder. Die weitgehende Obereinstimmung der mykenischen 
Fundplatze mit den Orten des Achaerkatalogs Homers’) kann daher nicht zu einem Beweis 
fQr das Alter Homers werden; auch in homerischer Zeit waren alle diese Orte noch bewohnt.

1) Thompson, Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology IV, 1912, 128 ff.



Baumaterialien 39

2. DIE WOHNBAUTEN
Wie die Siedlungsstatten von der physikalischen Beschaffenheit des Landes abhangig 

sind, so versteht man die Bauten nur bei Kenntnis der Materialien, die das Land den Sied- 
lern znm Wohnbau gab.

Das bergige Griechenland ist an Steinen reich; daher wurden seit altester Zeit Bruch- 
steine lokaler Herkunft zum mindesten zur Fundamentierung der Hauser verwendet; gute 
und geeignete Steine wahlte man zu Tur- und Torschwellen. Da im ganzen Lande der 
Kalkstein uberwiegt, so sind die Kalksteinarten auch das bei weitem haufigste Baumaterial; 
daneben tritt in besonderer Verwendung Schiefer und gelegentlich Basalt auf. In den groBen 
Palasten Kretas fallt ein neues Baumaterial auf, der Gipsstein, der noch in der Verwitte- 
rung kreideweiB leuchtet, und dessen beste Varietaten dem Aussehen nach wohl mit Mar- 
mor verglichen werden konnen. Auch in der Qualitat des Baumaterials war Kreta an 
der Spitje.

Als Bindemittel kommt gelegentlich bei besonders reichen Bauten geloschter Kalk 
vor, der speziell zur Freskomalerei notig war. Sonst diente als Mortel gewohnlich Lehm, 
der jetit allerdings haufig aus den Mauern herausgewaschen ist. Lehmziegel, an der Luft 
getrocknet, waren trotz des Steinreichtums ein sehr beliebtes Baumaterial von Kreta bis 
Thessalien; die Ziegel sind in der Regel sehr groB (48x36x 10 cm ist in Gurnia ein 
DurchschnittsmaB); manchmal ist der Lehm mit Hacksel durchsetjt. Gebrannte Ziegel sind 
selten, aber doch an ein paar Stellen nachgewiesen, wo sie nicht erst durch einen Haus- 
oder Stadtbrand gehartet sein konnen. Die Lehmziegelwande wird man sich in der Regel 
schon der Haltbarkeit wegen mit Kalk oder Gips bezogen denken mussen.

Viel seltener als Stein und Lehm ist Holz als Baumaterial nachzuweisen; und das 
kommt weniger von der schlechten Erhaltung als von dem auf dem Boden Griechenlands 
immer schon geringen Holzbestand. Zur besseren Haltbarkeit kommen Holzbalken in Lehm
ziegel- und Bruchsteinmauern vor, gelegentlich auch Holzverklammerung der Quadermauern. 
Ferner waren Saulen und Stugen aus Holz. Schilf und Rohr gehoren zu den Materialien 
der primitivsten Hutten, deren in einem Brand geharteter Lehmbewurf uns ihre Spuren 
erhalten hat. In der fortgeschritteneren Baukunst 
wurde Rohr in Lehm-, Kalk- oder Gipsbettung zur 
Deckenkonstruktion verwendet.

Die Wohnbauten unseres Kulturgebiets selbst 
sind mannigfachster Art, von der einfachsten Stroh- 
hutte bis zum kompliziertesten Palast; ihre bau- 
liche Entwicklung ist in den lenten Jahren von ver- 
schiedenen Gesichtspunkten aus behandelt wor- 
den1), leider meistens mit dem von vornherein

1) Dorpfeld, A. M. 1905 , 257ft.; 1907 , 575 ft 
Mackenzie. B. S. A. XI 181 ff.; XII 216 ff.; XIII 423ff.; 
XIV 343ft. Bulle, Orchomenos 1907. Noack, Home- 
rische Palaste 1903; Ovalhaus und Palast 1908 (gut 
rezensiert von Bulle, Berl. phil. Woch. 1910, 1258ft.). 
Fiechter. Art. Haus' in Pauly-Wissowas Realencyklo-
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Abb. 29. Rundbau in Tiryns.
angestrebten Endziel ethnologischer SchluBfolgerungen, die hier ebenso unangebracht sind, 
wie bei der Schilderung des Siedlungswesens. Ich bescheide mich, zunachst die drei wich- 
tigsten Arten des Planes, den Rundbau den Ovalbau und den Viereckbau kurz zu skiz- 
zieren, Um dann die sich aus der weiteren Entwicklung der Raumlichkeiten ergebenden 
landschaftlichen Unterschiede festzustellen.

Rundbauten kennen wir bisher in unserem Gebiet aus Sesklo, Orchomenos und Tiryns. 
Die Bauten bei Sesklo bestehen in einem kreisformigen FuBboden und in einem annahernd 
runden Fundament fur eine Wandung von Rohr mit Lehmbewurf; beide waren unschein- 
bare Hutten, die eine aus der 1. steinzeitlichen Periode, die andere aus der Bronzezeit.1) In 
Orchomenos sind unmittelbar auf dem Felsen eine ganze Reihe von Steinringen meistens 
in mehreren Schichten erhalten, die das Fundament fur halbeiformige Lehmziegelkuppeln 
bildeten") (Abb. 28). Der Durchmesser der Raume betragt fast 6 m; der Sockel selbst ist etwa 
1 m stark; an einzelnen Stellen der Wetterseite ist er verstarkt, wahrscheinlich zur Aufnahme 
einer dickeren Lehmziegelwandung. Diese Rundbauten gehoren samtlich der Steinzeit an. 
In Tiryns ist nur ein Rundbau von sehr groBen Dimensionen gefunden worden.3) Auf der 
Innenseite eines Steinrings von 4,80 m Starke erhebt sich eine 1,80 m dicke Ringmauer 
aus Lehmziegeln. Der Durchmesser des Gebaudes betragt uber 27 m. Naturlich konnte 
ein so groBer Raum nicht einheitlich uberwolbt werden; daher laufen im Innern weitere
padie. v. Reber, Ober einige Probleme altkretischer Architektur, Ber. Bayer. Akad. 1913, phil.- 
hist. Kl., 8. Abh. 1) Tsuntas, Dinrini und Sesklo 115ff.

2) Bulle, Orchomenos 19ff.* 3) K. Muller, A. M. 1913, 86ff. Dragendorff, ebd. 329ff.
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Abb. 30. Sog. Hilttenmodelle aus Phastos.

Ringmauern mit oder ohne Steinsockel, die von Quermauern aus Lehmziegeln geschnitten 
werden. DaB die auBerste Ringmauer trogdem einen sehr starken Druck aushalten muBte, 
bezeugen ihre breiten, zungenformigen Streben, die im Oberbau ebenfalls aus Lehmziegeln 
bestanden. Vom Dach sind Schieferplatten und dunne gebrannte Lehmziegel erhalten. Der 
Bau wurde schon in vormykenischer Zeit zerstort; dennoch ist er nicht der alteste Bau 
der Burg, sondern hat schon noch altere Kurvenmauern uberschnitten (Abb. 29). *

Die Idee eines Komplexes von Rundbauten um einen gemeinsamen Hof konnte dem 
Verfertiger einer Steinbuchse von Melos1) vorgeschwebt haben; dem Eingang in den Mittel
hof hat er ein Giebeldach gegeben. Die Ausgrabungen haben allerdings bisher auf den 
Kykladen keine Rundbauten ans Licht gebracht.2) Vielleicht sind auch die Grabformen der 
fruhminoischen Kuppelgraber auf Kreta und der Steinkreise auf Leukas von alteren runden 
Hausformen abgeleitet; daB eine solche Ableitung der Grabformen nicht selten ist, wird 
sich weiter unten zeigen,

Der Rundbau ist eine Urform des Hausbaus, die sich aus den primitiven Materialien 
leicht erklart. DaB sie darurn nicht uberall, wo sie auftritt, die alteste Bauform ist, zeigen 
die in Tiryns vom Rundbau iiberschnittenen Mauern. Der Vorteil der Rundbauten ist die 
allseitig gleichmaBige Warmeverteilung eines in der Mitte brennenden Herdfeuers, nachteilig 
ist die geringe Erweiterungsfahigkeit. Wie das Streben nach Erweiterung in rationeller Ent- 
wicklung zum Ovalbau fuhren konnte, hat Bulle gezeigt.3) Naturlich ist diese theoretische 
Entwicklungsreihe in Wirklichkeit nicht immer so verlaufen. Man muB sich huten, die Oval
bauten durchweg als die dem Rundbau regelmaBig folgende Bauform zu betrachten.

Von alten Ovalbauten konnte Bulle vor einigen Jahren auBer seinen Funden in Orcho- 
menos nur Kurvenmauern auf Paros nachweisen; inzwischen haben sich durch neue Funde

1) Zuletjt abgebildet bei Bulle, Orchomenos 45, Abb. 11.
2) Die in diesem Zusammenhang immer genannte Pyxis aus Amorgos (A. M. 1886, Beil, 

z. S. 16 nr. A4) braucht durchaus keine Hausform darzustellen, sondern kann die in Stein iiber- 
tragene Weiterbildung einer in Ton haufigen Form sein (Vorstufe z. B. Eph. 1898, Taf. 9,18 mit 
dem Deckel Taf. 9, 27). Auch ob die drei TonbOchsen aus PhSstos in Abbildung 30 Huttenmodelle 
darstellen, ist mir sehr zweifelhaft.

3) Orchomenos 47ff. Ich bespreche nach Bulles Vorgang unter Ovalbauten auch die nicht 
eigentlich ovalen ApsidenhSuser und die Bauten mit einer oder mehreren Kurvenmauern.
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Abb. 31. Haustypen. 1:200.
a. Rachmani. b. Orchomenos. c. Rini. d. Olympia. e. Chamazi.

und Erkenntnisse 
diese Nachweise 
um das Vierfache 
vermehrt (Abb. 
31). In Rini in 
Thessalien liegt 
auf einem niedri- 
gen Hugel ein aus 
kleihen Steinen 
gefugtes Oval- 
hausfundament, 
das einen Aufbau 
aus Luftziegeln 
oder aus Lehm 
und Rohr gehabt 
haben wird1); 
durch zweilnnen- 
mauern, von de- 
nen die eine eine 
Tiiraufweist.sind 
von einem groBe- 
ren Mittelraume 
zwei kleine Sei- 
tenraume abge- 
trennt. Durch Ke- 
ramik der Orcho- 

menosgattung 
wird das Haus in 
die fruhmykeni- 
sche Zeil datiert. 
In Rachmani ist in 
jeder der beiden 
obersten Schich- 
ten der Magula 
ein Haus gefun- 
den worden, des- 
sen eine Schmal- 
seite von einer 
Ovalmauer gebil- 

det wird; die Langseiten verlaufen ganz gerade und werden von der anderen Schmal- 
seite nahezu rechtwinklig geschnitten.2) Der Aufbau war ebenso wie in Rini; in bei- 
den Hausern von Rachmani war noch der Herd zu erkennen. Das untere Haus muB

1) Plan W.-T. 132, Abb. 80. 2) W.-T. 38, Abb. 17.
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Alter als das von Rini sein, 
das obere kOnnte gleichzeitig 
sein. Am Amaliberg auf Leu- 
kas sudlich von der Nidri- 
ebene lag ein ovaler Mauer- 
zug frei, an dem mykenische 
Scherben gefunden wurden.1) 
In Thermos in Atolien wurde 
in den lenten Jahren eine 
ganze Reihe ovaler Haus- 
fundamente derselben Tech- 
nik wie die thessalischen auf- 
gedeckt2); sie werden durch 
grautonige orchomenische 
und mykenische Scherben 
datiert; auch dergroBe, unter 
dem Tempel gelegene Bau, 
den man bisher der geome- 
trischen oder nachgeome- 
trischen Zeit zuschrieb, gehort 
zu ihnen. Alle Hauser haben 
eine gerade Schmalseite; das 
groBte ist dreiteilig; der Ein- 
gang zu seinem Vorraum 
wird von schon erhaltenen 
Parastaden gebildet. Von den 
Ovalbauten in Orchomenos 
ist leider auch nur der Bruch- 
steinsockel erhalten; sie hat- 
ten wie die anderen sicher 

Abb. 32. Ovalmauern in Orchomenos.

aufsteigende Lehmziegelmauern8) (Abb. 32). Ihre Form ist je nach der Lange des Ovals 
verschieden; wie in Rachmani und Thermos ist eine Seite gerade abgeschnitten. Bulle 
nimmt fur das Dach eine ovale Lehmziegelwolbung an, da sich durch den Druck einer 
solchen Wolbung die besondere Verstarkung der geraden Quermauer erklSrt. Durch Kera- 
mik der Marinagattung sind diese Hauser in vormykenische Zeit datiert. An einigen Stellen 
finden sich in derselben Schicht auch rechteckige Bauten. Ebenfalls vormykenischer Zeit 
gehoren die ovalen Mauerzuge an, die in Tiryns unter und uber dem oben beschriebenen 
Rundbau liegen; auch Teile der Lehmziegelmauern waren hier uber dem Steinsockel noch 
erkennbar (Abb. 33). In Olympia sind von der Mitte der Altis bis unter die Schatjhauser- 
terrasse eine ganze Reihe von Ovalbauten gefunden worden, die durch eine Sandschicht 
von dem spateren Heiligtum getrennt liegen (Abb. 34); auch der sogenannte Zeusaltar ge-

1) DOrpfeld, Vierter Brief iiber Leukas-Ithaka S. 14.
2) Rhomaios, Eph. 1912, 267. [Arch. Anz. 1915, 192ff.] 3) Bulle, Orchomenos 34ff.
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Abb. 33. Ovalmauer in Tiryns.
hor’t zu diesen Hausern.’) Die Mauern aus FluBkieseln und Mergelplatten in Lehmmortei
sind z. T. bis zu vier Steinschichten hoch erhalten. Die Hauser haberi alle wieder eine
gerade AbschluBmauer, einige auch eine innere Querinauer. Datiert hat man die Bauten 
in mykenische Zeit. Die Kurvenmauern bei Pyrgos auf Paros babe ich schon erwahnt; sie 
Oberschneiden anscheinend viereckige Bauten, doch sind keine ganzen Hausplane bloBge- 
legt worden. Das komplizierteste und interessanteste Ovalhaus endlich hat Xanthudidis in 
Chamazi auf Kreta gefunden2); es liegt auf einer kleinen Hugelkuppe und besteht aus einer 
1 m starken ovalen AuBenmauer, die einen durch dunnere Mauern vielfach geteilten Raum 
von ungefhhr 12 x 20 m umschlieBt. Die Innenmauern verlaufen groBtenteils rechtwinklig 
zu einander und trennen etwa zwolf verschiedene Raume. Die Einzelfunde weisen die ganze 
Anlage in den Anfang der mittelminoischen Zeit.

Oberblickt man noch einmal die Reihe der Ovalbauten, so sieht man, daB sie weder 
als zeitliche noch als formale Vorstufen der Eckbauten betrachtet werden konnen, wie mehr- 
fach geschehen ist. Als zeitliche nicht, weil gradlinige Eckgebaude unter oder neben ihnen 
liegen; als formale nicht, weil Eckbildungen an den meisten der genannten Ovalhauser 
selbst vorhanden sind. Die einzigen vollovalen AuBenmauern von Hausern in Rini und 
Chamazi liegen auf kleinen Hugeln, denen sie sich naturlich anpassen. Eine andere Gruppe 
kann man als Mischung des Rundbaus mit dem Eckbau auffassen, in der ein Kreissegment 
oder bei den spitjovalen Hausern zwei Kreissegmente mit den gradlinigen Mauern des Eck- 
baus verbunden sind. Da ich somit weder eine naturliche Urform, noch eine regelmaBige, 
normale Obergangsstufe im Ovalbau sehe, kann ich auch den Ausfuhrungen Noacks nicht 
folgen, der in dem Ovalhaus von Chamazi die Keime von Zentralhofbildung und Palast- 
bau in Kreta sieht.3) Nach meiner tlberzeugung ist die Ovalform eine lokal entstandene,

1) DOrpfeld, A. M. 1908, 188ff. 2) Eph. 1906, 117ff. 3) Ovalhaus und Palast 51ff.
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Abb. 34. Ovalhaus in Olympia.
vorubergehende Bauform, der kein weitgehender EinfluB auf die Entwicklung der Wohn- 
bauten zugeschrieben werden darf.

Eine Urform des Hausbaus ist neben dem Rundbau aber gewiB der Viereckbau. Wir 
kennen ihn schon aus dem neolithischen Kreta in Magasa und ebenso aus dem neolithi- 
schen Thessalien an verschiedenen Stellen. Und zwar finden wir in beiden Landschaften 
schon in den untersten Schichten die vorgeschrittene Stufe des zweiraumigen Hauses, das 
zweifellos aus der Addition zweier einfach ummauerter, viereckiger Raume entstanden ist. 
Nur an einer Stelle in Sesklo steht neben mehrraumigen auch noch das einraumige Haus; 
die Tur ist nicht in der Mitte, sondern nahe dem einen Ende der Eingangswand, und diese 
unsymmetrische Lage der Tur findet sich auch spater noch oft wieder.

Der groBe Vorteil der eckigen Bauweise gegenuber den vorher geschilderten Formen 
ist das unbeschrankte Zusammenlegen von Raumen. Wie die Beispiele aus dem neolithi
schen Thessalien, aus dem fruhminoischen Kreta und aus der II. Stadt von Phylakopi zeigen, 
pflegen die Raume in der Regel hintereinander, nicht nebeneinander gelegt zu werden. 
Fast immer ist der vordere Raum der groBere, so daB man vorn einen langgestreckten 
Wohnraum, dahinter einen kleineren, mehr breiten als langen Schlaf- oder Vorratsraum 
hat. Durch das Zusammenlegen mehrerer Raume hinter einander wird auch ein Raum, der 
seinen Eingang an der Breitseite hatte, zu einem Schmalfronthaus, das schon in der aitesten 
Entwicklungsstufe, deren Reste wir haben, ublich ist.

Soweit ist die Entwicklung des viereckigen Hausplans naturlich und an jedem Ort 
unter jeder Bedingung denkbar. Eine lokale Urform, wie Mackenzie sie in dem kretischen 
Breitfronthaus konstruiert hat1), anzunehmen und von ihr alle weiteren Entwic'-lungsstufen 
abzuleiten, zwingt uns nichts. Nun ist schon in den aitesten Hausern Thessaliens der fest-

1) B. S. A. XIV 343ff.
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a. Sesklo II.
Abb. 35. Megara. 1:200.

b. Dimini. c. Lianokladi. d. Troja.

stehende Herd gefunden worden, der 
hier des Klimas wegen notig war; in 
Kreta fehlt er. Der Herd liegt natur- 
lich in dem langgestreckten vorderen 
Wohnraum, wie Dimini und Sesklo 
zeigen. Der allseitig gleichmaBigen 
Erwarmung wegen ist die Lage des 
Herdes in der Mitte die gunstigste. 
Dann liegt der Herd aber unbequem 
und unzweckmaBig gerade zwischen 
den beiden Turen von Vorderraum 
und Hinterraum; gelegentlich hat man 
ihn deshalb auf die Seite oder an die 
Ruckwand des Vorderraums verscho- 
ben, bis man die praktischste Losung 
darin fand, die Raume umzukehren, 
so daB man einen kurzen Vorraum 
und einen langgestreckten hihteren 
Wohnraum mit Herd erhielt. Diese 
Stufe haben wir in Lianokladi (W.-T. 
189) und auch in Troja II vertreten, 
und mit ihr ist der Typus erreicht, der 
als Megaronhaus die ganze mykenische 
Architektur beherrscht. Es muB noch 

einmal betont werden, daB diese Entwicklung nur im Norden unter der Notwendigkeit der 
festen Herdstelle denkbar ist, daB also die Entstehung des Megaron weder von Kreta ab- 
hangig sein kann, noch auf die Entwicklung der kretischen Architektur EinfluB ausuben 
konnte.1)

Es empfiehlt sich aus diesem Grunde, zuerst getrennt die Bauten des Festlandes und 
die Ausgestaltung des Megaron zum mykenischen Palast zu betrachten, dann die von ganz 
anderer Grundlage ausgehende kretische Architektur und ihre Raumgruppierung in den 
groBen Palasten, um zum SchluB die Beruhrungspunkte und das Ubergreifen einer Bau- 
form auf das Gebiet der anderen festzustellen.

Das festlandische Schmalfronthaus bekam Licht und Luft von dem vor ihm liegen- 
den freien Plag oder Hof. Ein moglichst offener Cbergang zu diesem Vorhof muBte er- 
wunscht sein, und dieser lieB sich erreichen, wenn man den weiten, offenen Eingang so 
weit zuruckzog, daB Regen und Sonnenstrahlen nicht eindrangen, oder, was dasselbe be- 
deutet, das Dach soweit vortreten lieB, daB der Eingang geschutjt war. Das vortretende 
Dach machte nun aber nicht nur nbtig, daB auch die Seitenwande weiter vortraten, son- 

1) Wer die reiche Literatur iiber den Ursprung des Megaron, speziell die S. 39 A. 1 ge- 
nannten Arbeiten kennt, sieht, worin ich von ihren Verfassern abweiche; zu Widerlegungen habe 
ich hier leider keinen Raum. DaB man nicht schon in Dimini von Prodomos und Opisthodom 
sprechen darf, hat Jolles, Arch. Anz. 1911, 411 bemerkt.
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dern bedurfte noch weiterer 
Stiigen zwischen den Anten 
der Seitenwande. Diese wur- 
den naturgemaB so gestellt, dab 
der Eingang frei blieb; also 
wShlte man, auch wo eine 
Mittelstuge genugt hatte, lieber 
zwei zu beiden Seiten. Diese 
Stutjen waren gar nicht einmal 
etwas Neues; schon die Ge- 
baudeanlage in Dimini, die den 
Herd noch .im groBeren Vor- 
derraum hat, scheint ein ge- 
stuBtes Vordach gehabt zu ha- 
ben. Wenn man zu diesen zwei 
Striven der Eingangshalle nun 
Saulen nahm, fehlt nichts mehr 
an den wesentlichen Elementen 
des mykenischen Herrenhau- 
ses, das uber diesen einfachen 
GrundriB hinaus nicht weiter 
entwickelt worden ist (Abb. 35).

Die innere Entwicklung 
hat keine Neuerungen des 
Grundrisses zur Folge. DaB der 
Hauptsaal vier Innensaulen um 
den Herd herum erhielt, war 
durch die GroBe des Raumes 
bedingt; in ahnlicher Weise 
hatte man schon viel fruher in 
einem groBen Hause in Tsangli 
eine Reihe von Innenstugen an- 
gebracht (W.-T. 115 Abb. 64). 
Ebensowenig macht es einen 
Unterschied, wenn der breite 
Eingang in den Vorraum in 
drei Turen aufgelost wird, die 
den drei Zwischenraumen zwi
schen SSulen und Anten ent- 
sprechen.

Es wurde zu weit fuhren, 
wie bei den primitiveren Stu- 
fen der Rund- und Ovalbauten

0 1 a 3*sM

Abb. 36. Megaron in Tiryns.
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Abb. 37. Badezimmer in Tiryns.

alle Orte aufzuzeigen, die uns den viereckigen Hausbau in der festlandischen Form er- 
halten haben. Ich heschranke mich darauf, die drei wichtigsten Palastanlagen zu nennen, 
die fur den Megarontypus von Bedeutung sind: Tiryns, Mykena und Gla im Kopaissee. In 
Tiryns ist die Megaronanlage am besten erhalten (Abb. 36): in dem Hauptraum mit schon 
bemaltem FuBboden stand ein eigener Thronbau mit dem FurstensiB; die Vorhalle schmuckte 
der bekannte Alabasterfries; wie weit die prachtvollen Wandgemalde mit z. Τ. lebensgroBen 
figurlichen Szenen zu dieser oder zu anderen Gebaudeanlagen gehorten, laBt sich leider 
nicht mehr sagen. Der Vorhof, in dem ein Altar steht, ist von einer Saulenstellung um- 
kranzt; man betritt ihn durch ein ebenfalls saulengeschmucktes Propylon. Neben der Haupt- 
anlage liegen einfachere Gebaude, jeweils mit einem besonderen Vorhof, und einb Reihe 
von Nebenraumen, aus denen das Badezimmer hervorzuheben ist, dessen FuBboden ein 
einziger gewaltiger Steinblock bildet (Abb. 37). Was man vermiBt, ist eine einheitliche 
Gruppierung und zweckmaBige Verbindung der samtlichen Raume; der herrschende Megaron
typus lieB eine Ausgestaltung in dieser Richtung nicht zu.

In Mykena liegt das Herrenhaus auf der hochsten Bergkuppe, durch eine Freitreppe 
von unten zuganglich. Es unterscheidet sich in nichts von dem Hauptmegaron in Tiryns, 
auBer daB den dreigeteilten Eingang in den Vorraum ein Mitteleingang vertritt. FuBboden') 
und Wande sind wieder mit bemaltem Stuck verkleidet und ebenso der runde Herd in der 
Mitte des Hauptraums. Leider sind durch die Abschussigkeit des Bodens und durch die 
spatere Oberbauung die umliegenden Gebaude unkenntlich geworden.

Die vom Schema etwas abweichenden Formen der Megara des Palastes auf der Fels- 
insel Gla hat schon Noack mit Recht aus der Rucksicht auf die an ihnen und ihren Neben
raumen entlang laufenderi Korridore erklart2); nur weil sie von dem Langskorridor aus 
zuganglich sein muBten, schloB man ihre Front ab und legte den Eingang auf die Seite

1) [Rodenwaldt, Arch. Jahrb. 1919, Heft 3/4.] 2) Homerische Palaste 20.
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des Vorraums. Durch das Kor- 
ridorsystem hat man hier zwar 
eine Verbindung der Gebaude- 
anlagen geschaffen, aber den- 
noch keine allseitige leichteKom- 
munikation ermoglicht; denn da 
die Raume alie auf einer Seite 
des Korridors liegen, ist ein 
grundsatjlicher Unterschied von 
den nebeneinander gelegenen 
Gebauden in Tiryns nicht er- 
reicht. Zu den vielzelligen Raum- 
anlagen, die wir auf Kreta fin- 
den werden, ist man auf dem 
griechischen Festland nie ge- 
kommen.

Das wesentlichste Merk- 
mal der groBen kretischen Ge- 
baudeanlagen ist die Gruppie- 
rung der einzelnen Raume um 
einen zentralen Hof. Das Grund- 
prinzip ist also kein anderes 

Abb. 38. Peristyl in Hagia Triacia.

als das der um einen Hof herumgelegenen Rundhutten in der Pyxis von Melos oder der 
um einen anscheinend offenen Mittelhof verteilten Raume im Ovalbau von Chamazi; daB 
weder Rundbau noch Ovalbau darum eine Vorstufe in der Gebaudeanlage darstellen, ist 
schon oben betont. Zweck des Hofs ist, Licht und Luft fur die Raumkomplexe zu schaffen, 
die miteinander in Verbindung stehen sollen; um zugleich gedeckte Verbindungsgange her- 
zustellen, umgibt man die Hofe gern mit Saulenhallen (Abb. 38). Als die kretischen Palast- 
anlagen eine solche Ausdehnung gewannen, daB ein groBer Mittelhof nicht fur die Licht- 
und Luftzufuhr ausreichte, schuf man an verschiedenen Stellen zwischen den zellenartig 
aneinander gewachsenen Raumen kleine offene Lichtschachte (Abb. 41), die durch vermit- 
telnde Pfeilerraume mit durchbrochenen Wanden das Licht weitergaben an die umliegenden 
Raume. So konnte ein unbegrenztes System kleiner und groBer Maschen> doch immer eine 
einheitliche, um einen groBen Mittelhof konzentrierte Gebaudeanlage bleiben.

Eine zweite charakteristische Eigenschaft der kretischen Herrenhauser ist die sehr 
haufige Zweiteilung der Front. Wahrend der Eingang zu den Megaronanlagen des Fest- 
lands immer in der Mitte der Front liegt, ist in Kreta eine Mittelsaule mit zwei Eingangen 
zu beiden Seiten am ublichsten. Schon die mittelminoischen Fayenceplattchen aus Knossos 
(Abb. 39), die Hausfassaden darstellen, zeigen wiederholt eine zweiturige Front (B. S. A.VIII 17, 
Abb. 9 b). Nach demselben System sind mehrere Portale in Phastos (Abb. 40) und Knossos ge- 
bildet, und in seiner Fortentwicklung fuhrt es zu der .viergeteilten Front, die wir am Thronsaal 
in Knossos und in Phastos an der Halle vor den Magazinen bemerken. Von der Stellung 
der Saulen sind die Durchgange zu den Innenraumen abhangig, so daB die Behandlung

Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 4
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Abb. 39. Fayenceplattchen mit Hausfassaden aus Knossos.

tier Front auf die ganze GrundriBbildung von EinfluB ist, die Sich somit ebenso wie die 
GebMudegruppierung ganz wesentlich von den festlandischen Bauten unterscheidet.

Bevor ich die wichtigsten Orte nenne, die uns Beispiele der kretischen Bauweise ge- 
schenkt haben, muB ich noch einmal kurz auf die schon genannten Fayenceplattchen aus 
Knossos (Abb. 39; B.S. A. VIII 15, Abb.8) zuruckkommen, da sie uns einige Anhaltspunkte fur 
den Aufbau einfacher Wohnhauser geben. Wir sehen hier Quaderwande, ferner einfarbig oder 
in Streifen getunchte Wande, die wohl die mit Kalk uberzogenen Lehmziegelmauern wieder- 
geben, und endlich mehrmals zwischen Langshalken Reihen von Balkenkopfen, die die 
quer im Mauerwerk liegenden kurzen Balkenstucke bezeichnen, deren Spuren man bei den 
Ausgrabungen wiederholt gefunden hat. Besonders auffallend sind die zahlreichen Fenster, 
die nach den Farbangaben wohl mit einem durchsichtigen Stoff geschlossen waren, und 
die Hohe der Hauser, die drei oder noch mehr Stockwerke betragt.

Diesen stadtischen Stockwerkbau hatte man kaum fur Wirklichkeit halten konnen, wenn 
uns nicht gleichzeitig die Ruinen selbst daruber belehrt hatten. In Pseira scheinen die Stein-
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treppen im Innern der Hauser allerdings allein des steilen 
Berghanges wegen schon notig gewesen zu sein, da die 
Raume eines Hauses auf verschiedener Bodenhohe lagen; 
aber in den kleinen Stadten Mochlos und Qurnia beweisen 
die Pfeiler und Mittelsaulen der Parterreraume die Exi- 
stenz mindestens eines Oberstocks; die anfangs vorherr- 
schenden viereckigen Steinpfeiler wurden spater durch 
runde Holzsaulen ersegt. Vereinzelt kornmen in diesen 
Kleinstadten auch Portale mit Mittelsaulen und Wande 
mit Freskenschmuck vor, die den EinfluB des Architektur- 
schmucks der groBen Palaste auf die Provinz zeigen. In 
Tylissos zeigt sich die durchgehende Anwendung der 
charakteristischen Formen der kretischen Architektur z. B. 
in der Verwendung des Lichthofs.

Die drei wichtigsten uns bekannteri kretischen Herren- 
si^e sind Knossos, Phastos und Hagia Triada. Da von ihnen 
eben unsere Grundvorstellungen von kretischer Architek
tur abgeleitet sind, brauche ich nur noch einige charakteristische Einzelheiten der drei Palaste 
hervorzuheben. Der wichtigste Raum in Knossos ist der Thronsaal (Abb. 42) mit einem sich 
auf den groBen Mittelhof offnenden Vorraum; der Hauptraum, in dem der Thron steht, hat 
einen eigenen Lichtschacht; reiche Freshen schmucken seine Wande. Sogar einige der langen 
Korridore des Palastes sind ebenfalls mit Fresken geschmuckt. An dem hinter dem Thron- 
gebaude entlang laufenden langen Korridor liegen zahlreiche Magazine, in denen die groBen 
Pithoi und Vorratsbehaiter noch jest erhalten sind. Auf der Ostseite des groBen Mittelhofs 
fallt der Hugel ab; man hat hier deshalb ein besonders kompliziertes System von Treppen- 
anlagen mit Lichtschachten notig gehabt. das jedoch gut erkennbar ist, da die Raume hier 
z.T. bis in die dritte Etage hinauf erhalten sind. Zwischen den groBen Wohn- und Empfangs- 
raumen liegen Werkstatten, 
Badezimmer und Klosettrau- 
me, deren Wasserspulung 
und Kanalisation in ausge- 
zeichnetem Zustand war.

In Phastos ist die Sym- 
metrie im Bauplan, der wie- 
der einen Mittelhof aufweist, 
besonders deutlich, da sich 
durchgehende Achsen durch 
ganze Fluchten von Raumen 
erkennen lassen. Im Westen 
des Palastes ist ein zweiter 
groBer Flag, an dessen einer 
Ecke drei groBe Freitreppen 
zusammentreffen. Ober der Abb. 41. Treppe mit Lichtschacht in Knossos.

4*
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Abb. 42. Thronsaal in Knossos.
ostlichen dieser Treppen liegt ein jungerer Palastteil, der anfangs als Megaronanlage fest- 
landischer Art gait, bis man den groBten Hinterraum als Lichthof erkannte; so ordnet er 
sich wieder ganz den kretischen Architekturprinzipien ein, auf die auch schon seine zwei- 
geteilte Front weist (Plan Abb. 43).

Der 'herrschaftliche Landsitz’, wie er bezeichnet worden ist, von Hagia Triada zeigt 
ebenfalls alle charakteristischen Formen der kretischen Palastarchitektur: Pfeilersale, Licht- 
schachte, zweifach und vierfach geteilte Fronten. Bemerkenswert ist, daB auch kleine Kam- 
mern mit den prachtvollen Wandgemalden geschmuckt waren, die man hier gefunden hat. 
Auch in H. Triada hat man jungere spatmykenische Gebaudeanlagen aufgedeckt, die im 
Gegensatz zu den jungeren Palasten von Phastos und Knossos sich nicht dep alteren Mauer- 
achsen einordnen, sondern abweichend orientiert sind. Am wichtigsten ist ein groBes drei- 
raumiges Gebaude, von dem leider nur die sehr starken Fundamente erhalten sind. In 
diesen neuen Gebaudeanlagen, die noch mykenischer Zeit angehoren, aber die vollstandige 
Zerstdrung der alteren Bauten zur Voraussetzung haben, finden sich keine der fur die kre- 
tische Architektur typischen Raume mehr.

Sieht man so auf dem Festland Gebaude in der Form des Megaron mit Herd iso- 
liert nebeneinander liegen, auf Kreta dagegen ein vielzelliges Raumsystem mit Lichtschachten 
und Pfeilersalen sich um einen Mittelhof gruppieren, so ist man gespannt zu erfahren, 
welcher.Bauform sich die zwischen beiden Gebieten gelegene Inselwelt der Kykladen an- 
schlieBt. Leider haben wir nur in Phylakopi auf Melos Ausgrabungsmaterial zur Beant- 
wortung dieser Frage. Die Hauser der II. Stadt stehenwegen des Fehlens der festen Herd-
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Al>b. 44. Megaron in Phylakopi.

stelle, der nicht selten zweitiirigen Front und der Innen- 
pfeiler in einigen Raumen den kretischen Hausern, wie 
wir sie z. B. von Gurnia kennen, nahe. In der III. Stadt da- 
gegen hat das Hauptgebaude, der sogenannte Palast, auBer 
daB ihm eine Vorhalle fehlt, ausgesprochenen Megaron- 
typus (Abb. 44); es liegt mit der Schmalseite an einem 
Plag, auf den es sich mit einem Mitteleingang offnet; die 
Mitte des groBen Hinterraums nimmt der Herd ein. Ein 
ahnliches Gebaude, das leider nicht ganz ausgegraben 
worden ist, hat Oelmann in Gurnia nachgewiesen1); es 
stammt aus spatmykenischer Zeit, als der groBte Teil der 
Stadt mit dem Palast zerstort war. Damals scheinen auch 
hier wie in Hagia Triada neue Bauformen eingedrungen 
zu sein.

Bei naturgemaBer Entwicklung, sollte man annehmen, 
hatte das kretische Raumsystem mit seiner bequemen Kom- 
munikation sich uberall durchsegen mussen. Statt dessen 
sehen wir megaronartige Gebaude auf die Inseln und nach 

Kreta vordringen. Auf historische Folgerungen kann ich hier noch nicht eingehen. Es ge- 
nugt mir vorlaufig, die beiden ganz getrennten Entwicklungsreihen der Wohnbautypen 
aufgezeigt zu haben, von denen der festlandische im Ausgang der mykenischen Zeit vor- 
herrschend wird.

3. DIE GRAB- UND KULTSTATTEN
Die Grabstatten sind gerade in einer primitiveren Kultur oft aufs engste mit den Sied- 

lungen und den Wohnbauten verbunden; man trennte sich nicht gem weit von semen Toten. 
So finden sich auch in den alteren Kulturschichten von Thessalien bis nach Kreta Graber 
in und zwischen den Hausern der Lebenden.2) In Sesklo wurden 138 Graber in der eng- 
gebauten Siedlung gefunden3); sie gehoren allermeist der altermykenischen Zeit an. In Rach- 
mani lagen zwei Kinderskelette in TongefaBen zwischen den Hausmauern in der zweiten 
und der vierten Schicht.4) In Thorikos5), in Agina6) und sehr wahrscheinlich auch in Orcho- 
menos7) sind zahlreiche Graber im Innern der Hauser selbst angelegt worden. In Phylakopi 
auf Melos wurden viele Pithoi mit Kindergebeinen innerhalb der Hauser hauptsachlich der 
I. Stadt gefunden.8) Auch unter dem FuBboden eines Hauses in Knossos wurde ein Kinder- 
grab bloBgelegt.9) In alien genannten Fallen ist an der Gleichzeitigkeit von Wohnung und 
Bestattung kaum ein Zweifel; wo nachtraglich in altere Hauser Graber hineingelegt wurden, 
z. B. in Gurnia, H. Triada und in Lianokladi, hat sich dieser Tatbestand immer leicht er- 
kennen lassen.

1) Arch. Jahrb. 1912, 38ff.
2) Wilkes Zusammenstellung, Spiralmaanderkeramik S. 66f., die Zusammenhang mit der

mitteleuropaischen Kultur beweisen soil, ist eine Entlehnung aus Bulles Orchomenos S. 67f. mit 
den gleichen Druckfehlern in den Zitaten. 3) Tsuntas, Dimini und Sesklo, 126ft

4) W.-T. 41. 5) Stais, Eph. 1895, 232ft 6) ebd. 248ft 7) Bulle, Orchomenos 68.
8) B. S. A. XVII 6ft [in Paros, A. M. 1917, 12]. 9) B. S. A. VI 77.



Lage der Graber 55

Abb. 45 Kuppelgraber in Pylos-Kakovatos.

Die Schachtgraber in Mykena scheinen ursprunglich auBerhalb der Burgmauer gelegen 
zu haben, wurden dann aber bewuBt in das Burggebiet einbezogen. Ebenso lagen in der 
ganzen Unterstadt von Mykena innerhalb und auBerhalb des Stadtmauerrings Gruppen von 
Grabern, die zum Teil bis in spatmykenische Zeit hineinreichen. Die Sitte der Bestattung in 
und zwischen den Wohnungen ist also nicht auf die altesten Kulturphasen beschrankt, kann 
andererseits aber keineswegs als allgemein ublich betrachtet werden, denn an weitaus den 
meisten Orten, wo wir die Lage von Siedlung und Grabern kennen, liegen die letzteren in 
einiger Entfernung, die kurzer oder langer ist, je nachdem, wo das Gelande die Anlage einer 
Nekropole gestattete. Speziell fur die groBen Kuppel- und Kammergraber suchte man ge- 
eigneten Boden. Wahrend in Orchomenos und Thorikos die Kuppelgraber in den Stadtberg 
selbst eingeschnitten sind, legte man sie in Tiryns und Kakovatos-Pylos (Abb. 45) z. B. in 
benachbarte Hugel. Recht weite Entfernungen (bis zu 3 km) haben die Nekropolen von 
Zafer Papura und Isopata bei Knossos und Siva bei Phastos, wahrend in Hagia Triada 
wieder Graber in unmittelbarer Nahe des Palastes liegen. Im allgemeinen scheint man in 
der Wahl der Plage der Graber mehr durch praktische als durch kultliche Rucksichten be- 
stimmt worden zu sein.

Naturliche Felsspalten und Hohlen waren zur Bergung der Toten noch mehr geeignet, 
als daB sie primitiven Siedlern zu Wohnstatten dienten. Besonders in Kreta sind sehr haufig 
Bestattungen in naturlichen Felshohlungen gefunden worden, aus neolithischer Zeit in Ma- 
gasa, aus fruhminoischer in Epano Zakro, in H. Nikolaos bei Palakastro, in Mochlos, in Hagia 
Photia und eine ganze Reihe am Nordende des Stadtberges von Gurnia. DaB Hohlen aber
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c

Abb. 46. Grabtypen. 1:200.
a. Manika bei Chalkis. b. Phylakopi.
c. Manika bei Chalkis. d. ZaferPapura.

auch in spaterer Zeit zu Bestattungen benutzt wurden, 
zeigt die spatmykenische Larnax in der Hohle von 
Tachir bei Gurnia. Unweit der Akropolis des alien 
Krane auf Kephallenia lag hoch uber dem Meer eine 
Hohle mit 10 mykenischen Bestattungen.

Die bequeme Bergung der Leichen in Hohlen 
fuhrte dazu, zunachst kleinere Grabstatten, dann groBe 
Kammern aus dem Felsen kunstlich herauszuhauen. 
Derartige kleinere kiinstliche Felshohlen verschiedener 
Form gibt es z. B. bei Phylakopi aus der Zeit der L und 
II. Stadt; groBere Kammern sind spater uberall ver- 
breitet. Wo nur weicher, leicht auszuhohlender Stein 
vorhanden war, wahlte man mit groBer Vorliebe diese 

Grabform, fur die sich bald feste Typen herausbildeten. Eine Reihe von Vorstufen zu 
dem nachher allein herrschenden Typus der Kammer mit engem Dromos gibt die vor- 
mykenische Nekropole von Manika nordlich von Chalkis; die Graber haben alle einen 
kleinen Eingangsraum, ein kurzes Stomion und einen eigentlichen Grabraum, dessen Grund- 
riB rechteckig, trapezformig oder rund ist, und dessen Decke in der Regel gewolbt ist. Da 
der Hugelhang sehr wenig steil ist, muBte der kurze Eingangsraum schon verhaltnismaBig 
tief sein; er hat daher mehr die Form eines Schachtes als die eines Dromos; oft fuhren 
einige Stufen hinab. Die Eingange waren stets mit Steinen verschlossen (Abb. 46).

Ein gewohnliches spatmykenisches Kammergrab, das aus dem weichen Stein heraus- 
gehauen ist, besteht aus einem langen, schmalen Dromos, der gegen das Grab zu breiter 
wird, aber sich nach oben verengt, einem kurzen, engen Stomion, das leicht verschlieBbar 
ist, und einer geraumigen Grabkammer, meistens viereckiger, aber auch runder oder halb- 
runder Form, deren Decke in der Regel etwas gewolbt, aber selten kuppelfSrmig ist. Diese 
Grabform ist besonders in spatmykenischer Zeit in alien Teilen des Kulturgebiets so haufig, 
daB ich mich mit einigen Beispielen und lokalen Varianten begnugen muB.

In Kreta gibt es derartige Kammergraber z. B. in Palakastro, Milatos, Artsa, Zafer 
Papura und Chania; die Graber von Liliana und Kalyvia haben fast alle eine halbkreisfor- 
mige Ruckwand; oft sind in ihnen besondere Gruben fur die Bestattung, manchmal auch 
Banke angebracht; in die Kammern von Ligortyno lauft der Dromos ohne Stomion ein.

Auch in Milet und in verschiedenen Nekropolen auf Rhodos (lalysos, Kameiros, Batoi, 
Apollakia) kehrt dieselbe Grabform wieder. Auf Euboa ist nahe bei Chalkis eine Anzahl 
von Kammergrabern gefunden worden, deren Dromoi in dem dort sehr weichen Stein nicht 
mehr kenntlich waren. In den Kammergrabern von Masarakata im Gebiet von Livatho auf 
Kephallenia sind wie in Kalyvia und Liliana sehr oft Gruben angebracht.

In der Peloponnes gibt es Kammergraber bei Amykla, am Palamidi bei Nauplia, in 
Epidauros und ein wahrscheinlich mykenisches auch auf Poros; in groBter Zahl sind sie in 
Mykena aufgedeckt worden, die meisten hier wie auch sonst mit besonderen Gruben fur 
Bestattungen; ferner liegen zwei rundgewolbte beim Heraion von Argos und eine kleine Ne
kropole in Argos selbst. Einige Graber dieser Nekropole haben wieder Gruben, eins eine 
Nische und einen Nebenraum, und dieses selbe scheint ein aus Ziegeln gebautes Eingangs- 
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portal gehabt zu haben; ein 
anderes hatte eine fresken- 
geschmuckte Tur. Sehr viele 
Felskammergraber hat man 
in Attika aufgedeckt: ganze 
Nekropolen in Trachones, 
Haliki, Vari, in der Umge- 
bung von Markopulo, in 
Brauron und Porto Raphti. 
Wo kein festerer Stein vor- 
handen war, sind die Gra
ber oft in ganz loses Kiesel- 
konglomerat eingeschnitten; 
und wo das GelSnde flach 
war, legte man Dromoi von 
10 m Lange an, in die man 
mitunter uberdies Stufen leg

Abb. 47. Plattengrab in Orchomenos.

te, um die nbtige Tiefe zu erreichen. Von den beiden Grabern, die man in Spata gefunden 
hat, hat das groBere drei Kammern; Nischen oder Seitenkammern sind auch sonst nicht 
ungewohnlich. Vor einem Grab in Kopresa bei Markopulo liegt statt des Dromos ein groBer 
viereckiger Platz. Auch bei Kammergrabern in Agina und Delphi fehlt der Dromos, doch 
konnte er durch die Felsverwitterung verschwunden sein.1) AuBer in Delphi sind Kammer- 
grSber im nordlichen Griechenland nur noch in Guwa an der ozolisch-lokrischen Kuste, 
ebenfalls ohne Dromos, und in Charonea und Theben bekannt. In Thessalien sind meines 
Wissens bisher keine Felskammergraber gefunden worden.

Wurden die Felskammern aus praktischen Grunden fur mehrere Tote angelegt, so war 
fur die gleichzeitigen Erdgraber das Einzelgrab die gegebene Form. Aus dem einfachen von 
Steinen umsetzten Grabloch entwickelte sich sehr bald wieder der feste Typus der Platten- 
oder besser Kistengraber: ein Raum, in dem in gekauerter Lage ein Leichnam untergebracht 
war, wurde ummauert oder mit Platten umstellt und mit einer Platte bedeckt. Diese Grab- 
form ist in Kreta selten — in Mochlos und Gurnia gibt es Beispiele —, aber auf den Ky- 
kladen sehr haufig. Auf 
Thera, Amorgos, Naxos, 
Paros, Siphnos, Melos und 
Syros sind groBe Nekro
polen dieser Art, meistens 
mit Reihen von Grabern, 
ausgegraben worden. Die

1) Keramopulos, Eph. 
1910, 182ff. nimmt einen 
Querdromos vor den Gra
bern an, den man bislang 
aber nirgends gefunden hat
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Ευ

1- ■- III

GroBe der Graber 
schwankt, aber die 
Lange geht nie bis 
zu der eines aus- 
gewachsenen Men- 
schen. In der Tech- 
nik kommt Stein- 
setzung und Platten- 
stellung oft an den 
verschiedenen Sei- 
ten desselben Grabes 
vor; mitunterhatman 
Doppelgraber, d. h. 
zwei durch eine Plat
te getrennte Graber 
ubereinander, gefun- 
den (z. B. auf Amor- 
gos, Siphnos, Des- 
potikos). Die Form 
wechselt vom Vier- 
eck zum Vieleck und 
Rund; manchmal 
sind die Wande nach 
oben etwas einwarts 
gewolbt, so daB bei 
der runden Form fast 
kleine Tholoi ent- 
stehen1) (Abb. 48). 
Bei den jungeren 
Grabern, die die 
Steinsetzung bevor- 
zugen, ist fast immer 
an einer Seite eine

Abb. 49. Rundgraber auf Leukas. Eingangsoffnung oft 
mit Schwelle und Parastaden gelassen, die dann aber durch eine Platte oder eine besondere 
Steinsetzung geschlossen ist; in manchen Grabern sind auch kleine Nischen. Praktisch kann 
die Grablegung nur von oben her, nicht durch die seitliche Offnung erfolgt sein. Auf Ke- 
phallenia bei Kokkolata und bei Argostoli komrnen solche Steinkistengraber, zum Teil auch 
in runder und ovaler Form, vor; und auf Leukas hat Dorpfeld sie nicht nur verstreut in 
der Nidri-Ebene, sondern vor allem auch in den groBen RundgrSbern, meistens ungefahr 
in der Mitte des Steinplattenkreises gefunden; auch hier wechseln gemauerte Wande und

1) Diese Variante hat Kahrstedt, A. M. 1913, 184, dazu verleitet, die Graber von Syros als 
verktimmerte Entwicklungsform der groBen Kuppelgraber zu betrachten.
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Abb. 50. Das Graberrund in Mykena.
hochgestellte Flatten (Abb. 49). In Thessalien und Nordgriechenland sind sie haufig, und 
zwar fast ausschlieBlich mit Plattenstellung (Beispiele in Volo, Dimini, Sesklo, Tsangli. 
Rini, Zerelia, Lianokladi, Phthiot. Theben, H. Marina, Orchomenos (Abb. 47), Pyrgos-Tegyra, 
H. Joannis). In Mitlelgriechenland kommt wieder Steinsetzung vor, z. B. im Grabhiigel von 
Aphidna, aber auch Plattenstellung (Athen, Eleusis); in Aegina wechselt die viereckige Form 
gelegentlich wieder mit der runden. In der Peloponnes sind vereinzelte Kistengraber in 
Tiryns, Mykena, Karakasi (Eileoi), Geraki und Pisa bei Olympia zu nennen.

Ganz vereinzelt sind in den Kistengrabern mehrere Tote beigeselzt; in der Regel sind 
diese Graber dann tiefer als sonst ublich in den Boden hineingesenkt. Man konnte sie auch 
als Schachtgraber bezeichnen, von denen sie sich grundsatzlich nicht unterscheiden; der- 
artige tiefeingeschachtete, plattenbedeckte Graber gibt es z. B. auf Amorgos und in Aphidna. 
Auch die bekannten, allerdings viel groBeren Schachtgraber von Mykena (kleinstes 8 qm. 
groBtes 34 qm) sind nur wenig in den Felsen eingeschnitten, von viereckigen Steinsetzungen 
umgeben und mit Steinplatten, die auf Holzbalken ruhten, uberdeckt. Die groBe Tiefe ist 
erst durch die Anschuttung entstanden, die einen kreisformigen AbschluB durch einen dop- 
pelten Ring von Steinplatten erhielt und skulpierte Grabstelen trug (Abb. 50). Ganz in den 
weichen Stein eingeschnittene Schachte gibt es in Zafer Papura; bei diesen und bei einem 
gleichartigen Grabe in Korinth sind die Beisetzungen dann oft nicht auf dem Grunde des 
Schachtes selbst, sondern in runden oder oblongen, vom Schacht aus zuganglichen, seit- 
lichen Hohlungen erfolgt. Die Schachtgraber sind im kretisch-mykenischen Kulturgebiet 
keine sehr haufige Grabform.
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Abb. 51. Kammergrab in Isopata.

Neben den Felskammern und den Erd- 
grabern in Form von Kisten und Schachten 
bilden die dritte ubliche Form die Grab- 
bauten, die wie die Felskammern zuganglich 
waren und fur mehrere Bestattungen Raum 
boten, aber nicht ausgehauen, sondern auf- 
gebaut waren. Ihr weitaus haufigster Typus 
ist der runde, die durch nach innen uber- 
kragende Steinringe gebildete Tholos, in die 
vermittelst eines verengten Portals, des 
Stomion, ein horizontaler oder etwas ab- 
fallenderDromos einlauft. Daneben kommen 
seit fruhminoischer Zeit aber auch viereckige 
Grabkammern vor, fur groBe Massenbestat- 
tungen oder als Ostotheken in Palakastro 
und Kumasa, etwas kleinere, schongebaute 
Kammern mit Dromoi und PlattenverschluB 
in Mochlos und aus spaterer Zeit mit be- 
sonders schonem Quaderbau in Isopata bei 
Knossos (Abb. 51); das eine Grab hier hat 
eine Vorhalle mit groBen Nischen und in 
der Kammer selbst einen Bestattungsschacht; 
ein anderes hat zwei solche Schachte in der 
Grabkammer und Nischen in den Wanden, 
die durch Pfeiler getrennt sind. Einfachere 
Kammern zur Aufnahme von Sarkophagen 
gibt es in H. Triada und ahnliche tholos- 
artig uberdeckte am H. Elias bei Panagia. 
In Delos ist eine solche Grabkammer wegen 

des spateren Kults geschont worden. Auf dem griechischen Festland weiB ich nur im Nor
den bei Demetrias und in Antikyra derartige Kammern aus Bruchsteinen erbaut und znm 
Teil durch ein paar abwartsfuhrende Treppenstufen zuganglich.

Auch von den viel haufigeren runden Grabbauten finden sich die altesten in Kreta. Fund- 
platze fruhminoischer Rundgraber sind H. Triada (Abb. 52), Siva, Kalathiana, H. Eirene, Porti, 
Kumasa, Drakones, Salami, Kutsokera, Christos. Die Eingange dieser Graber, die meistens 
mit Parastaden versehen sind, und vor denen mitunter kleine Vorplatze liegen, zeigen immer 
nach Osten. Oft ist eine Reihe kleiner, viereckiger Kammern an das groBe runde Grab, das 
bis zu 10 m Durchmesser haben kann, angelehnt. Man hat Zweifel an der Existenz einer 
Kuppelwolbung geauBert,1) doch wolben sich schon die erhaltenen unteren Mauerteile immer 
nach innen ein und sind so stark, dab die Annahme einer niedrigen Kuppelwolbung immer 
noch die wahrscheinlichste ist.

Die sehr wenig zahlreichen spatmykenischen Kuppelgraber auf Kreta sind jedoch keine 
1). Seager, Trans. Penns. Univ. II 131.
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Abkommlinge dieser friihen Rundgraber, zu denen jegliche Verbindungsglieder fehlen, son- 
dern verdanken ihre Bauform den auf dem Festland sehr hSufigen Kuppelgrabern. Myke- 
nische Kuppelgraber gibt es auf Kreta nur in Palakastro, H. Theodoros bei Vasiliki, Muli- 
ana, H. Georgios, Anogeia und Maleme; in den meisten standen ganz spStmykenische Lar- 
nakes. Die Mehrzahl der kretischen Kuppelgraber (in Erganos, Kurtes, Kamares, Vrokastro, 
Kavusi, Prasos) stammen uberhaupt erst aus der Obergangszeit zum geometrischen Stil.

Auch auf den Inseln sind Kuppelgraber selten. In Komiaki auf Naxos ist eins gefun- 
den worden, in Mykonos anscheinend einige, und mehrere auf Euboa in Katakolu, Oxy- 
lithos, Enoria und Bellusia, einige auch auf Kephallenia bei Masarakata, Kokkolata und 
Argostoli. Interessant ist die bei den Kuppelgrabern von Kephallenia zu beobachtende Tat- 
sache, dab die Tholoi erst nachtraglich uber den schon in Gruben erfolgten Bestattungen 
errichtet wurden.1) Bei weitem am haufigsten sind diese Graber auf dem Festland von Thes- 
salien bis zur Peloponnes. Zwei kleine mykenische Tholosgraber fand Soteriadis bei Ko- 
ronta in Akarnanien. In Thessalien gibt es Kuppelgraber in Kapakli bei Volo, in Dimini, 
Sesklo, Marmariani und Gura in Phthiotis; das von Kapakli ist etwas fruher, alle andern 
sind spatmykenisch, und in Marmariani reichen wie in Kreta mehrere in die geometrische 
Zeit hinein.

Wichtige Kuppelgraber Mittelgriechenlands gibt es in Orchomenos, Eleusis, Menidi 
und Thorikos. Die Tholos von Orchomenos (Durchmesser 14 m) ist aus schonen Quadern 
am FuB des Burgbergs, dessen Felsen gerade angeschnitten wird, gebaut2); der machtigeTiir- 
sturz ist noch in situ (Abb. 53). Die Decke einer kleinen Nebenkammer bildeten Platten 
aus grunlichem Schiefer mit dem bekannten Reliefschmuck. Das viel kleinere Grab von 
Eleusis3) (Durchmesser 3 m) hat ausnahmsweise einen spitzbogig uberwolbten Dromos, der 
ohne Stomion in das Grabrund einlauft. Das Grab von Menidi ist aus einfachen Kalkstein- 
platten erbaut; in der 9 m hohen, gut erhaltenen Tholos fand man eine Grube mit Asche; 
der 27 m lange Dromos war im Stomion zugemauert. Auch in der runden Tholos von Tho
rikos (Durchmesser 9 m) wa- 
ren drei mit Platten bedeckte 
Gruben und zwei klinenartige 
Bauten; wegen des steilen 
Abfalls des Berges lauft der 
Dromos nicht in der Achse, 
sondern schrag in die Tholos 
ein. Das zweite Grab in 
Thorikos ist elliptisch (9 m 
lang, 3% m breit) und hatte 
ein Satteldach wie die Gale- 
rien in Tiryns und der Dro
mos von Eleusis; der Dromos

1) Prakt. 1912, 258ff.
2) Beste Ansichten bei 

Biille, Orchomenos Taf. 27.
Abb. 52. Tholos in Hagia Triada.3) Eph. 1912, 18ft. Taf. 3.
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Abb. 53. Kuppelgrab in Orchomenos.

lauft in der Langsachse der Ellipse. Die einzigartige Form des Grabes erklart sich aus der 
Lage auf dem langgestreckten Bergsattel, der den Velaturi, den Stadtberg von Thorikos, mit 
der nachsten nordlich anstoBenden Hohe verbindet.1)

Die Kuppelgraber der Peloponnes sind die wichtigsten. AuBer in der Argolis gibt 
es Kuppelgraber in Pylos-Kakovatos (mit Bestattungsgruben), in Pylos-Tragana (wieder mit 
Gruben)2), in Kampos, Arkines, Vaphio (mit einer Grube in der Tholos, einer anderen im 
Stomion) und am Sarandapotamos bei Tegea. Der Dromos weist nicht, wie der Eingang 
der altkretischen Rundgraber, regelmaBig nach Osten, sondern richtet sich immer nach dem 
Abfall des Gelandes. In der Argolis fand man bisher ein Kuppelgrab in Tiryns (mit Grube), 
eins aus schonem Quaderbau wieder mit drei Gruben beim Heraion von Argos und sieben 
zum Teil ganz besonders prachtige in Mykena (Abb. 54). Das 'Schatzhaus des Atreus’ hat 
einen Durchmesser von 15,20 m, eine Kuppelhohe von 13,60 m; kleine Locher in den 
Wandquadern bezeugen einstigen Bronzeschmuck. Die Tur wird von reliefgeschmuckten 
Halbsaulen umrahmt; am Eingang einer andern Tholos, dem 'Schatzhaus der Frau Schlie
mann’, stehen kannelierte Saulen.

Ober die Architekturformen des Aufbaus der groBen mykenischen Grabbauten muB 

1) Noack, Ovalhaus und Palast 67 A., hat schon den richtigen Gedanken, aber eine falsche 
Vorstellung von der Lage.

2) Skias, der den Dromos ausgrub, hielt es fruher (Prakt. 1909, 274ff.) ttir ein Schachtgrab.
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ich mich kurz fassen.1) Nur eine in letzter Zeit offers behandelte Frage mochte ich noch 
streifen. DaB die Hauser der Toten denen der Lebenden oft nachgebildet sind, ist unbestreit- 
bar.2) Schwellen, Portale, Nischen sprechen dafur zu deutlich, und zwar nicht nur bei den 
groBen Kammern und Tholoi, sondern auch bei den kleinen Kykladengrabern. In Gurnia 
hat man die besonders charakteristischen Graber in Hausform direkt als Hausgraber bezeichnet. 
Auch ist sicher richtig, dab konservative Bestattungsgebrauche eine schon uberlebte und ver- 
gangene Bauform der Hauser als Grabform beibehalten haben konnen. Dennoch halte ich 
es fur einen verfehlten SchluB, nun auch etwa fur alle Gegenden, in denen sich Kuppel
graber finden, die Praexistenz von Rundhausern zu postulieren und mit ihnen als feste GroBe 
zu rechnen.3) Dafur ist die Moglichkeit von Kulturubertragungen doch zu groB.

Wenn wir zum SchluB noch einmal die lokale Verbreitung der drei gebrauchlichsten 
Grabformen, der Felskammern, der Kistengraber und der Kuppelgraber uberblicken, erhalten 
wir folgendes Ergebnis. Am gleichmaBigsten verbreitet sind die Felskammern in Kreta, auf 
den Inseln und auf dem Festland auBer in Thessalien; die altesten Stufen finden sich in 
Phylakopi und auf Euboa. Die Kistengraber 
sind am haufigsten auf den Inseln und in 
Nordgriechenland und ganz selten auf Kreta; 
die altesten Beispiele scheinen auf den Inseln 
zu sein. Die Kuppelgraber endlich sind hau- 
fig auf dem Festland, aber selten auf den 
Inseln und abgesehen von den fruhminoi- 
schen niedrigen Tholoi erst in spaten Bei- 
spielen in Kreta. Wie bei den Wohnbauten 
ist die Bevorzugung bestimmter Formen in 
den verschiedenen Provinzen nicht zu ver- 
kennen.

Nach den Ausfuhrungen uber die Ver- 
teilung der verschiedenen Grabformen kann 
ich mich in der Darstellung der Formen der 
Bestattung kurz fassen. Sowohl in die Kisten
graber, wie in die Gruben der Kammer- und 
Kuppelgraber senkte man die Toten ohne

1) Ich verweise auf Durm, Oest. Ih. 1907, 
41ff., fUr die Saulenform auf Wurz, Ursprung 
der kretisch-inykenischen Saulen 1913, ohne 
mich mit alien Ausfuhrungen der beiden Ver- 
fasser einverstanden zu erklSren.

2) Deswegen braucht man die mykeni- 
schen Kuppelgraber noch nicht von der unter- 
irdischen, von Xenophon beschriebenen Haus
form abzuleiten und den Dromos von deren 
besonderem Zugang fur das Vieh (Corssen, Neue 
Jahrb. XXXI 1913, 234f. Vgl. Harrison, Essays 
and studies presented to Ridgeway 1913, 138f.).

Abb. 54. Eingang zum Atreusgrab.3) Noack, Ovalhaus und Palast 64.
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Abb. 55. Larnax von Anogeia.

Sarge. Die Kisten und Gruben sind 
fast durchweg so eng, dab nicht nur 
Sarge unmoglich waren, sondern der 
Tote mit angezogenen Knieen als 
Tiegender Hocker’ beigesetzt werden 
muBte. Ober gleichmaBige Lage der 
Toten nach derselben Himmelsrichtung 
hat man kaum irgendwo ausreichende 
Beobachtungen; auf den Inseln schaut 
der Tote meistens bergab aufs Meer zu.

AuBer den Gruben und Kisten 
haben wir noch fur zwei Bestattungs- 
formen Belege; das sind die Pithoi, 
meistens in loser Erde, und die Ton- 
sarge, Larnakes, in den groBen Kam- 
mern und Tholoi, die keine Gruben 
hatten. Das Verscharren in loser Erde 
ohne irgend eine schutzende Hulle 

kann nur ausnahmsweise ublich gewesen sein, und die Funde von Knochen in den groBen 
Grabbauten — auBer naturlich in den Ostotheken —, die nicht in Larnakes oder Gruben 
lagen, stammen meistens von storenden Eingriffen, die oft noch nachweisbar sind.

Wenn die zu Bestattungszwecken gebrauchten Pithoi auch meistens uber 1 m hoch 
sind, so konnte der Tote doch imrner nur hineingezwangt werden und zwar in derselben 
Hockerstellung, die die Kistengraber zeigten. Leichter waren Kinderbestattungen in Pithoi, 
die daher auch nicht selten gefunden werden. Pithosbestattungen hat man in Kreta nur 
ausnahmsweise in Gurnia und Mochlos; in Phylakopi auf Melos scheint es nur fur Kinder 
Pithosbestattungen gegeben zu haben. Auf dem Festland sind sie haufiger; in Sesklo, Rach- 
mani, Aphidna, Thorikos, Salamis und bei Tiryus gibt es Beispiele. Die Pithoi auf Sala
mis sind mit Steinen umsetzt; in Nidri auf Leukas liegen Pithosbestattungen innerhalb der 
groBen Rundgraber, die auch Kistengraber umschlieBen.

Die Tonsarkophage dagegen sind ganz auf Kreta beschrankt, wo sich aber schon eine 
groBe Zahl gefunden hat, meist spatminoischer Zeit. Bruchstucke von Tonsargen sind aller- 
dings schon in fruhminoischen Tholoi gefunden worden, z. B. in H. Triada und Drakones; 
aus mittelminoischer Zeit kennt man Larnakes in Stavromenos bei Candia. Zahlreich sind 
sie in spatminoischer Zeit; Palakastro, Sitia, Prasos,Gurnia und Umgebung, Muliana, Anopolis, 
Artsa, Episkopi, Gurnes, Pentamodi, Milatos, Zafer Papura, Tylissos, Anogeia, H. Triada, Li
liana und Ligortyno haben Beispiele gegeben (Abb. 55). Auch die Larnakes sind fast alle fur 
die ausgestreckte Lage des Toten zu kurz; mit angezogenen Knieen lag der Tote darin, wie 
einige ungestorte Befunde noch gut erkennen lassen. Wieder eine speziell kretische Eigen- 
tumlichkeit war diese Bestattungssitte in Larnakes; entsprechende Sarge aus Holz in den 
Grabbauten des Festlands anzunehmen, dazu hat der Grabbefund bislang nur an einer Stelle 
die Berechtigung gegeben, in den Schachtgrabern von Mykena.

Aus der groBen Menge von Nageln und Nagellochern in dem mykenischen Gold-
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schmuck folgerte schon Stais, daB die Leichen in holzernen Sargen oder auf holzernen Kli- 
nen lagen, auf die der groBte Teil des Schmucks genagelt worden sei.1) Dann hat Meurer 
nach genauen Vermessungen der zusammengehorigen Schmuckstucke ihre Verteilung auf 
anthropomorphen Sarkophagen versucht, deren Form sich ihm aus agyptischen Analogien 
ergab.2) Fur die Anordnung der einzelnen Schmuckglieder hat Meurer in der Tat eine gute 
Losung gefunden3); da aber bislang die einzige Parallele zu der von ihm postulierten Form 
der Mumienkasten im kretisch-mykenischen Kulturgebiet die durchaus nicht eindeutige Toten- 
szene auf dem Sarkophag von H. Triada ist, kann man die anthropomorphe Form nicht 
als erwiesen ansehen, sondern muB auch weiterhin mit der Moglichkeit von einfacheren 
Formen von Holzbahren oder Sargen rechnen. Auch diese sind auf dem Festland eine Aus- 
nahme, die sich aus der ungewohnlichen GroBe der Gruben und dem besonderen Reichtum 
der Ausstattung erklart, wahrend in den kleineri Gruben der Kammern und Kuppelbauten 
Sarge unmoglich sind und in den nur selten vorhandenen Nebenkammern in keiner Spur 
mehr nachzuweisen sind.

Schliemann glaubte, daB alle Leichen in den Grabern von Mykena, wo sie lagen, ver- 
brannt worden seien; die gute Erhaltung der Skelette und der oft an ihnen haftenden Bei- 
gaben machen seine Arinahme der Verbrennung jedoch unmoglich. Dorpfeld glaubt, daB 
alle Leichen in mykenischer Zeit mehr oder weniger stark gebrannt oder gedorrt seien4); 
das Gegenteil nachzuweisen, ist, wie er selbst sagt, auch wenn keine Brandspuren zu sehen 
und alle Knochen in der richtigen Lage sind, unmoglich.5)

Spuren wirklicher Leichenverbrennung neben unverbrannten Leichnamen glaubte Xan- 
thudidis in fruhminoischen Grabern von Kumasa und Porti und in einem spatminoischen 
Grab von Kalyvia gefunden zu haben.6) Neuerdings erklart er die Schwarzung der festen, 
nicht zerbrockelten Knochen nicht mehr durch Leichenverbrennung, sondern durch die Ein- 
wirkung des Rauches von Feuern, die man in den Grabern anzundete.7) Die Verbrennungs- 
spuren in Vrokastro und Muliana gehoren erst der geometrischen Zeit an. Von den von 
Zehetmaier*) gesammelten Fallen von Feuerbestattung auf dem Festland scheiden Dimini, 
Athen, Haliki, Nauplia aus, weil sich dort sicher unverbrannte Knochen neben einigen 
Kohlen- und Aschenresten fanden; ebensolcheKohlenreste fand man mit einigen verbrannten 
Knochen im Kuppelgrab am Heraion bei Argos, in einem der Graber im Deirastal von Argos 
und in einer Grube und in Vasen gesammelt im Kuppelgrab von Menidi, Pithoi mit Asche 
auch auf Salamis. In keinem dieser Falle kann man aber mit Sicherheit von Leichenverbren
nung sprechen, und ebensowenig in Leukas, wo Pithos- und Plattengraber oft von Holz- 
kohlenschichten umgeben waren, selbst aber wohlerhaltene Skelette enthielten.

-GroBe Haufen und Schichten von Asche hat Skias unten am sudlichen Abhang des 
Stadtbergs von Eleusis gefunden und als Reste von ungefahr 80 Scheiterhaufen erklart;

1) Eph. 1907, 31ff. 2) Jahrb. 1912, 20811., Tai. 12.
3) Nur die lanzettlormigen sogenannten Halbdiademe scheinen mir nicht llach aufgelegen 

zu haben, sondern am uberstehenden Rande des Sargs oder der Bahre Irei gehangen zu haben, 
da die Langseiten durch Draht verstarkt sind und nur die Schmalseite NagellOcher aufweist.

4) Melanges Nicole 1905, 9911. Neue Jahrb. 29, 1912, lit. 5) Ebenda S. 4.
6) Eph. 1912, 23. Durch Rauch geschwarzte Schadel und Knochen zeigte er mir Ireund- 

Jichst in Candia. 7) Xanthudidis· bei Olshausen, Prahist. Zeitschr. 1914, 350.
8) Leichenverbrennung und Leichenbestattung 1907, 10011.

Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 5
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Abb. 56. Goldringe mit Kuitszenen.

neuerdings hat er diese Deutung gegen andere ErklSrungen von Dragendorff (Thera II 85) 
und Poulsen (Dipylongraber 3) verteidigt.1) Aber gerade die Tatsache, die er gegen Poulsen 
vorbringt, daB die Asche oft in mehreren Schichten zwischen Sand- und Kieselschichten 
lag, scheint mir die Annahme von wiederholt abgebrannten Schilf- und Rohrhutten nahe- 
zulegen, auf die auch die Aschenlagen in dem Tumulus von ChSronea filhren.2) Die Bothroi 
mit Asche wurden, wie Orchomenos zeigt, sich sehr wohl mit solchen Wohnanlagen ver- 
tragen, und daB sich flberall in der Hohe der Aschenschicht Hausmauern finden muBten, 
machen diese Schilfhutten ebensowenig erforderlich wie Charonea. Besonders dicke Stellen 
der Aschenschichten konnen durch Bodenebnungen fur Neubauten entstanden sein. Jeden- 
falls haben sich nirgends verbrannte, wohl aber bestimmt einige unverbrannte Skelette ge- 
funden, so daB die beispiellosen Scheiterhaufen recht unwahrscheinlich werden und ebenso 
unwahrscheinlich der von Zehetmaier (S. 108) auf Grund dieser Scheiterhaufen erschlossene 
weit vorgeschobene nordische Volksstamm.

Es ist ja durchaus nicht unmoglich, daB an einzelnen Stellen des weitert kretisch-my- 
kenischen Kulturgebiets gelegentlich Leichenverbrennung vorgekommen ist, aber einwandfrei 
nachgewiesen ist kein einziger Fall. Die Kohlen-, Aschen- und Tierknochenreste in den Gra- 
bern des Festlands erklaren sich am besten aus den Kultopfern, fur die wir viele Beweise 
haben. Unter den Kultstatten, auf die ich anhangsweise noch kurz eingehe, nehmen die 
dem Totenkult geweihten einen groBen Platz ein.

GroBe kultischen Zwecken geweihte Gebaude hat man bisher nicht nachweisen kon
nen; Bergkuppen und freie Platze genugten vielerorts dem Kult. Darstellungen auf Gemmen 
und Goldringen zeigen solche offenen Heiligtumer ofters unter Baumen (Abb. 56). Auf der 
270 m hohen Kuppe von Petsofa ist ein geebneter und eingefriedigter Raum mit vielen 
Votivfiguren aufgedeckt worden und auf dem uber 800 m hohen luktasberg ein eben- 
solches Heiligtum mit gleichartigen Terrakotten; beide gehoren der mittelminoischen Zeit 
an. Auf dem Festland hat man viele Votivterrakotten, die auf eine Kultstatte hindeuten, 
an einer PaBhoh-e bei H. Vasilios ohne Spuren von zugehorigen Mauern gefunden, und 
auch die spatmykenischen Scherben und Idole vom Aphaiatempel auf Agina, aus dem 
Temenos von Delphi und vom Heiligtum in Kalauria mochte man am liebsten mit der 
Annahme alten Kultes an diesen Statten erklaren.8) Auch in den groBen Palasten konnte

1) Eph. 1912, 22ff. 2) Neue Jahrb. 29, 1912, 522f. 3) Vgl. Furtwangler, Agina 471.
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man unter freiem Himmel opfern; sowohl in Tiryns wie in Knossos gibt es Altare auf den 
offenen Hofen.

Auch die Hohlen der Berge waren als Kultstatten beliebt, die sich durch Kultobjekte 
und Depots von Keramik zu erkennen gaben. Auf Kreta ist wohl die alteste Kulthohle die 
von Kamares hoch am Ida mit prachtvollem Rundblick uber den mittleren Teil der Insel; 
die Funde stammen alle aus mittelminoischer Zeit. An der Nordseite des Idastocks liegt 
die Grotte von Patsos mit Votivterrakotten spatminoischer Zeit. An dem andern groBen 
Gebirge Mittelkretas, den Lasithibergen, finden sich die Hohlen von Skotino und Psychro; 
in der letzteren, einer zweigeteilten Grotte, sind besonders viele Kultgegenstande, Libations- 
tafeln und Votive vom Ende der mittelminoischen Periode bis in griechische Zeit gefunden 
worden; in der Nordwestecke der Hohle stand ein mit Stuck uberzogener Altar. Von spat- 
mykenischer Zeit an diente die Eileithyiahohle bei Karteros nahe am Meer dem Kult. Auf 
Amorgos deponierte man Keramik und anscheinend Opfergaben in Felsspalten vielleicht 
zu kultischen Zwecken. DaB auch die Kynthoshohle auf Delos schon in mykenischer Zeit 
dem Kult diente1), ist nicht beweisbar. Auf dem Festland ist endlich die Hohle bei Chasia 
im Parnes zu nennen; sie enthielt aus mykenischer Zeit zwar nur Scherben, ware aber ihrer 
schwer zuganglichen Lage am Steilrande eines Bachbetts wegen fur Wohnzwecke durchaus 
ungeeignet.

Von Hausheiligtumern und Kapellen, die offers auch auf Wandgemalden und Goldreliefs 
(Abb. 57) dargestellt sind2), haben wir wirkliche Beispiele nur auf Kreta, denn die Bothroi 
mit aufbewahrter Asche in den Hiitten von Orchomenos, Sesklo und Eleusis kann man, auch 
wenn an der Heiligkeit der Asche kein Zweifel ware, kaum zu den Hausheiligtumern zahlen. 
Das alteste dieser kretischen Heiligtumer ist wohl eine kleine vierraumige Anlage in dem 
Winkel der groBen Treppen des alteren Palastes von Phastos; in einem dieser kleinen 
Raume fand man die schone groBe Libationstafel (Mon. Ant. XIV, Taf. 36) in situ. Unsicher 
ist, ob derRaum 13 in Hagia Triada mit der eigenartigen Vertiefung ein Kultraum ist (Mem. 
Ist. Lomb. XXI 238), zumal da bei neuen Grabungen ein eigener westostlich orientierter 
Kapellenbau mit einer Bank fur Votive gefunden wurde (Arch. Anz. 1913, 119f.). Auch in 
Gurnia hat man inmitten des Stadtgebiets ein ganz 
ahnliches Kulthaus entdeckt, zu dem eine eigene 
StraBe von Westen herauffuhrt. In Knossos kennt 
man sogar mehrere Kultraume, die zumeist isolierte 
Raumgruppen im Palastganzen einnehmen; am wich- 
tigsten sind das kleine Heiligtum im Sudosten des 
groBen Palastes und das sogenannte Fetischhaus im 
kleinen Palast; ein kleineres 'Heiligtum der Schlan- 
gengottin’ nahm einen sich auf den groBen Mittelhof 
offnenden Raum ein. Ein anderes Heiligtum dieser 
'Schlangengottin’ lag mitten im Stadtgebiet von Pa- 
lakastro (B. S. A. X 216ff.), wo an einer anderen Stelle

1) Dussaud, Civilisations prehell6niques 74ff.
2) J. H. S. 21, 99, Taf. 5. Eph. 1906, Taf. 14 unten. 

Dussaud, Civ. preh. 203, Abb. 146.
5*
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(B. S. A. XI 267) auch eine groBe Opferstatte wieder erkannt wurde. Endlich soil auch in 
Kumasa ein Hausheiligtum, das bis in spatminoische Zeit hinabreichende Idole enthielt, 
aufgedeckt worden sein.

Die weitaus zahlreichsten Kultstatten sind die groBen Kammer- und Kuppelgraber; 
der Totenkult muB eine besonders groBe Rolle gespielt haben. Da die Bestattung, wie wir 
sahen, in der Regel in Nebenkammern oder besonderen Gruben und Nischen erfolgte, diente 
der Hauptraum in erster Linie als Opferstatte. Diese Opfer haben vielfach auch ihre 
Spuren hinterlassen; ich nenne nur Dimini, Spata und Nauplia, wo besonders viel Tier- 
knochen, Kohlen- und Aschenreste gefunden wurden. Die Grube im Stomion des Kuppel- 
grabs von Vaphio, die eine Aschenschicht enthielt, darf gewiB als Opfergrube erkiart werden. 
In den Grabkammern der Schachtgraber von Mykena fanden sich ebenfalls zahlreiche Spuren 
von Opfern, und daB der Totenkult nach der Verschuttung der Graber noch fortgesetzt 
wurde, bezeugt der uber ihnen gelegene Altar und der den runden Platz mit den skulpierten 
Grabstelen abschlieBende Plattenring.

In Menidi dauerte der Kult am Kuppelgrab bis ins 5. Jahrhundert, wie die Weihgaben 
beweisen, die fiber dem bis zur Hohe des Tursturzes verschutteten Dromos lagen. Und 
die mykenische Grabkammer sudlich vom Portikus des Antigonps auf Delos wurde gar 
noch in hellenistischer Zeit durch eine Mauer eingehegt und anscheinend durch einen Altar 
ausgezeichnet. Es ist fur die geschichtliche Beurteilung der mykenischen Kultur eine wich- 
tige Tatsache, daB sich Kultstatten als 'Heroengraber’ bis weit in die griechische Zeit hin- 
ein erhalten haben.1)

4. DIE KERAMIK
In den vorangehenden Abschnitten hat sich eine Reihe von Unterschieden zwischen 

einzelnen Teilen des kretisch-mykenischen Kulturgebiets herausgestellt. Wahrend sich in 
Kreta bis auf wenige Ausnahmen nur unbefestigte Siedlungen finden, sind die wichtigsten 
Siedlungsstatten des Festlands befestigt; die Wohnbautypen entwickeln sich in Kreta und 
auf dem Festland in ganz verschiedener Weise; und auch einige Formen der Bestattung 
kornmen nur in Teilgebieten vor, z. B. Larnakes nur in Kreta; die sonst uberall ublichen 
Felskammern fehlen durchaus in Thessalien. Die sich so ankundigenden Kulturprovinzen 
lassen sich scharfer umgrenzen, wenn man die Verbreitungskreise der wichtigsten Vasen- 
gattungen feststellt; da uns von den verzierten TongefaBen mehr als von irgendwelchen 
andern Kulturerzeugnissen erhalten sind, ist in allererster Linie die vielgeschmahte Wissen- 
schaft der Topfscherben dazu geeignet, die Unterschiede dieser Kulturprovinzen hervor- 
treten zu lassen. Und schlieBlich ist eine Ubersicht uber die wichtigsten Vasengattungen des 
heimischen Kulturgebiets deshalb nOtig, um in der weiteren Untersuchung uber die Ver- 
breitung auBerhalb der Heimat die verstreuten peripherischen Funde richtig einordnen zu 
konnen.

In der folgenden Ubersicht uber die Verbreitungskreise der Keramik kann ich die zeit- 
lichen Unterschiede der einzelnen Gattungen nur nebenbei berucksichtigen; soweit es mog- 
lich ist, gebe ich nur die Fundschichten an, und verweise fur die Einordnung in die zeit- 

1) Es ist schade, daB Pfister in seinem Buche fiber Reliquienwesen im Altertum I 1909. II 
1912 die archSologischen Tatsachen so wenig berficksichtigt hat.
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liche Entwicklungsreihe auf das 1. Kapitel des II. Teils dieses Buches. Nur eine Grenze 
ziehe ich hier durch, die der Bezeichnung der Fundorte auf den Karten enspricht. Ich stelle 
zunachst die Gruppen zusammen, die der falschlich immer als Firnismalerei bezeichneten 
mykenischen Glasurtechnik1) vorausgehen; in der zweiten Abteilung folgt Furtwangler- 
Loeschckes II.—IV. 'Firnisstil’ und auf Kreta die wahrend der Blute des Naturalismus ein- 
setzende und fortdauernde neue hellgrundige Technik, so dab man im wesentlichen die 
erste Abteilung als vormykenische, die zweite als mykenische bezeichnen kann. Einige ihrer 
Technik wegen in die erste Abteilung eingereihte Gruppen gelangen jedoch, wie im II. Teil 
(1. Kap.) gezeigt werden wird, erst in fruhmykenischer Zeit zur Entfaltung; die technische 
Gruppierung laBt sich mit der chronologischen Entwicklung nicht genau vereinbaren. Auf 
den Fundkarten sind die Fundorte dieser Vasengattungen durch doppelte Signatur als 
Siedlungen der Obergangszeit gekennzeichnet. Weder alle Arten der Keramik, noch alle 
Varianten der Hauptgattungen kann ich hier anfuhren; fur die Zwecke der Umgrenzung 
der Kulturprovinzen mussen die Verbreitungskreise der wichtigsten Gruppen genugen. 
Nach diesen Gesichtspunkten bespreche ich zunachst die vormykenische, d. h. die nicht in 
mykenischer Technik gearbeitete Keramik Thessaliens, Mittelgriechenlands, der Kykladen, 
Kretas.

a) DIE KERAMIK IN DEN ALTEREN KULTURPROVINZEN
A. Thessalien

I. Seskloware, so genannt nach dem aitesten und wichtigsten Fundort. Rote line- 
are Muster auf weiB-gelblichem, meistens polierten Oberzug. Haufige Formen: 
Schalen, halbkugelig oder mit vertikaler Wandung; bauchige Napfe, zum Teil mit abge- 
setztem Hals; Henkelbecher. Haufige Muster: Ausgezackte Bander, Zickzackstreifen, anein- 
andergereihte Dreiecke, gittergefullte Rhomben; seltener Schachbrett- und Stufenmuster. 
Charakteristische Abbildungen: Tsuntas, Dimini und Sesklo (im folgenden abgekurzt Ts.) 
Taf. 7 u. 15, S. 181 ff.. Abb. 85—99. Eph. 1908, 66ff., Abb. 1, 4, 5, 8, 9 u. Taf. a. Wace- 
Thompson, Prehistoric Thessaly (im folgenden abgekurzt W.-T.) alle auf Seite 263 unter 
Α3β—A 3e angefuhrten Abbildungen. Vgl. unsere Abb. 117; 58.

Fundorte:
Sesklo, sehr zahlreich in der untersten Schicht, Ts. 181.ff., W.-T. 59. In Athen, Nat. Mus.
Mesiani, wenig, W.-T. 55.
Argissa, haufig, W.-T. 54.
Rachmani I viel, II noch etwas, W.-T. 26. In Volo, Mus.
Tsani, mit lokalen Varianten in den beiden untersten Schichten, W.-T. 136 ff. In Volo, Mus.
Tsangli, viel in den untersten Schichten, besonders in III u. IV, daneben eine Variante mit 

braunroten, verflossenen Malmustern, A. M. 1910, 64. W.-T. 91 ff. In Volo und Almyros.
Phthiot. Theben, wenig, W.-T. 167; ganz das gleiche Muster wie in Leukas nr. 19 notiert 

in Volo 1911.
Daudza, etwas, W.-T. 169 f.
Zerelia, besonders haufig in der I.—IV. Schicht, W.-T. 153. In Almyros.
Karatzadagli, etwas, Ts. 181, Abb. 85. W.-T. 169. In Almyros.
Lianokladi, unterste Schicht; neben der eigentlichen Seskloware besonders zahlreich eine 

Spezialgattung (Lianokladiware) mit Mustern, die durch Auskratzen der roten Malfarbe erzielt 
sind (W.-T. Gruppe A 3 δ), W.-T. 172ff. In Athen, Nat. Mus.

1) Analysen A. J. A. XIV, 1910, 417ff.
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Abb. 58. Rotbemalte Vase von Charonea.

Halae in Lokris, Ausgrabungen von 
MiB Walker und MiB Goldmann, notiert 
1913 im Museum von Theben.

Drachmani und Umgebung, etwas von 
einer phokischen Variante mit leuchtender 
karminroter Farbe, oft ohne Oberzug; A. M. 
1905, 134ff., 1906 , 396ff. Eph. 1908 , 66ff. 
W.-T. 202. In Charonea.

Hagia Marina, wenig, phokische Va
riante. Rev. έί. Gr. 1912, 277. In Charonea.

Charonea, Tumulus am Kephissos, 
zahlreich, phokische Variante, nach diesem 
Hauptfundort auch Charoneaware ge- 
nannt; auch Idole sind in dieser Technik 
bemalt. A. M. 1905, 120ff. Eph. 1908, 89f. 
W.-T. 199f. In Charonea.

Orchomenos, unterste Schicht, wenig, 
phokische Variante. Bulle 17. Eph. 1908, 66. W.-T. 194. In Charonea.

Polyjira, etwas aus der Versuchsgrabung; Bulle 118. In Charonea.
Magula von Pyrgos, aus der Versuchsgrabung; Bulle 124. In Charonea.
Choirospilia auf Leukas, ziemlich zahlreich; besonders dicker weiBlicher Oberzug und dicke 

rote Muster; einzelne Ornamente entsprechen der thessalischen Gruppe 3; unpubliziert. In Leukas, 
DOrpfelds Museum bei Nidri.

Alle Fundschichten sind neolithisch. Obgleich nicht bloB die Keramik von Leukas, 
vom Kephissos- und Spercheiostal, sondern auch die vieler thessalischer Stationen bestimmt 
lokaler Herkunft sind (vgl. W.-T. 241)'), kann die Zusammengehorigkeit der ganzen Gruppe 
wegen technischer und ornamentaler Obereinstimmungen nicht zweifelhaft sein. Sie um- 
schlieBt Nordgriechenland bis zum Kephissostal und kann wegen ihres Auftretens in Leukas 
[und Korinth] auch in dem unerschlossenen Zwischengebiet vorausgesetzt werden.2)

II. Eine seltenere Ware als I. WeiBe lineare Muster auf meistens rotlichem 
polierten Tongrund. Formen: Napfe mit FuB und abgesetztem Rand, kugelbauchige 
Kruge zum Teil mit Henkel. Muster: Parallele Linien, Winkel, Dreiecke. Abbildungen: 
Ts. Taf. 6, 1; S. 175, Abb. 83. W.-T. 89, Abb. 42a; 92, Abb. 44a; 137, Abb. 83a—d. Vgl. 
unsere Abb. 59.

Fundorte:
Sesklo I, Ts. 174; W.-T. 59.
Pyrgos bei Sesklo, Ts. 175; W.-T. 85.
Mezil Magula, Ts. 174.
Tsangli, besonders Schicht III u. IV, W.-T. 91.
Tsani, besonders am Ende von I, W.-T. 136.

1) Aus dem Vorkommen von Scherben der Lianokladigattung in Tsangli und umgekehrt 
von Stucken der fur Zerelia typischen Ware und von Charoneaware in Lianokladi kann man 
Handelsbeziehungen innerhalb dieses neolithischen Kulturkreises erschlieBen. Auch aus Rach- 
mani in Nordthessalien I. Schicht habe ich in Volo 1911 Lianokladischerben notiert, die ich in 
Wace und Thompsons Buch nicht erwahnt finde.

2) Die W.-T. 202 erwahnte Scherbe dieser Art in Delphi habe ich dort im Museum nicht 
gefunden. [Korinth: Arch. Anz. 1915, 213f. 1916, 164.]
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Zerelia, wenig in Schicht I u. II, W.-T. 153; Proben auch aus den 
hOheren Schichten nbtierte ich in Almyros.

Lianokladi I, zwei Scherben, W.-T. 172.
Charonea, Eph. 1908, 87ff. W.-T. 199.
Orchomenos I, im Museum von Charonea notiert.
Diese Keramik (A 3α bei Tsuntas und Wace-Thompson) ist 

neolithisch. Die Technik setzt sich vereinzelt auf Varianten der fol- 
genden IV. Gruppe fort (Ts. 209f., Taf. 6, 2; zahlreiche Beispiele im 
Phthiot. Theben) und findet sich besonders auf schwarzpoliertem Ton- 
grund dann hSufig in den jungeren bronzezeitlichen Fundschichten. Diese jilngere Keramik 
(Abbildungen: Ts. 238ff., Abb. 134—138, 142; W.-T. 105, Abb. 55a—1) findet sich unter 
den genannten Fundorten sehr zahlreich in Tsangli (W.-T. 101 ff.), ferner in

Mesiani, Ts. 241; W.-T. 55.
Rini, W.-T. 132. Proben in Almyros.
Aidin Magula, Ts. 241 If.; W.-T. 169.
Die angeblichen Scherben dieser Gattung in Drachmani (W.-T. 204) gehoren der Marina- 

ware (B I) an. In der Bronzezeit ist also keine Kulturgemeinschaft des Kephissosgebiets 
mit Thessalien festzustellen, wahrend diese in der ersten steinzeitlichen Periode, der die 
Keramik von Orchomenos I und Charonea angehort, hier wie bei der ersten Gruppe deut- 
lich hervortritt.

III. Nicht sehr haufige, sehr charakteristische Gattung (Γ Ιβ bei Ts. und W.-T.). 
Grauschwarze Liqeardekoration auf silbergrauemTongrund. Hauptform: glocken- 
formiger groBer Becher, oft mit Flicklochern. Muster: Stridielung, Schachbrett. Abbildungen: 
Ts. 243, Abb. 143—145. W.-T. Taf. IV 5, 0; S. 107, Abb. 57a—c.

Fundorte:
Mesiani, Ts. 243; W.-T. 55.
Tsani II-III, W.-T. 1421.
Tsangli, besonders IV-V, Ts. 243; W.-T. 102, 111.
Diese Gruppe ist jiinger als die erste und gehSrt dem Obergang zur jungeren stein

zeitlichen Periode an. Sie ist ganz auf Thessalien beschrankt.
IV. Sehr haufige, nach dem reichsten Fundort Diminiware genannte Gattung (B 3α 

bei Ts. und W.-T.). Schwarze lineare und Spiralmuster auf graugelbem oder 
rotem Oberzug, seltener direkt auf dem Tongrund; Grund und Muster sind oft glanzend 
uberpoliert. Hauptformen: FuBlose Schalen mit vier kleinen Henkelansatzen, Schalen mit 
hohem, hohlen Untersatz, Napfe zum Teil mit zwei gedoppelten Henkelansatzen, bauchige 
Henkelkannen. Haufige Muster: Zickzacklinien, Winkel, Dreiecke, Rhomben, Gitter, Schach
brett, Stufen, dann maanderartige Muster, Bogen, und am hSufigsten Spiralen und regellos 
angeordnete Spiralhaken und verzwickte Schnorkel in alien moglichen Kombinationen; bis- 
weilen Gesichtsdarstellungen, Augen, Haare, Bart urn den Henkel herum. Abbildungen: 
Ts. Taf. 8, 1 u. 2; 9; 20—29; S. 215f., Abb. 118f. W.-T. Taf.1; S. 32, Abb.ll f.; 45f., Abb.21f.; 
76, Abb. 36. Vgl. unsere Abb. 118.

Fundorte:
Dimini, sehr zahlreich, Ts. 209ff. W.-T. 761. In Athen, Nat. Mus.
Sesklo, in der II. Schicht, Ts. 209ff. W.-T. 60. In Athen, Nat. Mus.
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Pyrgos bei Sesklo, W.- 
Τ. 85.

Tachtalasman, Scher- 
ben in Athen, Nat. Mus. Ma
gazin.

Mesiani, zahlreich, Ts. 
221; W.-T. 55.

Rachmani, besonders 
II.-III. Schicht, W.-T. 31. In 
Volo, Museum.

Tsaritsani, W.-T. 12.
Tsani, in Schicht II—IV, 

auch lokale Varianten, W.-T. 
1411. In Volo, Mus.

Tsangli, wenig in Schicht
Abb. 60. Vasen der Dlminigattung. V-VI1I, mehr lokale Varian

ten, Ts. 2151., 221; A. M. 1910, 61 ff.; W.-T. 1001. In Volo und Almyros.
Rini, W.-T. 130.
Phthiot. Theben, 4. Schicht von oben, W.-T. 167. In Volo, Museum.
Zerelia, wenig, Schicht II—VII, besonders III, W.-T. 153, 157. In Almyros.
Lianokladi 1, zwei vereinzelte Scherben, W.-T. 177. In Athen, Nat. Mus.
Diese sehr zahlreiche Gruppe aus der jungsten Phase der Steinzeit oder der Stein- 

kupferzeit ist ebenfalls ganz auf Thessalien beschrankt; am haufigsten ist sie in Ostthes- 
salien und gravitiert eher nach dem Norden (Funde in Tsaritsani) als nach dem Suden.1)

V. Seltenere Ware. Schwarzgeranderte weiB-gelbliche lineare und Spiral- 
muster auf rotem Oberzug oder schwarzgeranderte rote Muster auf weiBlichem Ober- 
zug (B 3β bei Ts. und W.-T.). Hauptformen: vierseitige Tongerate mit Auflager, 'BratspieB- 
halter’, Schalen mit sehr hohem Untersatz, 'Fruchtstander’; in beiden sehr oft rhombenformig 
in den FuB eingeschnittene Locher. Muster: Zickzack- und Maanderbander, Stufen und 
Spiralen. Abbildungen: Ts. Taf. 8, 3—6; 10; 30; S. 223ff., Abb. 120f. W.-T. Taf. 2, 1—3; 
S. 142, Abb. 87. Vgl. unsere Abb. 119.

Fundorte:
Dimini, Ts. 222II.; W.-T. 77. In Athen, Nat. Mus.
Sesklo II, Ts. 222ft.; W.-T. 60f. In Athen, Nat. Mus.
Pyrgos bei Sesklo, diese Vasenform ohne Bemalung, Ts. 222; W.-T. 85.
Rachmani II, einige Scherben, W.-T. 31.
Tsani II u. III, wenige Scherben, W.-T. 141.
Tsangli V—VIII, wenig, A. M. 1910, 64; W.-T. 100.
Phthiot. Theben, vereinzelt, W.-T. 167.
Zerelia 111, in Almyros notiert, nicht bei Wace-Thompson.
Auch diese der vorhergehenden gleichzeitige Gruppe ist auf Thessalien beschrankt.
VI. Nicht sehr haufig. Schwarze und rote lineare und Spiralmuster auf weiB

lichem Oberzug (B 3γ bei Ts. urid W.-T.). Formen: Schalen, zum Teil hochfiiBige 'Frucht
stander’; niedrige Henkelkannen. Muster: Strichelung, Zickzack, Dreiecke, Spiralen. Ab
bildungen: Ts. Taf. 6, 3; 11; S. 227, Abb. 122; W.-T. Taf. 2, 4—6; S. 98, Abb. 50 f u. i; 100, 
Abb. 51; 155, Abb. 100.

1) Uber die Beziehungen zu den BalkanlSndem vgl. unten Abschnitt B, Kap. 1.
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Fundorte:
Dimini, Ts. 226ff.; W.-T. 77. In Athen, Nat. Mus.
Pyrgos bei Sesklo, Ts. 2261.; W.-T. 85.
Mesiani, Tst 226f.'; W.-T. 55.
Rachmani II, vereinzelte Scherben, W.-T. 31.
Tsani III, wenig, W.-T. 142.
Daut am Kalendsi, viele Scherben, Ts. 227 unter nr. 56.
Tsangli, besonders VI. Schicht, ziemlich viel, Ts. 227; W.-T. 100.
Rini, eine Scherbe, W.-T. 130.
Phthiot. Theben, selten, W.-T. 167.
Zerelia III-VII, wenig, W.-T. 157.
Lianokladi, eine Scherbe, W.-T. 177.
Drachmani, vereinzelt, W.-T. 2021., Abb. 142b.
Charonea, einige Scherben, Eph. 1908, 83, Abb. 11; 86, Abb. 12; W.-T. 201.
Die vereinzelten Scherben dieser ebenfalls mit der IV. gleichzeitigen Gruppe in Drach

mani und Charonea scheinen vom Norden importiert zu sein, so daB auch durch sie eine 
enge Kulturgemeinschaft des Kephissosgebiets mit Thessalien in dieser der Bronzezeit un- 
mittelbar vorhergehenden Periode nicht bezeugt wird.

VII. Ganz dick weiB oder rosa und weiB aufgetragene lineare und Spiral- 
muster auf grauschwarzem oder braunem Grund (Γ 1 γ und Γ 1 δ bei Ts., Γ 1γ bei 
W.-T.). Formen: Schalen, besonders tiefe Kylikes, Henkelnhpfe. Muster: parallele gerade 
oder gebogene Streifen oder Strichgruppen, Dreiecke, Halbkreise, seltener Spiralbogen; 
manchmal bedeckt der rosa Farbauftrag die ganze Oberflache. Abbildungen: Ts. Taf. 12; 
S. 247f., Abb. 148—150; W.-T. Taf. 4, 1—4; 5; 6; S. 33, Abb. 13f.

Fundorte:
Dimini, Ts. 244 ff. W.-T. 77. Auf Idolen W.-T. 83.
Sesklo III, wenig, Ts. 244ff. W.-T. 61.
Mesiani, wenig, Ts. 244ff. W.-T. 55.
Rachmani, besonders in Schicht III sehr viel, W.-T. 32f.
Tsani IV, W.-T. 143.
Tsangli, eine Scherbe, Ts. 244.
Rini, Ts. 244ff. W.-T. 132.
Phthiot. Theben, ziemlich haufig, W.-T. 167.
Ai'din Magula, Ts. 244 ff. W.-T. 169.
Diese Gruppe gehort schon ganz der Bronzezeit an. Sie ist besonders in Nordthes- 

salien (Rachmani) haufig und hat keine Verwandten im Siiden, wohl aber, wie Wir sphter 
sehen werden, in den nbrdlichen Balkanlandern.

VIII. Monochrome punktierte, eingekerbte, eingeritzte, eingeglattete und 
mit plastisch aufgesetzten Knopfchen verzierte Keramik. Nach Schichtungen oder 
nach Gleichartigkeit der Muster mit den bemalten Gattungen lassen sich drei zeitliche Stufen 
unterscheiden. Die altesten neolithischen Vasenformen entsprechen denen der I. Gruppe (A 1 
und A 2 bei Ts. und W.-T.). In den roten oder schwarzen Ton, der oft mit Oberzug ver- 
sehen und schon poliert ist, sind gerade Linien, Dreiecke, auch groBe runde Punkte einge- 
kerbt oder runde Knbpfchen sind plastisch aufgesetzt. Abbildungen: A. M. 1905, 137, 
Abb. 8f. Ts. 162, Abb. 73; Taf. 13f. Eph. 1908, 75, Abb. 7. W.-T. 27, Abb. 5; 87, 
Abb. 40 e, f.
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Fundorte:
Mesiani, Ts. 168ff.; W.-T. 55.
Rachmani I, sehr feine Ware, W-T. 26f.
Argissa, Ts. 16811.
Tsani I u. II, Scherben mil Ritzung und mit Knopfchen, W.-T. 1351.
Tsangli, viel rotpolierte Ware mit Knopfchen, W.-T. 901.
Sesklo, rote knopfchenverzierte Ware, Ts. 15911. W.-T. 581.
Zerelia, Knbpfchenverzierung, W.-T. 1521.
Halae in Lokris, schwarzpolierte Ware mit Knopfchen, notiert 1913 in Theben.
Drachmani und Umgebung, Eph. 1908, 78, 861.
Charonea, Eph. 1908, 78, 861.
Orchomenos I, schOne dilnnwandige Ware mit KnOpfchen und Eingiattungen, Bulle 16. In 

Charonea.
Polyjira, aus der Versuchsgrabung, Bulle 118.
Magula von Pyrgos, wenig, Bulle 124.
Choirospilia auf Leukas, mit Knopfchenverzierung; notiert in DOrpfelds Museum bei Nidri.
GewiB sind die Vasen nicht alle einheitlicher Herkunft; dennoch verbindet das gleich- 

artige Dekorationsverfahren wieder wie bei Gruppe I Thessalien mit dem Kephissosgebiet.
Dieser Kulturzusammenhang ist in der jungeren Steinzeit und Bronzezeit nicht mehr 

nachweisbar. Die beiden jungeren Stufen der eingeritzten Keramik sind auf Thessalien 
beschrankt. Die Muster der zweiten Stufe (B 2 bei Ts. und W.-T.) erinnern stark an die 
Diminiware. Abbildungen: Ts. Taf. 16—19; S. 199ff.. Abb. 110—117. W.-T. 30, Abb. 9, 10; 
131, Abb. 79 p. Die Muster der dritten Stufe (Γ 2 bei Ts. und W.-T.) sind fast durchweg 
rein linear. Abbildungen: Ts. 142, Abb. 46; 250 ff., Abb. 151—160. Prakt. 1908, 185, Abb. 7. 
W.-T. 98, Abb. 50g; 106, Abb. 56; 168, Abb. 113.

Fundorte der beiden jungeren Stufen:
Sesklo, Ts. 195, 198ff., 2501. W.-T. 601.
Dimini, Ts. ebenda; W.-T. 75ff.
Rachmani, W.-T. 29ff.
Tsaritsani, W.-T. 12.
Marku, Ts. 200.
Tsani, W.-T. 141.
Tsangli, Ts. 251 ff. W.-T. 99f.; 111.
Rini, W.-T. 130, 132.
Phthiot. Theben, Prakt. 1908, 83; W.-T. 167.
Zerelia, W.-T. 157.
Die Muster und die reiche Inkrustation verbinden diese Keramik mit anderen Gruppen 

vom Balkan, die im sildlichen Griechenland fehlen.
Die Abgrenzung der nordgriechischen Kulturprovinz gestaltet sich also so: In der 

altesten neolithischen Zeit, der die ersten Funde von Rachmani, Sesklo, Charonea und 
Orchomenos angehoren, bildet Thessalien, Nordgriechenland bis zum Kephissos und wahr- 
scheinlich auch das Acheloosgebiet einschlieBlich Leukas einen einheitlichen Kulturbezirk. 
An der Nachblute der neolithischen Kultur Thessaliens, die durch die Diminiware und ihre 
Nebengruppen vertreten wird, nimmt das Spercheios- und Kephissosgebiet nicht mehr teil. 
Der Othrys ist seitdem eine Kulturgrenze, und die im Anfang eng der thessalischen Kultur 
verbundenen Orte schlieBen sich mit Beginn der Bronzezeit dem mittelgriechischen Kreise 
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an, wie sich im folgenden aus dem Ver- 
breitungsgebiet der alteren mittelgriechi- 
schen Vasengattungen ergeben wird.

B. Mittelgriechenland
I. Marinakeramik, so nach dem 

reichsten Fundort Hagia Marina am besten 
zu bezeichnen. Diese Ware ist wegen 
des metallischen Glanzes ihres Oberzugs 
fruher 'Urfirniskeramik’ genannt worden 
(Bulle, Orchomenos 15f.), miBverstand- 
lich, weil schon die rote Malfarbe der 
weit alteren Charoneaware (A I) sich hau- 
fig als eine Glasurfarbe zu erkennen gibt. 
Da auch sonst fur Vasengattungen lokale 
Namen am gebrauchlichsten geworden 
sind (Diminigattung, mykenische Kera
mik, Hadravasen), ziehe ich im Einver- 
standnis mit Reisinger (vgl. Teil II, Kap. 1) 
den Namen des Fundorts der altesten 

Abb. 61. Vase der Marinagattung aus Hagia Marina.

und wichtigsten Beispiele H. Marina zur Bezeichnung dieser Keramik vor. Die Funde von 
Orchomenos sind weit weniger zahlreich, die von Tiryns bilden groBtenteils eine Sonder- 
klasse. Da die Publikation· der Keramik dieser beiden wichtigsten Fundorte bevorsteht, be- 
schranke ich mich auf die notwendigsten Angaben und die Bezeichnung des mir bekannt 
gewordenen Verbreitungsgebiets.

Es handelt sich um die Vasen mit Oberzug oder Streifen von mehr oder we
niger stark gianzender, von hellbraun zu schwarz variierender Farbe1); auf 
dem Oberzug sind haufig weiBe lineare Muster angebracht. Hauptformen: Napfe mit weit 
vorgestrecktem AusguB und hohlem FuB, 'Saucieren’; kleine flache und vereinzelt auch hohe 
Schalen, flache Henkeltassen, Askoi, kugelbauchige Kannen mit Bugel und steilem schnabel- 
formigen AusguB, Pithoi. Muster: sehr einfache Punkt- und Strichgruppierungen, Dreiecke, 
gelegentlich auch Spiralen. Abbildungen: W.-T. 178ff., Abb. 122—124; Rev. et. Gr. 1912, 
271 ff., Abb. 12—14; Eph. 1912, 17, Abb. 9, 5. Vgl. unsere Abb. 61; 127 u. 128.

Fundorte:
H. Marina, weitaus uberwiegend, Rev. it. Gr. 1912, 271 ff. In Charonea, Mus.
Drachmani, einige Scherben notiert in Charonea, vgl. Eph. 1908, 94f.
Charonea, vereinzelt; notiert in Charonea.
Orchomenos II, Bulle 15f., 25ff. In Charonea, ein paar Vasen, darunter ein sog. binac 

άμφικύπελλον in Athen, Nat. Mus.
1) In Tiryns gibt es auch Vasen mit Strichmalerei in dieser Glanzfarbe (Inst. Phot. Tir. 

461—479), die von den Ausgrabern ebenso wie die Ware mit Oberzug als Urfirniskeramik be- 
zeichnet wird. Diese Strichmuster — auch kleine Spiralhaken kommen vor — entsprechen den 
der Vasen von Lianokladi (W.-T. 180ff., Abb. 125—128, 131—133), die Wace und Thompson meines 
Erachtens viel zu spat datieren. W.-T. 215f.
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Magula von Pyrgos, einige Scherben notiert in Charonea.
Lianokladi II, ziemlich. zahlreich, W.-T. 177ff. In Athen.
Amuri ini Spercheiostal, W.-T. 11.
Tsani, einige Scherben in Schicht IV und V, W.-T. 145; vgl. auch 140, Abb. 86 c, d.
Choirospilia auf Leukas, unpublizierte Stiicke in DOrpfelds Museum bei Nidri; dieselben 

Formen in den Rundgrabern von Nidri (Inst. Phot. Leukas 652 u. 657).
Thorikos, von mir 1911 und 1913 aufgelesene Scherben.
Phaleron, eine uberpolierte Sauciere, Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 55.
Eleusis, von mir an der Akropolis aufgelesene Scherben; im Museum Inv. Nr. 525, 568; 

vgl. Eph. 1912, S. 19 unten.
Agina, unpublizierte Scherben vom Aphroditetempel im Museum von Agina.
Mykena, einige von mir aufgelesene Scherben.')
Tiryns, zahlreiche Keramik der untersten Schichten, jetzt im Museum von Nauplia; A. M. 

1913, 88f. Inst. Phot. Tir. 423—460.
Argos, vereinzelte Scherbe von der Aspis B. C. H. 1906, 30; andere von mir dort aufgelesen.
Myli (Lerna), K. MUller bei W.-T. 224.
Tolon (Asine), K. Muller bei W.-T. 224.
Amykia, Henkelnapf; Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 37.
Olympia, Schlauchkanne, Mus. Nr. 330 a.
Phylakopi auf Melos, einige Scherben in der I. Stadt; B. S. A. XVII 16.
[Paros, einige Scherben, A. M. 1917, 32ff.[

Die hier unter dem Namen Marinaware zusammengefaBte Keramik entstammt keiner 
einheitlichen Fabrik; dazu sind die formalen und ornamentalen Unterschiede von Tiryns 
bis zum Spercheiostal zu groB. Dennoch ist es eine gemeinsame Gattung, die zu Beginn 
der Bronzezeit dieses Gebiet beherrscht hat und zu einer Kulturprovinz zusammenfaBt. Die 
versprengten Scherben in Phylakopi auf Melos und in Tsani in Thessalien sind sicher Im
port; die Nordgrenze ist der Othrys, der, wie wir oben sahen, die Sudgrenze der thessali- 
schen Kulturprovinz bildet. Die Ahnlichkeit in der Farbwirkung mit der II. thessalischen 
Gruppe ist Schein; die Verschiedenheiten der Vasenformen verbieten den Gedanken an 
Verwandtschaft. Eher kann ein Zusammenhang mit kykladischen und kretischen Vasen- 
gruppen bestehen, auf die weiter unten einzugehen sein wird.

II. Unter eigentlicher Mattmalerei2) verstehe ich nur die Keramik,beidermitschoko- 
ladebrauner Farbe lineare und Kreismuster auf dem grunlich gelben, selten 
rOtlichen Tongrund oder auf einem weiBlichen Uberzug aufgetragen sind. Die

1) Die Vasen mit weiBer und roter Malfarbe aus dem IV. und V. Schachtgrah und aus dem 
Schutt dartiber (M. V. 56; M. Th. Taf. VI 30—35; VII 41) halte ich ebenso wie technisch entspre- 
chende Scherben in Eleusis fur importierte kretische Nachkamaresware (vgl. Teil II, Kap. 1); die 
Vasen bei Schliemann, Tiryns Taf. 26d, 27d, kdnnten echte kretische Kamaresware sein, doch 
bleibt abzuwarten, ob die Publikation der neueren Funde von Tiryns festiandische Par- 
allelen bringt.

2) Es kommt mir hier und bei der folgenden Gruppe darauf an, aus der grofien Masse der 
vulgo als Mattmalerei bezeichneten Keramik zwei charakteristische mittelgriechische Arten her- 
auszuscheiden. Da den Fundberichten von '’mattbemalten’ Vasen meistens nicht zu entnehmen 
ist, ob sie zu dieser speziellen Art gehOren, habe ich in die folgenden Listen nur die Beispiele 
aufgenommen, die ich selbst gesehen habe oder deren Beschreibung eindeutig ist. Die so un- 
vermeidlich nicht vollstandigen Listen werden das Hauptverbreitungsgebiet doch geniigend er- 
kennen lassen.
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Farbe enthalt keine oder nur geringe fixierende Bestandteile und ist nicht glasurfahig. Von 
der in der Farbwirkung gleichen Inselgruppe (C IV) und von groBen Mengen festlandischer 
Vasen, bei denen die glasurfShigen Bestandteile der Farbe durch schlechten Ton wirkungs- 
los gemacht werden, und die daher auch wie mattbemalte erscheinen, unterscheidet sie sich 
durch die oft leichte Abwaschbarkeit und Verganglichkeit der Malfarbe. Auch der fast immer 
grunliche Ton, der bis auf ein paar Ausnahmen fur einheitliche Fabrikation spricht, ist ein 
sicheres Unterscheidungsmerkmal. Ich habe die Gattung fruher (Zeit und Dauer der kre- 
tisch-mykenischen Kultur 25) Aphidnagruppe genannt, ziehe aber, nachdem ich die reichen 
Bestande auf Agina kennen gelernt habe, wo der grunliche Ton zu Hause zu sein scheint 
(vgl. Soteriadis, Eph. 1908, 90f.), den Namen Aginaware vor. Hauptformen: bauchige 
Pithoi und flache Schalen, seltener Becher und Kannen. Muster: parallele und gekreuzte 
Linien, Dreiecke, Schachbrett, Kreise und Kreisabschnitte, selten Spiralen. Abbildungen: 
M. Th. Tat. I 7, IV 18, V26, 27; M. V. Taf. XXIII 170, XXIV 175; Eph. 1895, Taf. X 1—4, 6, 7; 
A. M. 1896, Taf. XV 4—6; Eph. 1898, 63, Abb. 6; B. C. H. 1906, 20 ff., Abb. 23, 24, 26—55; 
Waldstein, Argive Heraeum II, Taf. 51, 1; Graef, Akropolisvasen Taf. I 10, 11. Vgl. unsere 
Abb. 142 u. 143.

Fundorte:
Agina, Aphroditetempel; bei weitem die grbBte Masse ist unpubliziert im Museum von 

Agina; die Eph. 1895, 253ff. publizierten Stucke sind in Athen, Nat. Mus. Vitr. 3B.
Eleusis, ziemlich viele Stucke im Museum von Eleusis, Eph. 1898, 64f.
Salamis, eine Scherbe im Athen. Institut
Athen, Akropolis, M. V. 34; Graef, Akropolisvasen 2.
Aphidna, aus Grabern, A. M. 1896, 397. In Athen, Nat. Mus. Vitr. 3 B.
Thorikos, Eph. 1895, 255; einige Scherben von mir aufgelesen.
Mykena, aus den Schachtgrabern und von der Burg, M. V. 55.
Argos, ziemlich zahlreich auf der Aspis, B. C. H. 1906, 19ff.
Heraion bei Argos, Waldstein, Argive Heraeum II 72; mehrere Scherben in Athen, Nat. Mus.
Tiryns, ziemlich viele Scherben in Nauplia, Mus.
Orchomenos in Arkadien, Scherben aufgelesen von 0. Walter.
Olympia, eine Scherbe im Athen. Institut, andere in Olympia, Mus.
Pisa, mehrere Scherben im Museum von Olympia.
Arene, ein paar Scherben in Olympia.
Geraki, ein Henkeltopf aus einem Grab; in Sparta, Museum; vgl. B. S. A. XVI 72f.
Amykia, ein Napf, Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 38.
Theben, einige Scherben 1911 im Museum notiert.
Orchomenos, im Museum zu Charonea wenig; ein Pithos in Athen, Nat. Mus. Inv. Nr.5875.
Charonea, wenig, Eph. 1908, 90f.
Drachmani, ziemlich selten; in Charonea, Mus.
Lianokladi II, eine Scherbe W.-T. 179.
Choirospilia auf Leukas, ein paar sicher zugehOrige Scherben in DOrpfelds Museum bei Nidri.

Die Gattung ist, wie die Fundschichten erkennen lassen, junger als Gruppe I und fall! 
schon groBtenteils in die fruhmykenische Zeit. Das Verbreitungsgebiet legt sich urn Agina; 
die vereinzelten Stucke in Bootien, dem Kephissos- und Spercheiosgebiet und Leukas sind 
gewiB Import. Diese fest in Mittelgriechenland lokalisierte Gruppe laBt sich ulso eng um- 
grenzen; um so groBere Bedeutung haben die ins.Ausland versprengten Stucke, auf die 
ich spater einzugehen habe.
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Abb. 62. Mattbemalte Schnabel- 
kanne aus Mykena.

III. Gelbbraun oder rotbraun polierte Vasen 
mit mattschwarzen Linearmustern oder wein- 
roten Streifen und Wellen zwischen schwarzen 
Geraden; bei einer Nebengruppe treten DeckweiB- 
fullungen dazu. Hauptformen: bauchige Kannen mit 
zuriickgebogenem Hals, Kannen mit Biigel neben dem 
AusguB, Henkelbecher und Henkelkruge. Muster: auBer 
Geraden, Winkeln und Gittern auch Bogen, Wellen und 
Spiralen; die Nebengruppe mit DeckweiB hat auch 
Vogel und vogelahnliche Monstra als Ornamente. Ab- 
bildungen: M. Th. Taf. 11,4; V 20; VII 36—38, 40; 
VIII; IX; X 45 — 47; XI 51 — 53; M. V. Taf. XXIII 
166 — 168; S. 55, Abb. 31, 32; B. S. A. IX 50, 
Abb. 26g; Exc. at Phyl. Taf. XX, XXI; S. 118ff., 
Abb. 91 — 94; Waldstein, Argive Heraeum II, Taf. 51,7; 
Eph. 1908, 86, Abb. 12, 1; Taf. β' 1. Vgl. unsere Abb. 
62 u. 144.

Fundorte:
Mykena, hauptsachlich aus den Schachtgrabern, am meisten aus dem 6. Grab; M. V. 54f. 

Athen, Nat. Mus.
Heraion bei Argos, Waldstein, Argive Heraeum II 73; in Athen, Nat. Mus.
Tiryns, einige Scherben im Museum von Nauplia.
Nisaa und Minoa bei Megara, A. M. 1904, 95; Scherben im Athen. Institut.
Agina, Scherben vom Aphroditetempel im Museum von Agina.
Athen, von der Akropolis; Graef, Akropolisvasen nr. 14—15, 18—23.
Eleusis, verhaitnismaBig selten, einige Stucke im Museum.
Haliartos, Scherben in Athen, Nat. Mus. Magazin.
Orchomenos, haufiger als Gruppe II, im Museum von Charonea.
Pyrgos bei Orchomenos, verhaitnismaBig zahlreich; in Charonea.
Charonea, Eph. 1908, 91; vereinzelt im Museum zu Charonea.
Drachmani, wenig in Charonea, Eph. 1908, 91.
H. Marina, vereinzelt, in Charonea.
Daulis, in Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 3262; M. V. 43f.
Aldin, eine Scherbe, Ts. 249, W.-T. 169.
Phylakopi auf Melos, Stadt II, Exc. at Phyl. 118ff. Diese Vasen unterscheiden sich durch 

ihren grunlichen Ton und ihre reichere Ornamentik von den ubrigen. In Athen, Nat. Mus.
Knossos, aus den Temple Repositories, B. S. A. IX 49ff., gleichen ganz den Stucken von 

Phylakopi. Candia, Museum.

Diese Gruppe ist gleichzeitig mit Gruppe II, wie die mykenischen Schachtgraberfunde 
zeigen; ihre altertumlichen Vasenformen beweisen aber vormykenische Entstehung der 
Gattung. Da zwischen den einzelnen Vasen auch der gleichen Provenienz nicht bloB Quali- 
tatsunterschiede, sondern auch technische Abweichungen bestehen, ist keine einheitliche 
Fabrik anzunehmen. Immerhin vereint, wenn man von der einen nach Aidin versprengten 
Scherbe und der Sondergruppe in Phylakopi und Knossos absieht, diese Gruppe gerade 
wieder Mittelgriechenland bis zum Kephissos, ein Gebiet, das wir durch Gruppe I schon 
zu Beginn der Bronzezeit als einheitliche Kulturprovinz kennen gelernt haben.
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IV. Monochrome, durch und durch grau- 
schwarztonige, mitunter auch gelbtonige Ware, 
selten gerillt oder mit gravierten linearen 
Mustern. Man hat sie als 'lydische’, haufiger noch als 
'minysche’ Ware bezeichnet; da sich aber ein Zusam- 
menhang mit den Minyern nicht im geringsten begriin- 
den laBt, ziehe ich wie in anderen Fallen einen lokalen 
Namen vor und bezeichne sie nach ihrem Hauptfundort 
als Orchomenosware. Die beiden Hauptformen sind hohe Becher mit hohlem, geriefelten 
FuB, die sog. RingfuBvasen, und scharf profilierte, fuBlose Napfe mit zwei meistens vertikal 
aufgerichteten Bandhenkeln. Die Muster der nur vereinzelt vorkommenden Gravierung sind 
auf parallele Gerade und Bogenlinien beschrankt. Abbildungen: Schliemann, Mykena 180, 
Abb. 230; M. V. 54, Abb. 30.; °Taf. XXIII 165; B. C. H. 1906, 13ff., Abb. 9—18; W:-T. 62, 
Abb. 32; 108, Abb. 58c; 156, Abb. 103; 183, Abb. 130; 187, Abb. 135; B. S. A. XVII, 
Taf. VII 27; XIV 49—53. Vgl. unsere Abb. 63; 140 u. 141. [Forsdyke, J. H. S. 1914, 126.]

Fundorte:
Orchomenos III, zahlreich, unpubliziert; groBtenteils in Charonea, wenig in Athen; aus den 

alteren Schliemannschen Ausgrabungen Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 3271 ff.
Drachmani, besonders viele RingfuBvasen, in Charonea, darunter lokale Nachahmungen, 

Rev. 6t Gr. 1912, 261f., Abb. 9f.; Eph. 1908, 95, Taf. γ.
Η. Marina, wenig, in Charonea.
Lianokladi, ziemlich viel, W.-T. 186. In Athen, Nat. Mus.
Zerelia VIII, W.-T. 159; aus einern Grab W.-T. 161; gewiB Import wie auch an den folgen- 

den thessalischen Fundstatten. In Almyros.
Surpi, W.-T. 10.
Aidin, W.-T. 169.
Phthiot. Theben, eine Scherbe, W.-T. 167.
Volo-Kastro, im Volo-Museum Inv. Nr. 26f. Mitteilung von Herrn Arvanitopullos.
Dimini, eine Vase, W.-T. 78.
Sesklo, aus Kistengrabern, W.-T. 62.
Rini, zwei Scherben, W.-T. 132.
Tsangli VIII, Scherben von RingfuBvasen, W.-T. 114; lokale Nachahmung W.-T. 113.
Tsani VIII, W.-T. 145; daneben wieder Nachahmungen.
Leukas, Gebaude am SudostfuB des Skaros, eine Schale notiert in DOrpfelds Museum bei 

Nidri; mehrere verwandte Vasen aus Kistengrabern im Tumulus von Steno; Inst. Phot. Leuk, 656 
und 653.

H. .Ioannis und H. Marina in Bootien, W.-T. 12.
Gla, W.-T. 193.
Theben, einige Scherben von der Kadmea im Museum von Theben.
Manika bei Chalkis, zwei Vasen im Museum zu Chalkis, eine davon bei Papavasiliu, Περί των 

άρχ. τάφων Taf. ΙΑ Mitte.
Aphidna, eine Schale im Magazin des Athener Nat. Mus.; verwandte Keramik A. M. 1896, Taf. 14.
Thorikos, in Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 3717.
Athen, eine Scherbe von der AkropoliS; Graef, Akropolisvasen 2 nr. 6.
Eleusis, im Museum von Eleusis, Beispiele Eph. 1912, 21, Abb. 12.
Nisaa und Minoa bei Megara, A. M. 1904, 95; Scherben im Athen. Inst
Agina, vom Aphroditetempel Scherben von RingfuBvasen und eingeritzten Schalen im 

Museum.
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Mykend, M. V. 53f.; ein RingfuB aus dem 5. Schachtgrab.
Midea, Scherben im Athen. Inst. Inv. Nr. 41.
Tiryns, im Museum von Nauplia; Beispiele Inst. Phot. Tir. 495, 496.
Argos, ziemlich viele gravierte Stucke von der Aspis, B. C. H. 1906, 13ff.
Olympia, der Argosware am ahnlichsten, notiert in Olympia; vgl. A. M. 1911, 163ff.
Phylakopi, Exc. at Phyl. 154; B. S. A. XVII 16ff.; auch lokale Nachahmungen.
Syros, eine Schale von H. Lukas, Eph. 1899, 94f., Taf. IX 27.
Paros, von der Akropolis von Parikia eine RingfuBvase und eine Schale, erstere Inst. Phot. 

Paros 163 (nr. 6). [A. M. 1917, 34Π.]
Ebenso wie die thessalischen Funde sind die auf den Inseln bestimmt importiert; die 

lokalen Nachahmungen sind uberall leicht zu unterscheiden. Der gleichartige Ton und die 
irnmer gleichen Vasenformen der echten Orchomenosware bezeugen einen ziemlich engen 
Herstellungsbezirk, dessen Mittelpunkt nach unserer bisherigen Kenntnis eben Orchomenos 
ist. Nur in der Argolis kommen dieselben Vasenformen in harterem, schwarzeren Ton 
vor. Daft die Fabriken in Orchomenos und Argos aber in derselben Technik und Form 
arbeiten, bestatigt die Zusammengehorigkeit dieser ganzen Kulturprovinz, die wir schon 
aus den vorangehenden Gruppen kennen. Denn da Orchomenosware noch mit Marinaware 
zusammengefunden wird, andererseits aber oft auch mit mykenischen Vasen zusammen, 
durfte sie, wie welter unten noch zu zeigen sein wird, mit den beiden vorhergehenden 
Gruppen etwa gleichzeitig sein.

Das griechische Festland einschlieBlich Agina bildet somit, wie diese vier Vasen- 
gruppen zeigen, ein einheitliches Kulturgebiet, dessen Zentrum Bootien, Attika und die Ar
golis ausmachen, das aber im Norden bis an den Othrys reicht, und das auch die noch 
weniger erforschte West- und Sudpeloponnes mit umfassen wird.

C. Kykladen
I. Mit Glasuruberzug versehene und polierte Vasen mit punktierten, ein- 

geritzten, eingekerbten und eingestempelten Ornamenten. Der Glanz des Ober- 
zugs ist von der vorherigen Glattung der Oberflache abhangig, da rauhe Tonoberflache die 
Glanzkraft der Glasurfarbe verschluckt. Die Gattung ist zuletzt von Kahrstedt (A. M. 1913, 
148ff.) besprochen worden; die Syrosware ganz zu isolieren und von dem Prinzip der De
generation aus eine chronologische Typenreihe zu konstruieren, scheint mir nicht angangig. 
Die Hauptformen sind: flache Pfannen, Pyxiden in Kugelform oder mit vertikalen Wan- 
dungen, bauchige Topfe mit geschweiftem FuB und scharfem Schulterabsatz, an dem oft 
Schnurosen sitzen, GefaBe in Tierform; viele Formen der Tonvasen sind ganz offensichtlich 
von den gleichzeitigen Marmorvasen ubertragen. Muster: Punkt- und Strichreihen, Winkel, 
Dreiecke, konzentrische Kreise mitunter tangential verbunden, seltener fortlaufende Spiralen, 
Fische und Schiffe. Die Muster sind meistens weiB inkrustiert. Abbildungen: A. M. 1896, 
Taf. V 14; Mem. du Nord 1896, 24ff. Abb. 7—9; Eph. 1898, Taf. IX 16; 1899 Taf. VIII 
1, 2, 9, 12; IX 4, 15, 19, 20, 24; S. 86ff. Abb. 11—22; Papavasiliu 9ff. Abb. 12, 14; Taf. 
2, 7, 8, 11, 13; Collignon-Couve Taf. IV 26f. Vgl. unsere Abb. 64; 129 u. 130.

Fundorte:
Syros, A. M. 1896, 188f. Eph. 1899, 77ff. Mem. du Nord 1896, 26f. A. M. 1913, 148ff. Funde 

in Athen.
Paros, von der Akropolis, Inst. Phot. Paros 145, 173, 178, 181; die Keramik aus den GrSbern
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von Paros, Antiparos und Despotikos J. H. S. 
1884, 5311. Eph. 1898, 15511. gehOrt zu einer 
wohl aiteren Gattung mil lluchtig einge- 
kratzten Ritzmustern. [A. M. 1917, 1511. 3711.J

Naxos, das ineiste unpubliziert, vgl. 
Congr6s d’Ath^nes 1905, 21611. Funde grOB- 
tenteils in Athen.

Amorgos, eine Pfanne mit Ritzmuster, 
Eph. 1898, 167; andere Vasen A. M. 1886 
Beil. II 1; Collignon-Couve, Tat. IV 26, 27. 
In Athen.

Sikinos, M6m. du Nord 1896, 251.
Thera, zwei Kugelpyxiden in der Ecole 

Framjaise d’Athenes, andere aus der Samm- 
lung de Cigala im Museum von Thera.

Melos, Phylakopi, Exc. at Phyl. 8711.; 
einige der hier getundenen Vasen (S. 8311.) 
und die aus den Grabern von Pelos (B. S.
A. III 35ff.) entsprechen den oben genannten 
Vasen aus Grabern von Paros.

Siphnos, A. M. 1896 , 2101., Eph. 1899, 
7311.; ebenfalls den parischen verwandte
StUcke.

Seriphos, Mem. du Nord 1896, 241.
Manika aul EubOa, Papavasiliu 311. Funde in Chalkis, Museum.
Manesi, Bruchstuck einer Pfanne, Eph. 1908, 87; Abb. 6 aul S. 73.
Aphidna, A. M. 1896, 398 Tat. XIV 1, XV 2, 3.
Thorikos, Scherben in Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 3712 und 3713, letztere bei Graef, Akrc- 

polisvasen S. 1, Abb.
Athen, Akropolis; Graef, Akropolisvasen S. If., Taf. I 2—4.
Eleusis, einige der parischen Ware ahnliche Stucke im Eleusismuseum, z. B. Eph. 1912, 15, 

Abb. 6, 1.
Korinth, Keramik der parischen Art, A. J. A. 1897, 321ft., Abb. II 2 und 8.
Argivisches Heraion, vereinzelte Scherbe, Waldstein, Argive Heraeum II 69f., Taf. 50, 15.
Arene, zwei unpublizierte Scherben im Museum von Olympia.
Die Keramik von Olympia (A. M. 1911, 163ff., Taf. 5) gehort nicht zu dieser Gattung.
Die Gruppe C I gehort der vormykenischen Bronzezeit an. Sie hat ihren Mittelpunkt 

in Syros, die Gattung mit fluchtigen Ritzmustern nach unsern bisherigen Kenntnissen auf 
Paros. Auf Euboa findet sich noch eine selbstandige Station dieser Keramik; die verhaltnis- 
maBig geringen Funde auf dem Festland dagegen sind zum Teil lokale Nachahmung. Man 
ist somit berechtigt, die westlichen agaischen Inseln in einem eigenen Kulturkreis gegen- 
iiber dem Festland und gegenuber Kreta zusammenzufassen.

II. Vasen, fast nur auf Syros gefunden, mit dunkler Glanzfarbe auf dem 
hellen Tongrund bemalt. Wie die vorige Gattung ist auch diese zuletzt von Kahrstedt, 
A. M. 1913, 156ff. behandelt und mit ungenugender Beweisfuhrung von der vorigen Gruppe 
als Syros I Keramik abgetrennt worden. Der Glanz der Muster wird dadurch erhoht, daB 
der Tongrund mit einer fein geschlemmten, glatten Schicht uberzogen ist, Die Formen 
stimmen z. Τ. mit denen der vorigen Gattung uberein; charakteristisch sind: Kannen, bauchige

Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 6
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Pyxiden, steilwandige Buchsen, hochfuBige 
Schalen und weite Becher mit FuB und 
Henkel. Unter den linearen Mustern sind 
schraffierte und ineinander geschachtelte 
Dreiecke, gewellte Bander sowie Rauten 
beliebt; Spiralen fehlen. Abbildungen: 
Eph. 1899 Taf. VIII, 3—8, 10, 11 und 13; 
vgl. unsere Abb. 129.

Fundprte:
Syros. Eph. 1899, 77ff. A. M. 1913, 15611.
Siphnos. Eph. 1899 , 7311. Die Funde 

aus beiden Fundorten im Nat. Mus. zu Athen.
Die bemalte Syroskeramik ist zeit- 

lich von der vorigen Gattung nicht zu 
trennen; sie ist aufs engste verwandt mit 
einer fruhminoischen Vasengattung; vgl. 
unten S. 85 und S. 129.

III. Vasen mit mehr oder weni- 
ger glSnzendem Oberzug, auf den 
Muster in weiBer Farbe aufgetragen 
sind. Hauptform: Pithoi mit wulstigem 
Rand, die unten weit ausbauchen, da- 
neben einhenklige Kannen und FuBscha- 
len. Muster hauptsachlich linear: Zickzack, 

Gitter, Dreiecke, Rhomben; tangential verbundene und gittergefiillte Kreise; seltener Wel- 
lenlinien, Spiralen und vereinzelt Figurliches. Abbildungen: Exc. at Phyl. Taf. X 18—27; 
XIII 12, 15, 17—19; XXlV 8, 13; B. S. A. XVII, Taf. IV 183; VI unterste Reihe; VII 166, 167, 
175, 240; XIV 46—48. Vgl. unsere Abb. 65.

Fundorte:
Melos, Phylakopi; Exc. at Phyl. 93, 96, 152; B. S. A. XVII 1911.
Thera, M. V. 20; Zahn bei Hiller v. Gaertringen, Thera III 42 und 44; mehrere Beispiele in 

der Ecole Fran?aise d’Ath6nes.
Amorgos, A. M. 1886, 22 Beil. II G 3; M6m. du Nord 1896, 31f. Abb.
Paros, Akropolis; Inst. Phot. Paros 147, 148, 170, 172. [A. M. 1917, 46K.J

Es ist nicht leicht, diese Gruppe von der festlSndischen Marinaware mit WeiBm^erei 
(B I) und andererseits von der kretischen Kamaresware genau abzugrenzen, da zu beiden 
zweifellos Beziehungen bestehen. Kretischer Import (z. B. B. S. A. XVII Taf. VIII 148) und 
sichere Nachahmungen (z. B. B. S. A. XVII, Taf. VII 210, X 141) sind beiseite gelassen. Der 
hier zusammengestellte Restbestand insularer WeiBmalerei schlieBt sich durch die besondere 
ins Gelbliche variierende Malfarbe .und durch die charakteristische, weitaus vorwiegende 
Pithosform zusammen; in GefaBform und Ornamentik bilden diese Vasen auf den Kykladen 
das Gegenstuck zu der gleichzeitigen, aber farbtechnisch ganz anderen mittelgriechischen 
Aginaware B II.
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IV. Vasen in der Technik der Aginaware, d. h. mit matter dunkler Malfarbe auf 
weiBlichem Oberzug oder hellem grunlichweiBem Tongrund bemalte Vasen.1) 
Formen: einhenklige und zweihenklige Kruge und Kannen, Tassen, Becher, Napfe und 
Schalen; seltener die in der Aginaware so haufigen Pithoi, fur die auf den Inseln die Technik 
der Vasengruppe C II bevorzugt wird. Muster: Striche, Winkel, Dreiecke, abch Bogen und 
Spiralen; vereinzelte geometrische Tier- und Menschendarstellungen. Abbildungen: Exc. 
at Phyl. Taf. XI 1—6, 9—15; XII 19—30; XIII 1—10, 13, 14, 16.

Fundorte:
Mblos, Phylakopi; Exc. at Phyl. 102ff. In Athen.
Thera, M. V. 20; Zahn bei Hiller v. Gaertringen, Thera III 42H.; einige Beispiele in der 

Ecole Franqaise d’Ath^nes; mehr im Museum von Thera.
Amorgos, A. M. 1886, 22 Beil. II 95; Mem. du Nord 1896, 32; Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 501.; 

Collignon-Couve Taf. III 50.
Naxos, Spedos; unpubliziert in Athen; vgl. Congr^s d’Ath^nes 1905, 220f.
Diese Gruppe unterscheidet sich in vielen Vasenformen und Ornamenten durchaus 

von der technisch gleichartigen festlandischen Gruppe B II, darf also als besondere Gattung 
der Kykladenkeramik angesehen werden. Zeitlich wird sie wie die entsprechende festlan- 
dische Gruppe schon grfiBtenteils in die fruhmykenische Epoche gehoren.

V. Vasen mit Glasuruberzug, der einen breiten weiBlichen Streifen frei 
laBt, auf dem wieder meistens in Glasurfarbe schwarze Muster gemalt sind. 
Hauptform: kleine flache Schalen mit AusguB; seltener Napfe mit weit vorgestrecktem Aus- 
guB. Muster: dicke Punkte, Strichgruppen, Winkel, Dreiecke, seltener Spiralen. Abbildungen: 
Exc. atPhyl. Taf.XI 7,8,16; XII1-18; XIII11; XXXIII 3-11; Congas d’Athfenes 1905, 221 
Abb. oben links.

Fundorte:
Melos, Phylakopi; Exc. at Phyl. 143ff. In Athen.
Naxos, Spedos und Phyrroges, meist unpublizierte Stiicke in Athen, vgl. Congrέs d’Ath^nes 

1905, 220f.
Einige Vasen in Tiryns, die oben S. 75, Anm. 1 einer Sondergruppe der Marinaware 

zugerechnet sind, haben ebenfalls diese doppelte Technik des dunklen Oberzugs und der 
schwarzen Linearmuster auf hellem Grund (z. B. Inst. Phot. Tiryns 462); ihre Publikation 
steht bevor.

Bei dem Mangel an publizierten Beispielen dieser Keramik ist es schwer, mit Sicher- 
heit zu sagen, ob, wie mir wahrscheinlich ist, auch diese Gruppe von den Kykladen ihren 
Ausgangspunkt genommen hat. Sicher ist, daB die Kykladen, wenn sie auch den kulturellen 
Einwirkungen des uberlegenen Kreta und des Festlandes ausgesetzt waren, doch soviel 
Selbstandigkeit in vormykenischer Zeit und zu Beginn der mykenischen Zeit bewahrt haben, 
daB wir sie als eigene Kulturprovinz gegenuber Kreta und dem Festland ansehen durfen.

1) Wie bei den entsprechenden festlandischen Gattungen ist aus Abbildungen die Farb- 
technik nicht zu ersehen; ich weiB daher nicht, ob z. B. auch auf der Akropolis von Paros, deren 
Keramik ich nur nach den Photographien kenne, diese Gattung vorkommt; in Syros und Siphnos 
scheint nur die im Ganzen viel haufigere Glasurfarbe verwendet worden zu sein. Unvollstandig- 
keit in den Listen der Fundorte ist unvermeidlich, wenn man die technischen Unterscheidungs- 
merkmale aufrecht erhalten will.

6*
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Abb. 66. Friihminoische Vasen von Kreta.

D. Kreta
Da die kretische Kulturprovinz geographisch fest begrenzt ist, und da es hier nicht 

mein Zweck ist, die kleinen Differenzen innerhalb dieser Kulturprovinz aufzuzeigen, be- 
schranke ich mich darauf, einige charakteristische Vasengattungen zu nennen, die die selb- 
standige Bedeutung Kretas bezeugen, ohne dab es mir dabei um vollstandige Aufzahlung 
der bekannten Fundorte und Abgrenzung der Fundgebiete innerhalb Kretas zu tun ist. Die 
Stellung dieser Vasengattungen in der gesamten Kulturentwicklung wird im 1. Kapitel des 
II. Toils ausfuhrlich besprochen werden.

I. Geriefelte, punktierte und eingeritzte Keramik neolithischer und friih- 
minoischer Zeit. Die neolithischen Gefabe sind meistens gut poliert1), die Einritzungen 
weib, selten rot inkrustiert. Die eingeritzten Muster bleiben linear. Formen: Schalen mit 
kurzen, breiten Bandhenkeln, kleine rhytonahnliche Kannen u. a. Abbildungen: J. H. S. 1901, 
96 Abb. 30; 1903 Taf. 4. Vgl. unsere Abb. 120.

Fundorte:
Knossos, zahlreich, J. H. S. 1903, 15811. In Candia.
Phastos, selten, durchweg grbbere Beispiele in Candia, Mus. Vitr. 37; vgl. Mon. Ant. 

XIX 16511.
Die polierten Vasen ahneln einer nordgriechischen Gruppe (A VIII aiteste Gattung) 

am meisten. Der Form nach verwandt ist aber nur eine Schalenform aus Kreta, so dab sich 
nahere Beziehungen einstweilen nicht herstellen lassen (vgl. Teil II, Kap. 1).

Die friihminoischen Gefabe sind meistens aus weicherem Ton und zeigen oft einge- 
kerbte Muster, Strichelungen und Zickzacklinien, seltener Bogen und Kreise. Formen: haupt- 
sachlich Pyxiden und pyxisahnliche Henkelvasen. Abbildungen siehe unter den Fundorten. 
Vgl. unsere Abb. 66.

1) Grobe Keramik neolithischer Zeit ohne Politur gibt es in Magasa, Skalds und Miamu.
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Fundorte:
Zakro, aus Hohlengrabern, B. S. A. VII 144, Abb. 52 Mitte; Candia Mus. Vitr. 5.
Palakastro, von fruhminoischen Bestattungen, B. S. A. VIII 290, Abb. 3; Candia Mus. Vitr. 4.
Vasiliki, aus dem Gebaudekomplex, 'Gournia’, Taf. XII 13; Candia Mus. Vitr. 9.
Gurnia, aus Hohlengrabern, 'Gournia’, Taf. A 5; S. 56, Abb. 37, 9; Candia Mus. Vitr. 9.
Knossos, aus einem fruhminoischen Depot, B. S. A. IX 95, Abb. 65 a—c; Candia Mus. Vitr. 48.
H. Triada, aus einem fruhminoischen Tholosgrab, Mem. Ist. Lomb. XXI, Taf. IX 21; Candia 

Mus. Vitr. 31.
Kumasa, unpubliziert; Candia Mus. Vitr. 30.
Nahe Beziehung und enge Verwandtschaft dieser Keramik mit der Kykladengruppe 

C I ist nicht zu leugnen. Ein paar Vasen konnten direkt von den Kykladen importiert sein. 
Die Gattung ist jedoch an alien Orten nur durch vereinzelte Beispiele vertreten; erst die 
folgenden wichtigeren Gruppen bemalter Vasen lassen die eigene Bedeutung Kretas in der 
fruhen Bronzezeit erkennen.

II. Vasen mit roten, rotbraunen und schwarzen Strichmustern in mehr 
oder weniger glanzender Glasurfarbe auf ganz hellem Tongrund oder weiB- 
lichem Oberzug. Vgl. Abb. 67; 121. Die Hauptform sind kleine bauchige Henkelkruge 
und Kannen, die mitunter in der Art unserer Theekannen einen rohrenformigen AusguB 
haben, daneben Topfe mit FuB, Henkelosen und scharfem Schulterabsatz, Schalen mit flacher 
Standflache, Becher, Tassen. Als Muster sind gekreuzte und gegitterte Striche am belieb- 
testen, gittergefullte Dreiecke aneinander gereiht oder einander gegenubergestellt; selten 
sind Bogenlinien und kleine Kreise. Wichtigste Abbildung: Mon. Ant. XIX, Taf. II; andere 
Beispiele unter den Fundorten.

Fundorte:
Zakro, aus Hohlengrabern, Mon. Ant. XIX, Taf. II 1 und 6; vgl. B. S. A. VIII 144.
Palakastro, aus einem Grab, Mon. Ant. XIX, Taf. II3; vgl. B. S. A. X 197 und 201.
Mochlos, aus Grabern, Seager, Mochlos 36, AbK 13; 64 Abb. 33; 84 Abb. 49, nr. 67, 69—71.
Pseira, Candia Mus. Vitr. 20; Phot. Maraghiannis.
Gurnia, aus einem HOhlengrab, 'Gournia’ Taf. A 3; Mon. Ant. XIX, Taf. II 4.
Vasiliki, aus dem Gebaudekomplex,-Mon. Ant XIX 207, Abb. 45, Taf. II 5; vgl. 'Gournia' 

Taf. XII 20, 25-28, 31—33.
H. Photia, aus einem HOhlengrab, Mon. Ant. XIX, Taf. II 8; vgl. 'Gournia’ 56, Abb. 38, 3.
Knossos, aus einem Depot, Mon. Ant. XIX, Taf. II 2; vgl. B. S. A. IX 95, Abb. 65p und J. H. S. 

1906, Taf. IX 6, 9, 13, 15; X 13-25.
Tylissos, Candia Mus. Vitr. 85.
Phastos, Scherben aus den untersten Schichten, Mon. Ant. XIX 

201ff. Abb. 42; 47, 1—3; 48, 7-10; Taf. 16-14, 17.
H. Onuphrios, Grabfund, Mon. Ant. XIX, Taf. II 7 = Mon. Ant. VI, 

Taf. X 23 (mit der Provenienz 'Phastos’); vgl. Evans, Cret. Pictogr. 114, 
Abb. 106a.

H. Triada, Tholosgraber, Mon. Ant. XIX 205, Abb. 43 A B; vgl. 
Mem. Ist. Lomb. XXI, Taf. IX 22.

Kumasa, Tholosgraber, ein Beispiel Mon. Ant. XIX 207, Abb. 44 
oben rechts; andere Candia Mus. Vitr. 30.

Die Zeit dieser Vasengattung ist die fruhminoische Epoche. 
In der Dekorationsfarbe und Ornamentik, auch in einigen Vasen- 
formen sind Beziehungen zum Kykladenkreis erkennbar, andere
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Abb. 68. Fruhminoische, 
gefleckte Vase.

Formen wieder, wie eben die 'Theekannen’, bleiben auf 
Kreta beschrankt und zeugen bier von der Selbstandigkeit 
der ganzen Gruppe.

III. Gefleckte Keramik (mottled ware). Der reine 
gelbliche Ton ist mit einem rotlichen tlberzug versehen, der 
wohl durch ein Brandverfahren stellenweise schwarz wird 
oder verschiedene Schattierungen des Rot annimmt. Alle 
Vasen sind stark poliert. Hauptformen sind kleine hoch- 
halsige Henkelkannen und flachere Kannen mit langem, 
schnabelformigen AusguB; daneben Becher und Napfe. Mit- 
unter entbehrt der lange Schnabel der niedrigen Kannen des 
Oberzugs und ist mit einem linearen Muster in der Technik 
der II. Gruppe bemalt. Farbige Abbildungen: Trans. Penns. 
Univ. I, Taf. 35; 'Gournia’, Taf. B. Vgl. unsere Abb. 68; 122.

Fundorte:
Vasiliki, Gebaudekomplex, 'Gournia’ 50, Taf. B und XII 

5-8, 10, 11, 14, 15, 19.
Gurnia, aus dem Stadtgebiet, 'Gournia’ 37, Taf. VI 1; 

auBerdem Candia Mus. Nr. 6677.
Pseira, aus dem Stadtgebiet, Seager, Pseira 17.

Parallelen der fur diese Gattung besonders typischen Vasenformen, speziell der flachen 
Kanne mit weit vorspringendem AusguB, finden sich in Palakastro, Zakro, Chamazi, Knossos, 
Phastos, H. Triada, Kumasa und Porti; allerdings fehlt an diesen Orten die Technik des 
gefleckten Uberzugs, die bisher nur in Phastos (Candia Mus. Vitr. 37) und Knossos (Arch. 
Anz. 1908, 98) gelegentlich vorkommt. Dieser eigenartige Oberzug scheint sonst auf Ost- 
kreta beschrankt geblieben zu sein, wahrend durch die typischen Vasenformen wieder das 
ganze bekannte fruhminoische Kreta zu einer eigenen Kulturprovinz geeint wird.

IV. WeiBe Muster auf dunklem Glasuruberzug. Die weiBe Malfarbe ist flussig 
aufgetragen und liegt daher meistens nicht sehr dick auf. Die Formen decken sich zum Teil 
mit denen der beiden vorhergehenden Gruppen; besonders die Kannen mit hohem Hals 
und AusguB und die mit rohrenformigem AusguB kehren wieder, daneben kleine Napfe 
meistens mit Griff oder mit einem oder zwei Henkeln, Becher mit und ohne Henkel, Schalen. 
Die Muster bestehen, soweit sie uber die Linearschemata hinausgehen, aus Kombinationen 
von Geraden, Kreisen und Spiralen; am haufigsten sind jedoch parallele Linien, ineinander- 
gelegte Winkel, gittergefullte Dreiecke und Vierecke, die mitunter von Kreisen umgeben 
sind; beliebt werden dann auch Bogen, von Punktreihen begleitet, Hakenreihen, Spiralen, 
verstreut und als fortlaufendes Band; weniger haufig sind figurliche Darstellungen, z. B. 
geometrisch gezeichnete Fische. Charakteristische Abbildungen: 'Gournia’ 57, Abb. 41 und 
42, Taf. A4; Maraghiannis II 25; B. S. A. X 199, Abb. 2; A. J. A. 1909, 292 Abb. 13. Vgl. 
unsere Abb. 69; 123.

Beispiele:
Palakastro, B. S. A. VIII, 293, Abb. 7; X 199, Abb. 2; XI 291, Abb. 5; Maraghiannis I 35.
Chamazi, Eph. 1906, Taf. IX 12.
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Mochlos, A. J. A. 1909, 283 f., Abb. 6—8; 
292, Abb. 13; Seager, Mochlos, Abb. 19, 31
XII in (trotz des jetzt schwarz erscheinen- 
den Musters), 34 (Statuettenvase), 37, 46, 49, 
50; Maraghiannis II 10.

Pseira, Seager, Pseira 17f. Abb. 1—3. 
Gurnia, 'Gournia’ 57, Abb. 41 und 42.
Vasiliki, 'Gournia’, Taf. XII 23, 24, 29, 

30, 34, 35; Maraghiannis II 24 und 25.
H. Photia, 'Gournia’, Taf. A 4.
Knossos, J. H. S. 1903, 167 Abb. 1; 1906 

Taf. IX 4, 7, 10, 12, 14; X 4—7; B. S. A. IX 95, 
Abb. 65 f, h, m, q.

H. Onuphrios, Evans, Cret. Pict. 115, 
Abb. 107.

Siva bei Phastos, Ausonia VIII 1913, 
Beibl. 13ff in Candia, Mus.

Kumasa, unpubliziert in Candia, Mus.
Wenn die Formen diese Gruppe auch mit den beiden vorhergehenden verbinden, so 

scheint sie doch im allgemeinen etwas junger zu sein, wird jedenfalls erst am Ausgang der 
fruhminoischen Zeit allgemein verbreitet. Sie ist die Vorstufe der Kamaresware, zu der die 
folgende Gruppe V gehort. Von den technisch verwandten Gattungen des Festlands und 
der Inseln (B I und C II) unterscheidet sie sich vor allem durch die viel fortgeschritteneren 
und feineren Vasenformen, wie ein Vergleich von Abbildung 69 mit 122 und 127 schon zeigt.

V. Aus der groBen Masse der polychromen Kamaresware (Teil II, Kap. A, 4) hebe ich 
nur die Vasen in Barbotinetechnik hervor, die etwa gleichzeitig mit den bunton Ka- 
maresfarben erscheint und mit ihnen wieder verschwindet. Die im weichen Ton rauh oder 
wellig modellierte Oberflache wird oft durch glatte Felder, Streifen oder andere Muster ge- 
gliedert. Sowohl die rauhen wie die glatten Teile werden von einem dunklen Glasuruber- 
zug bedeckt, auf dem oft in weiBen und roten Farben noch besondere lineare und Spiral- 
muster angebracht sind. Die Hauptform sind Kannen mit einem Henkel, zu dem bei vielen 
Beispielen zwei kleine Seitenhenkel am Halse hinzutreten, ferner rhytonartige Vasen und 
Becher. Charakteristische Abbildungen: J. H. S. 1901, Taf. Via, Vllg; Mem. Ist. Lomb. XXI, 
Taf. VII 16. Vgl. unsere Abb. 70; 71.

Beispiele aus:
Knossos, J. H. S. 1901, 84f. Abb. 7 und 8; Taf. Via, Vllg; 1903, 167, Abb. 1, nr. 5 und 6.
Kamares, Mon. Ant. VI, Taf. IX 2 und 6, X 14.
Phastos, Mon. Ant. XII, Taf. VIII 6; Maraghiannis I 14, II 46.
H. Triada, Rend. d. Linc. 1905, 391ff., Abb. 6; Mem. Ist. Lomb. XXI, Taf. VII 16; Maraghi

annis I 19.
Kumasa, unpubliziert in Candia, Mus.
Porti, unpubliziert in Candia, Mus.
Zakro, J. H. S. 1903, 259, Abb. 37; Maraghiannis I 32.
Die Barbotineware ist eine besondere Gattung der spezifisch kretischen Kamaresware; 

auch sie bezeugt die Selbstandigkeit Kretas als eigene Kulturprovinz.
Wenn ich damit die Reihe der Vasengruppen abschlieBe, die mir fur die vier Kultur- 

provinzen charakteristisch erscheinen, so bin ich mir der Unvollstandigkeit wohl bewuBt.



Abb. 74. Kretische Kanne aus MykenS. Abb. 73. SpatminoischeVase aus Pseira.
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Durch verscharftes Studium der Formen und Ornamente wurden sich noch manche Unter- 
scheidungsmerkmale gewinnen lassen. Andererseits darf man aber auch die verbindenden 
Elemente nicht ubersehen, die sich nicht nur in dem schon gelegentlich erwahnten Import 
einzelner Stucke von einer Provinz zur andern, sondern auch in der Verwandtschaft ganzer 
Vasengattungen zu erkennen geben.

Das vorgelegte Material scheint mir zu folgenden Schlussen uber das spater allgemein 
mykenische Kulturgebiet Berechtigung zu geben. Wir erkennen vier durch eigene Keramik 
unterschiedene Kulturprovinzen. Die nordlichste umfaBt in der aitesten fur uns erkenn- 
baren Zeit das Kephissosgebiet noch mit, wird aber bald bis an den Othrys zuruckgedrangt 
und entfaltet in Thessalien eine reiche Sonderentwicklung. Gleichzeitig konzentriert sich 
die mittelgriechische Kultur zu beiden Seiten des Isthmos, am starksten in Bootien, Attika 
und der Argolis, auch Agina naturlich mit umfassend. Auf den Inseln herrscht wieder eine 
andere Kultur, die auf den Kykladen vertreten ist und nach Norden Eubba einschlieBt. 
Kreta endlich entwickelt eine ganz besonders reiche eigene Kultur, die die aller andern 
Provinzen bald weit uberragt. Die in der Folgezeit eintretende Verschmelzung ist durch 
das starke Obergewicht der kretischen Kultur hervorgerufen.

b) DIE KERAMIK IN DER MYKENISCHEN KOINE
Die mykenische Koine gilt im eigentlichen Sinne erst zur Zeit, als man in Mykena, 

Knossos und Milet Vasen genau derselben Technik, Form und Dekoration gebrauchte. Um 
zu sehen, wie diese Koine, die alle die Gebiete vereinigt, die wir eben noch als selbstan- 
dige Kulturprovinzen kennen lernten, entstehen konnte, muB man zunBchst aber ihren Vor- 
stufen nachgehen.

DaB die wesentlichsten Elemente der mykenischen Vasentechnik, Form und Ornamentik 
aus Kreta stammen, steht jetzt auBer allem Zweifel. Der kretische naturalistische Stil der 
ersten spatminoischen Periode enthalt in freierer Gestalt eine sehr groBe Zahl der Motive, 
die in der Ornamentik der Koine, zum Teil stark stilisiert, immer wiederkehren.1) Ich hebe, 
um die kretische Keramik kurz zu charakterisieren, aus der groBen Zahl der naturalistischen 
Vasen Kretas eine technische Sondergruppe heraus und schlieBe an diese den fur Kreta 
besonders bezeichnenden Palaststil an. Die Gegenuberstellung der gleichzeitigen festlSn- 
dischen Vasen wird zeigen, wie nahe sich schon die der eigentlichen Koine vorausliegen- 
den Stufen beruhren.

Unter der naturalistisch bemalten Keramik findet sich eine Reihe von Vasen, die zwi- 
schen den glanzenden schwarzbraunen Mustern Streifen in glanzlosem Rot tragen.2) Wo 
die Glasurfarbe im Brand variiert, erscheint das gleichmaBig matte Rot dazwischen beson
ders deutlich. Diese technische Eigenart verbindet eine Reihe von Vasen, die leider erst 
zum kleineren Teil publiziert sind. Charakteristische Abbildungen aus Gurnia zeigt das 
Gourniawerk Taf. VIII 25, 33, 41; IX 31 und Taf. Κ; aus Pseira gehort Seager, Pseira 33 
Abb. 14 (= unserer Abb. 72) und Tafel 7 (= unserer Abb. 73), aus Mochlos Seager, Mochlos 
Taf. XI und A. J. A. 1909, 298 Abb. 19 zu dieser Gruppe. Im Museum von Candia gibt es

1) Reisinger, Kretische Vasenmalerei 1911, 15ff.
2) Von dem Karminrot der Kamarestechnik unterscheidet sich dieses Rot durch seinen zum 

Orangegelb neigenden Ton.
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auBerdem noch eine gro- 
Bere Anzahl dieser Vasen 
aus Palakastro, Zakro, Psy- 
chro und Knossos. Die 
Formen entsprechen de- 
nen der tibrigen natura- 
listisch bemalten Vasen: 
besonders haufig sind 
trichterformige Rhyta, Hen- 
kelkannen, Amphoren und 
pithosartige Henkelkruge, 
Becher und Pyxiden mit 
FuBen. Die Muster sind 
groBzugig und meistens 
in recht freiem und frischem 
Stil gemalt: aufwachsende 
Blumen und Graser auf 
welligem Gelande, Ran- 
ken, BSnder von engge- 
drehten Spiralen, der 'lau- 
fende Hund’, abwechselnd 
Doppelbeil und Band- 
schleife, deren Auge mit 
einem Kreuz gefullt ist; 
den Grund fullen ofters 
kleine Kreise und Spiral- 
haken. Auch in der Orna- 
mentik unterscheidet sich 
diese Gruppe nicht von 
den ubrigen Vasen der 

ersten spatminoischen Periode, die sie hier als Beispiel vertreten soil.
Der kretische Palaststil ist aus der Schematisierung des ersten spatminoischen Stils 

entstanden, wie Reisinger, Kret. Vasenmalerei S. 18ff. und 43ff. gezeigt hat. DaB diese Ent- 
wicklung auf Kreta selbst vor sich gegangen ist, kann angesichts des reichen Fundmaterials 
nicht zweifelhaft sein. Vgl. Abb. 137—139. Ich nenne Beispiele aus

Knossos, Evans, P. T. 156 ff. Abb. 141—144.
H. Triada, Mem. Ist. Lomb. XXI Taf. VI 13.
Gurnia, Boyd, Gournia Taf. G 1.
Pseira, Seager, Pseira 30 Abb. 11.
Mochlos, A. J. A. 1909, 288 Abb. 12.
Palakastro, B. S. A. XI 280 Abb. 11.
Die Technik besteht immer in schwarzen Glasurmustern auf hellem Tongrund. Unter 

den Formen wiegen 3—4henkhge 'Amphoren’ vor, daneben erscheinen haufig Pithoi, Kannen, 
auch Bugelkannen und Trichter. In der Ornamentik werden die konventionellen Formen
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alleinherrschend; aus den naturalistischen Zweigen z. B. 
werden die sehr haufigen unverstandenen Blattreihen. 
Architektonische Motive ordnen sich dieser Ornamentik 
gut ein, ebenso die Verbindung linearer Muster mit den 
vegetabilischen. Es ist die letzte Vorstufe zur mykenischen 
Koine.

Diesen beiden Gruppen steht nun auf den Inseln 
und dem Festland eine groBe Zahl von gleichartigen Vasen 
gegenuber. Ein Teil von ihnen laBt sich aus technischen 
Grunden und auch genau ubereinstimmender ornamen- 
taler Einzelheiten wegen als kretischer Import erkennen. 
Zu diesen sicher aus Kreta stammenden Stucken rechne 
ich aus

Phylakopi auf Melos, Exc. at Phyl. Taf. XXXI 1—3; 
J. H. S. 1904 Taf. XII; B. S. A. XVII Taf. XI (auBer Nr. 163).

Agina, Sieveking-Hackl, Milnchener Vasenkatalog 16 
Abb. 8.

Mykena, M. Th. Taf. II; III 8, 12; IV 14 (= unserer 
Abb. 136); XI 56 (= unserer Abb. 74); J. H. S. 1903, 192 Abb. 10; 1904 Taf. XIII (= unserer Abb. 138).

Heraion bei Argos, Waldstein, Argive Heraeum II Taf. 52, 1—2.
Argos, B. C. H. 1904, 377 Abb. 3 und Taf. XIV (= unserer Abb. 75).
Kakovatos-Pylos, A. M. 1909, 316 Abb. 16.
Ferner einige der unpublizierten Vasen aus Theben, Chalkis und Orchomenos (vgl M. V. 

Taf. XIX 135).
Die Mehrzahl dieser festlSndischen, den kretischen im SuBeren Eindruck sehr ver- 

wandten Vasen unterscheidet sich jedoch durch bestimmte technische Eigenheiten und 
einige besondere Ornamente von aller bekannten kretischen Keramik, wie zuerst Κ. Muller, 
A. M. 1909, 317ff. hervorgehoben hat. Zu dieser unkretischen Gruppe gehoren:

Mykena, M. Th. Taf. III 9—11; M. V. Taf. XXV 189, 190; XXVI 193—195 , 201—203; XXVII 
206-212, 218.

Heraion bei Argos, M. Th. Taf. XII; Waldstein, Argive Heraeum Taf. 52, 3—14.
Tiryns, unpublizierte Scherben, z. B. Inst. Phot. Tiryns 517—528.
Vaphio, Eph. 1889 Taf. VII 19.
Tragana-Pylos, mehrere groBe Vasen in Athen, Nat.-Mus. Eph. 1914, 115 u. Taf. 2; vgl. Prakt.

1909 Taf. IV oben.
Kakovatos-Pylos, A. M. 1909 Taf. XVI—

XXIII, vgl. unsere Abb. 76.
Eleusis, Eph. 1912, 8f. Abb. 4, 5.
Thorikos, Eph. 1895 Taf. XI 1 und 2.
Athen, Graef, Akropolisvasen Taf. II 36,

40, 42, 54; III 57, 58, 60, 61*, 62, 71b, 72*, 75.
Theben, Eph. 1910 Taf. VII-X.
Chalkis, unpublizierte Vasen, z. B. Inst.

Phot. Chalkis 77, 83, 84 (= unsere Abb. 77), 92, 93.
Demetrias, A. M. 1889 Taf. IX; X; XI 1.
Volo, Eph. 1906 Taf. XII oben.
Phylakopi auf Melos, Exc. at Phyl. Taf.

XXXI 4-20; B. S. A. XVII Taf. IX. Abb. 77. Vase von Chalkis.



92 Kretisch-mykenische Kerainik

Das Urteil, daB diese Gruppe unkretisch oder nicht aus Kreta exportiert ist, grundet 
sich darauf, daB die meisten dieser Vasen sich durch helleren, reineren Ton von den bisher 
bekannten kretischen unterscheiden, und vor allem darauf, daB eine Anzahl von Orna- 
nienten auf den zahlreichen uns bekannten kretischen Vasen uberhaupt nicht oder nur sehr 
selten vorkommen.1) Zu diesen Ornamenten gehoren das gittergefullte Blatt, das Efeublatt 
init einem in mehrere Linien aufgelosten Stiel und die Efeuranke; die Palme fehlt in der 
kretischen Ornamentik seltsamerweise ganz, und das Doppelbeil wird in ganz anderer 
Weise ornamental ausgebildet als die kretischen Beispiele rms zeigten. Sehr haufig ist bei 
unserer Gruppe eine Fullung des Grundes mit in Reihen gesetzten kleinen Punktchen. Die 
Anordnung der Henkel der groBen Amphoren weicht von den bekannten kretischen ab; 
neue Vasenformen finden sich aber kaum.

Trotz dieser kleinen Unterschiede ist nun aber das allgemeine Dekorationsprinzip 
und die groBte Masse des Typenschatzes dem der kretischen Vasen so ahnlich, daB man 
an der kretischen Quelle oder besser an dem kretischen Vorbild dieser Gattung nicht zwei- 
feln kann. Mag man nun das uns noch unbekannte Westkreta als Heimat der Gruppe an- 
nehmen, wie Karo auf dem romischen Archaologentage 1912 als Moglichkeit vorgeschlagen 
hat, mag man kretische Handwerker auf dem Festland arbeiten lassen, wie Reisinger 
(Kret. Vasenmalerei S. 40) annehmen mochte, oder mag man die Moglichkeit einer Ent- 
stehung durch festlandische Handwerker, die die kretische Exportware taglich sahen, zu- 
geben, was mir am wahrscheinlichsten ist: auf alle Falle stellt sich ein sehr enger Zusam- 
menhang mit der kretischen Kultur heraus, der hier zum erstenmal in vollem Umfang 
merkbar ist. Nur dadurch, daB schon ihre Vorstufe eine weite Verbreitung uber Kreta, In- 
seln und Festland hatte, ist die auf so weitem Gebiet alleinherrschende gleichartige spat- 
mykenische Keramik der Koine moglich geworden. Ob die Gruppe westkretischer Export 
oder festlandischer Herkunft ist, ist dabei unwesentlich; jedenfalls gibt sie den Beweis, daB 
schon die Vorstufe der Keramik der Koine einen Verbreitungskreis besaB, der die Grenzen 
aller vier alteren Kulturprovinzen uberschritt und sie in eins zusammenfaBte. Die lokalen 
Sonderheiten, die auch noch diese Gruppe besitzt, verschwinden immer mehr; spatmyke- 
nische Vasen von Thessalien und von Rhodos sind nicht mehr zu unterscheiden.

DaB die mykenische Koine in Kreta wurzelt, bedingt nun nicht, daB alle Formen und 
Ornamente dort entstanden sein mussen. Es ist von vornherein wahrscheinlich und laBt 
sich auch zeigen, daB einige Vasenformen und bestimmte Ornamente aus dem weiten Ge
biet stammen, das die Keramik nach Oberschreiten ihrer kretischen Heimatgrenzen umfaBt. 
Die so haufigen hochfuBigen Becher und die zweihenkligen Napfe, die sich bei groBeren 
GefSBen dann der Kraterform nahern, scheinen ihre Vorstufen in der festlandischen orcho- 
menischen Keramik (Gruppe B IV) zu haben. Einige bekannte Muster der mattbemalten 
Aginaware (Gruppe B II), Schachbrett, konzentrische Kreise, Halbkreise und Kreissegmente, 
die in Kreta nirgends hervortraten, tauchen in der spatmykenischen Keramik wieder auf. 
Die reichlichen Linearmuster und der durch sie bewirkte Schematismus der Ornamentver- 

1) Da ich nicht alle Originale der hier behandelten Vasengruppe prufen konnte, kann ich 
fflr die technisch gleichmahige Beschaffenheit der nur ihrer Ornamente wegen eingeordneten 
Vasen nicht aufkominen. Die Kenntnis wertvoller Beobachtungen zur Beurteilung dieser Vasen
gruppe verdanke ich den Mitteilungen und Vortragen Georg Karos.
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teilung scheint hauptsachlich durch die 
alteren festlandischen Ornamentformen 
hervorgerufen zu sein. Denn wenn man 
uberlegt, wie die voraussichtliche Ent- 
wicklung der kretischen Ornamentikohne 
Koine gewesen ware, so ist zwar eine 
Stilisierung der naturalistischen Motive 
im zweiten und dritten spatminoischen 
Stil (vgl. unsere Abb. 78) gegenuber dem 
ersten spatminoischen gegeben, aber zu 
einer so vollkommenen Herrschaft der 
Linearschemata, wie sie die spatmyke- 
nische Keramik zeigt, ware die spatkre- 
tische Keramik allein aller Voraussicht 
nach nicht gekommen.1)

Neben der Stilisierung und der 
konventionellen Wiedergabe der alten 
vegetabilischen Muster ist das Zunehmen 
der linearen Motive fur die Keramik der 
Koine besonders bezeichnend. Die Bei- 
spiele sind allerorts so zahlreich, dab 
ich hier nur auf Furtwangler-Loeschckes 
groBes Werk zu verweisen brauche. Tech- 
nisch herrscht absolute Einheit bis auf 
eine etwas abweichende Gruppe (Furt
wangler-Loeschckes IV. Stil) mit matterer 

Abb. 78. Spatminoische Vase.

Glasurfarbe auf gelb-grunlicher Tonoberflache, deren feine enge Ornamentik offensichtlich 
auch von den Pylosvasen abgeleitet ist und nur eine besondere Spezialgruppe innerhalb 
der spatmykenischen Keramik darstellt. Die Entwicklung der Keramik hat uberall ganz 
denselben Verlauf genommen.

Die mykenische Koine umfaBt Kreta, die agaischen Inseln in viel weiterem Umfang, 
als die Kykladenkultur reichte, die asiatische Kuste zum mindesten in Milet (vgl. S. 15f.), das 
griechische Festland bis zur Nordgrenze Thessaliens und die ionischen Inseln. Neben der 
bemalten mykenischen Keramik hat es naturlich immer und uberall monochrome Haushalts- 
gefaBe gegeben; es ist nicht unmoglich, daB in entlegeneren Gebieten des westlichen 
Griechenlands und Thessaliens lokale Vasengattungen uberhaupt vorherrschend blieben?) 
DaB man aber in dem ganzen Gebiet von Rhodos bis Thessalien und bis zu den ionischen 

1) Schuchhardt, Jahrb. der K. PreuBischen Kunstsamml. 1916, 155ff. erkennt hier nordischen 
EinfluB im Mykenischen. Er irrt aber, wenn er historisch einwandfrei aus der kretischen und 
orientalischen Ornamentik ableitbare Motive wie gereihte Bluten nur fur lebend'g ausgestaltete 
Fortbildungen nordisch-linearer Rautenmuster erklart oder wenn er gar in den Palmetten des 
Tirynther Alabasterfrieses nur reichere Fullungen ursprunglicher Hatbkreismuster sieht.

2) Weege, A. M. 1911, 181 ff. (Olympia).
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Inseln von einer mykenischen Kultur und nicht bloB von starkerem oder schwacherem Im
port mykenischer Keramik sprechen darf, dafur sind die im vorigen Kapitel besprochenen 
Grabformen ein wichtiger Beweis.

Leider wissen wir uber ,die Fabriken der mykenischen Keramik noch so gut wie nichts, 
und bis man mehr Topferofen von der Art der in Tiryns1) und in Theben2) entdeckten ge- 
funden hat, wird man fiber Vermutungen hier nicht hinauskommen. Soviel nur ist jetzt 
sicher, daB trotz der Gleichartigkeit der Keramik nicht ein Ort die uberall zu Tage gekom- 
menen Massen von Vasen hervorgebracht haben kann, sondern Fabriken verschiedener 
Orte in verschiedenen Gegenden anzunehmen sind, die aber alle in derselben Technik und 
in demselben Stil a^beiteten und daher vielleicht alle Filialen desselben Mutterhauses waren. 
Der fruher gebrauchte Vergleich mit den nach Etrurien exportierten attischen Vasen ist 
schon deshalb unzutreffend, weil es sich innerhalb des umschriebenen Kulturgebiets in den 
seltensten Fallen um schone Exportvasen, sondern fast immer um Massen oft nur mit Streifen 
verzierter Gebrauchsvasen handelt.

Und aus demselben Grunde ist die Anschauung irrig, die in der mykenischen Kera
mik nur das herrschaftliche Service, den 'Herrenstil’ sieht, neben dem standig ein lokaler 
'Bauernstil’ als Unterstromung hergelaufen sei.8) Aus Publikationen, die in der Regel eine 
beschrankte Auswahl der besten Fundstucke enthalten, kann man uber diese Frage nicht 
urteilen; wenn man aber einmal gesehen hat, um ein Beispiel zu wahlen, wie viele Kisten 
mykenischer Keramik von einer kleinen Ausgrabung einer unbedeutenden Ansiedlung in 
Drachmani in kurzer Zeit ins Museum kamert, kann man an das Herrenservice unmog- 
lich glauben. Nicht nur in Mykena tritt die Keramik in Massen auf, sondern in jeder gleich- 
zeitigen Ansiedlung innerhalb des Kulturgebiets. Darin liegt eben erst die Berechtigung, 
von einer gemeinsamen mykenischen Kultur, einer mykenischen Koine, zu sprechen.

Wenn man zum SchluB die geschichflichen Moglichkeiten ins Auge faBt, wie die my- 
kenische Koine entstehen konnte, so ist sicher eine wichtige Ursache der starke Handels- 
verkehr gewesen, der seit aitester Zeit gerade Kreta mit den Inseln und Kusten des agai- 
schen Meeres verband (vgl. Abschnitt B Kap. 2). Durch Handel auf das Festland gebrachte 
Vasen der der Koine unmittelbar vorhergehenden Periode habe ich erst auf S. 91 zusammen- 
gestellt. Daneben ist sehr wohl denkbar, daB kretische Kolonisten oder Kleruchen ausge- 
gesandt wurden, zumal da man sehr starke Bevolkerung Kretas aus den Gebirgssiedlungen 
und aus der Bebauung oder Inseln erschlieBen muB (vgl. S. 38). Gerade die auBerhalb 
der alteren Kulturprovinzen gelegenen Gebiete wie Rhodos und Milet wurde man am 
liebsten als neue Besiedlungen ansehen.

Unwahrscheinlich ist mir eine politische Hegemonie Kretas wahrend der Koine, der 
Schwerpunkt der Kultur scheint vielmehr seit dieser Zeit auf dem Festland zu liegen; Athens 
Herrschaft ist auch zu Ende, wenn man einen Vergleich aus der Sprachgeschichte anwen- 
den darf, als die hellenistische Koine aus attiseher Wurzel zur Blute gelangte. Weder aus 
den alteren Kulturprovinzen noch aus der mykenischen Koine mochte ich jedoch irgend- 
welche politische oder ethnologische Zusammenhange und Grenzen konstruieren. Dafur 

1) Dragendorff, A. M. 1913, 338 ff.
2) Keramopullos, Prakt. 1911, 148f. Karo, Arch. Anz. 1912, 242f.
3) Wide, A. M. 1896, 408f. Poulsen, DipylongrSber 1905, 67f. DOrpfeld, A. M. 1906, 207.
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sind die kulturellen Instanzen durchaus nicht allein maBgebend. Wir mussen uns vor- 
laufig begnugen, die einzelnen Teile und die eridliche Verschmelzung eines groBen Kultur- 
gebiets durch die Betrachtung seines reichsten Erzeugnisses, der Keramik, wiederherstellen 
zu konnen.

B. DAS AUSLAND: Fu n d s t a t t e n  MYKENISCHER KERAMIK 
IM AUSLAND

Die Erzeugnisse der kretisch-mykenischen Kultur sind nicht auf das Heimatgebiet be- 
schrankt geblieben; ihre Einwirkungen sind im ganzen ostlichen Mittelmeergebiet spurbar 
und haben auf die Nachbarkulturen nach alien Richtungen starken EinfluB gehabt. MeBbar 
ist dieser EinfluB bis zu gewissem Grade durch die Masse und Haufigkeit der nach ver- 
schiedenen Landern exportierten Kulturerzeugnisse, speziell der Keramik, die der unver- 
ganglichste und unverkennbarste Zeuge ist. Die Fundstatten mykenischer Keramik im Aus
land stelle ich daher diesem Teile voran; eine Erorterung der durch sie und durch andere 
Indizien bezeugten Beziehungen zum Ausland wird sich daran anschlieBen. Das wichtigste 
Ergebnis in der Darlegung dieser Beziehungen ist ein starker Handelsverkehr in mykeni
scher Zeit, dessen Bedingungen zum SchluB besprochen werden sollen.

a) Makedonien
Saloniki. Mykenische Scherben auf dem H. EliashUgel am Rande des Stadtgebiets (A. M. 

1899, 42; Z. f. Ethn. 1902 S. (66) Abb. 7; 1905,108 Abb. 82) und in einem kleinen Tumulus nahe bei 
der Ackerbauschule sudlich von der Stadt (Liv. Ann. II 163).

Arapli nordwestlich von Saloniki. Mykenische Scherben in einem kleinen Tumulus. Liv. 
Ann. II 163.

Am linken Ufer der Galiko. Mykenische Scherben in einem groBen Doppeltumulus. Z. f. 
Ethn. 1902 S. (63) Abb. 6; 1905, 108 Abb. 83.

Topsin am Vardar. Mykenische Scherben in einem sehr groBen Tumulus. Z. f. Ethn. 1902 
S. (65); 1905, 108.

b) Kleinasien
Troja. GroBer Ansiedlungstumulus Hissarlik (eigentlich Asarlyk) am Rande der Skamander- 

ebene, in dem neun Hauptschichten zu unterscheiden sind. Von der untersten I. Schicht sind nur 
kleine Mauerreste aus Feldsteinen erhalten; anscheinend gehOrt sie dem Beginn der Bronze- 
zeit an (B. C. H. 1906 , 40ff. Mainz. Zeitschr. 1907, 53 Anm. 21). Die II. Schicht, die 'verbrannte 
Stadt’ Schliemanns, ist eine stark befestigte Burg, deren Mauern zumeist aus Lehmziegeln auf 
Steinfundament bestehen; im Innern sind GebSude im Megarontypus bemerkenswert. Zu ihr ge- 
hOren reiche Metallschatze und eine eigenartig entwickelte Keramik. Die Ansiedlungen III—V 
sind unbedeutend. In der VI. Schicht finden sich wieder starke Festungsmauern z. T. aus guten 
Kalksteinquadern; unter den Gebauden fallt ein Haus mit Saulen in der LSngsachse auf. Diese
Stadt ist durch Brand und gewaltsame ZerstOrung untergegangen; 
in den Ruinen legte man einfache Wohnhauser oder Magazine an, 
die man zur ersten Periode der VII. Schicht rechnet. In Stadt VI 
und VII 1 und tiefer ist folgende importierte Keramik gefunden 
worden: a) Scherben der mattbemalten Aginagattung (Gruppe B II 
S. 76f.) Troja und II. 287, Katalog 3485; b) Vasen der Orchomenos- 
gattung (Gruppe B IV S. 79) Troja und II. 291, Katalog 3068, 
3086—3088 , 3091, 3137, 3241; c) zahlreiche mykenische Vasen und 
Scherben Troja und II. 283ff. und 296f., Katalog 3368ff.; unter diesen Abb. 79. Scherbe aus Troja.
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Abb. 80. Mykenische Vase aus Troja.

Assarlik bei HalikarnaB. 
eine ganz spate Biigelkanne in

ist Nr. 3404 besonders wichtig: eine troische Vasenform aus 
einer mykenischen Fabrik. Schicht VII 2 ist durch eine fremd- 
artige Buckelkeramik charakterisiert; Schicht VIII und IX sind 
das griechische und das romische Ilion. Berichte: Schliemann, 
Ilios 1881; Troja 1884; Bericht uber die Ausgrabungen 1891; 
vor allem Dorpfeld, Troja und Ilion 1902; Hub. Schmidt, Schlie
manns Sammlung trojanischer Altertiimer (zitiert als Katalog) 
1902. Unsere Abb. 79 und 80.

Milet ist m. E. eine mykenische Ansiedlung und nicht 
zum Ausland zu rechnen, daher schon den Fundstatten im Ge- 
biet des Agaischen Meeres angereiht worden (S. 15 f.).

Mylasa. Angeblicher Fundort einer spatmykenischen 
Amphora im Museum von Smyrna. A. M. 1887, 230 Abb. 10. 
In einer nachmykenischen Nekropole lag neben einem Pithos 

der Art der Vasen von Salamis. J. H. S. VIII 1887, 74 Abb. 18.
Vgl. A. M. 1888, 273II.; Nachr. d. Gott. Ges. d. Wiss. 1896 , 233ff. Situationsplan J. H. S. 1896,
Tafel 11.

Makri (Telmessos) in Lykien. Eine Biigelkanne in London, Brit. Mus. M. V. S.33.
Jiltsch Hujuk, 50 km sudostlich von Konia in der Wuste. Hier soil Crowfoot 1900 eine 

mykenische Scherbe erworben haben. J. H. S. 1904, 128.
Akalan, Burg im Hinterland von Samsun. Mykeniscne Scherben aus den Ausgrabungen 

von Makridy-Bey sah L. Curtius im Museum von Konstantinopel. Leonhard, Hettiter 203 und 230 
und Mitteilung von Herrn Prof. L. Curtius. [Da ich die genaue Lage von Akalan auf Kieperts 
Karte 1:400000 nicht habe feststellen kOnnen, ist auf der Karte nur Samsun eingetragen.]

c) Cypern (Fundkarte Abb. 81; Vase Abb. 82)
Kuklia (Altpaphos). Spate Bugelkannen Brit. Mus. Cat. 695, 696, nur aus einem Grabe eine 

gute mykenische Vase ebd. 498, und vom Aphroditetempel ein Fragment ebd. 693. Vgl. Cypr. 
Mus. Cat. S. 10 und S. 174.

Episkopi (Kurion). Nekropole von z. T. tiefen Schachten, z. Τ. kleinen Kammern dicht 

Abb. 81. Fundkarte von Cypern.
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unter der Erde. Beschreibung und Plan Exc. at Cypr. 
57ff. (Site D). Kamaresscherbe und mykenische Vasen 
Brit. Mus. Cat. und J. H. S. 1911,llOff. Fruhmykenisches 
BronzegefaB B. S. A. XVII 95ff. [Spatmykenischer Drei- 
fuB, Furtwangler, KI. Schr. II 511; G.M Richter, Bronzes 
in the Metr. Mus. New York Nr. 1180].

Mari. MykenischeNekropole. Cypr.,Mus.Cat.S.9.
Maroni-Pseumatismeno ('SiteZarukas’). An- 

siedlung und Nekropole mykenischer Zeit. Cypr. Mus. 
Cat. S. 14 und 18711. Vgl. M. V. S. 26. Vasen, z.T. fruh- 
mykenischer Zeit (Brit. Mus. Cat. und J. H. S. 1911, llOff.) 
und Goldschmuck mykenischer Zeit (Brit. Mus. Cat. of 
Jewellery Taf. I und Nr. 512 und 538).

Klaudia. Zahlreiche mykenische Vasen im Brit. 
Mus. Cat.

Arpera. Mykenischer Krater im Louvre, Paris. 
B. C. H. 1907, 229 Abb. 5.

Hala Sultan Tekke bei Larnaka (Plan J. H. S. 
1897,149). Verstreute fruhmykenische Scherben J. H. S. 
1911, lllf. Nekropole mit mykenischen Vasen und 
Goldschmuck. Brit. Mus. Cat. of Vases I 2 passim, Brit. Mus. Cat. of Jewellery S. 50, Taf. II Nr. 150 
und Nr. 539—542.

Laxia tu Riu bei Larnaka. Felskammergraber mit kurzem steilen Zugang; zwischen ky- 
prischen einige mykenische Vasen. J. H. S. 1897, 147ff. Cypr. Mus. Cat. S. 50 und 58.

Aradippo bei Larnaka. Mykenische Kratere im Louvre, Paris. B. C. H. 1907,229f., 232,234f. 
Pyla. Ausgeraubte mykenische Nekropole. Cypr. Mus. Cat S. 11.
Enkomi (Salamis). GroBe Nekropole, Schachtgraber und kleine Kammern, durch einen 

Schacht oder einen kurzen Dromos zuganglich. Viele mykenische Vasen, aiich eine importierte 
kretische oder melische WeiBmalereivase Brit. Mus. Cat. C 331 Taf. IV. Bericht Exc. in Cypr. Iff., 
dazu Jahrb. 1911, 215ff. J. H. S. 1911, llOff.

Alambra. Siedlung und Nekropole kleiner Felskammern. M. V. S. 25. Cypr. Mus. Cat. S. 14.
Dali. Mykenische Vasen in Berlin (Furtwangler, Vasenkat. Nr. 11, 33,46. M. V. Nr. 91, 160, 

161), in Paris, Louvre (Pottier, Vases A 88 Taf. 7).
Hagios Sozomenos-Nikolides. Siedlungen und Vasenfunde mykenischer Zeit. Cypr. 

Mus. Cat. S. 2, 14, 58.
Phonikiaes. Hohlenartige Felskammern, die durch Schachte zuganglich sind. Myken. 

Vasen Brit. Mus. Cat. C. 503 und 561. Vgl. M. V. S. 24.
Hagia Paraskevi bei Nikosia. Durch Schachte zugangliche kleine Felskammern. Myken. 

Vasen M. V. 24ff. Ohnefalsch-Richter, Kypros 37 Abb. 33. Vgl. J. H. S. 1897., 134ff. Vielleicht ge- 
hOrt zu dieser Nekropole die Siedlung auf dem Leondari Vuno, wo Lichtenberg, Kypros S.51 
mykenische Scherben fand. Vgl. Cypr. Mus. Cat. S. 8.

Kythrea (Chytroi). Nekropole mit mykenischer Keramik bei der Quelle Kephalovrysi. 
Cypr. Mus. Cat. S. 5. Ohnefalsch-Richter, Kypros S. 66.

Lapithos. Verstreute mykenische Scherben und ein Grab mit Bugelkannen. Cypr. Mus. 
Cat. S. 50.

Katydata-Linu. Nekropole spatmykenischer Zeit. Ohnefalsch-Richter, Kypros Taf. 172. 
Cypr. Mus. Cat. S. 14.

Karpaso. Mykenische Vase M. V. S. 30. Nicht auf der Karte; wohl entweder mit Rhizo- 
karpaso im Nordosten oder mit Karpasia westlich von Kerynia identisch.

Fimnien, Die kretisch-mykenische Kultur 7
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d) Syrien und PalSstina
Garife bei Muchtara im Libanon zwischen 

Beirut und Sidon. Mykenische Vasen im Museum 
der amerikanisch-syrischen Mission in Beirut Arch. 
Anz. 1909 , 385 A. 33 und Mitteilung von Herrn 
Prof. H. Thiersch.

Tell Taannek (Thaanach), Tell am Stidrand 
der Ebene Jesreel. Scherben mit Mattmalerei der 
Aginagattung in der Munchener Vasensammlung, 
durch Prof. H. Thiersch vom Scherbenhaufen ge- 
rettet. Vgl. Arch. Anz. 1907 , 357 und S. 353f. 
Abb. 26h—m.

Gezer, groBer Tell in der Schefela. In der 
II. und III. Periode kretisch-mykenische Scherben 
und Bugelkannen. Macalister, EXc. at Gezer II155 
Abb. 318, III Taf. 19 Nr. 23; 66 Nr. 44 und 53; 71 
Nr. 17 und 25; Taf. 151. Vgl. Arch. Anz. 1909, 383ff. 
(Abb. 83—85).

'Ain-Schems (Beth-Schemesch), Tell in der 
Schefela. Im Stadtgebiet und in den HOhlen am 
Stadtrand Biigelkannen und andere mykenische 
Keramik. Annual of the Pal. Explor. Fund I 1911, 
65 Abb. 14 obere Halite; II 1912, 10, 13, 36. Vgl. 
Zeitschr. des Paiastinavereins XXXVI 1913, 60ff.

Tell es-Safije (Gath), Tell in der Schefela. 
Einige mykenische Scherben. Bliss-Macalister, Exc. 
in Palestine 35 und 87 Abb. 34. Vgl. Arch. Anz. 
1908, 379.

Tell el Hesy (Lachisch), Tell in der Sche
fela. Eine Bugelkanne und mykenische Scherben 
aus der III. Stadt. Petrie, Tell el Hesy, Taf. VIII163, 
165—168, 181. Vgl. Arch. Anz. 1908, 19 und S. 18 
Abb. 10.
e) Agypten und Nubien

Zahlreiche mykenische Vasen aus Agypten 
sind ohne genauere Provenienzangabe in die Mu- 

seen gelangt. Die mir bekannt gewordenen Fundorte sind folgende:
Abusir, Fundort einer mykenischen Tasse. Arch. Anz. 1899,57 Abb. 1. Edgar, Greek Vases 

(Cat. gin. du mus6e du Caire) S. 1 Nr. 26124 Taf. I.
Sakkara. Mykenische Vase in einem Grab des Alten Reichs, Lepsius, Denkmaier, Text 1170 

Nr. 1244; M. V. S. 31 Nr. 159.
Kahun. In den Schutthilgeln der Arbeiterstadt Sesostris’ II. eine Anzahl Kamaresscherben. 

Petrie, Kahun, Gurob and Hawara 21ff.; Illahun, Kahun and Gurob 5ff. In dem Grab der Maket 
der 18. Dynastie eine mykenische Vase mit Efeublattornament. Petrie, Illahun 21 ff. Taf. 26 Nr. 44.

Medinet Gurob. In den Hausern und Grabern einer Stadt der 18. und 19. Dynastie, spe- 
ziell in den Aschengruben der Hauser zahlreiche spatmykenische Vasen. Petrie, Kahun Taf. 28 
Nr. 1 und 7; Illahun Taf. 17 Nr. 3, 19 Nr. 37, 20 Nr. 7 und 9. Loat, Gurob Taf. 17 Nr. 5.

Tell el Amarna. Im Palast Amenophis’ IV. und in den benachbarten Schutthaufen zahl
reiche mykenische Scherben. Petrie, Tell el Amarna S. 15ff. Taf. 26—30. In den Hausern der 
Stadt nur ganz vereinzelte mykenische Scherben. Borchardt, Mitteil. d. Deutsch. Orient-Ges. 
Nr. 52 S. 23; Klio XIV 1914, 119.
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Rifeh. Eine mykenische 
Kanne aus Grab 20. Petrie, Gizeh 
and Rifeh S. 23 Taf. 27.

Abydos. In Grab 416 der 
12.Dynastie eineschOne Kamares- 
vase. Liv.Ann.V 1913 Taf.13. Frag- 
mente einer Btigelkanne in den 
Hausern beim Grabbau des Amo- 
sis. Petrie, Abydos III 38 Taf. 58 
Nr.ll. Aus Gadra eine mykenische 
BOgelkanne in Kairo Nr. 26129. 
Edgar, Greek vases (Cat. g0n.) S. 3.

Negade. Btigelkanneaus 
einem Felsengrab. Petrie and 
Quibell, Naqada and Ballas S.69.

Abb. 86.
Vasen aus Sizilien.

Theben. Zwei BUgelkannen aus Kurna im Museum von Kairo, Edgar, Greek vases (Cat. 
g6n.) S. 3, die eine Nr. 26131. Eine mykenische Tasse und mykenische Scherben aus dem Palast 
Amenophis’ III. Arch. Anz. 1899, 57. Eine Btigelkanne aus dem Grab eines Enkels Pinotems I. 
in Der el Bahari. Hall, Oldest civilization of Greece S. 62 und Abb. 28.

Erment. Angeblicher Herkunftsort einer Palaststilvase. Perrot-Chipiez, Histoire de l’art 
VI 925 Abb. 485.

In der 131. Nekropole ungefahr 160 km nilaufwarts von Assuan enthielt Grab 1 der Zeit 
Ramses’ II. eine mykenische Btigelkanne. Unpubliziert im Museum von Elephantine.

Anibe, ungefahr 240 km nilaufwarts von Assuan. Aus einem unfertigen Grabe des Neuen 
Reichs eine schOne fruhmykenische Vase in Kamarestechnik. Pennsylvania Museum Journal I 
1910, 47f. Abb. 31. Reisinger, Kret. Vasenmalerei S. 12 Taf. I 6.

f) Sizilien (Vasen Abb. 86 und 87)
Syrakus. Das gewOlbte Felskammergrab Nr. 7 bei Cozzo Pantano, 6 km siidwestlich 

von der Stadt, enthielt neben einer Vase der zweiten sikulischen Periode einen mykenischen 
Becher. Mon. Ant. II S. 9 Taf. 12. Peet, Stone and bronze ages 439 Abb. 224. — Grab 1 bei 
Milocca oder Matrensa, 8 km sudlich von der Stadt, eine gewOlbte Felskammer (kein Kuppel- 
grab wie Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II § 134 und Beloch, Rhein. Mus. 45, 590 es nennen), enthielt 
zwei kleine mykenische Amphoren. M. V. S. 47; Bull. Pal. Ital. 29, 1903, 138f. Taf. X 1 und 4.

Magnisi (Thapsos). Auf der weit ins Meer vorspringenden Halbinsel eine groBe Nekro
pole von runden oder elliptischen, meistens gewOlbten Felskammern, deren EingBnge z. T. mit 
Platten geschlossen waren. In 15 dieser Graber fand man zusammen mit vielen Vasen der 2. si
kulischen Periode insgesamt 24 meist recht kleine spatmykenische Vasen verschiedener Form und 
einige mykenische Scherben. Mon. Ant. VI 89ff. Taf. IV, V. Die Nummern der Graber mit myke
nischen Funden sind 1, 2, 7, 10, 14, 27, 28, 30, 37, 48, 51, 53, 61, 63, 64.

Molinello bei Augusta. In Grab 5 der Nekropole, am Abhang der Akropolis zum Moli- 
nellobach, einer kleinen gewOlbten Felskammer, lag eine griechische Bestattung ungefahr des 
6. Jahrhunderts und unter dieser, von ihr durch eine starke Erdschicht geschieden, eine sikulische 
Bestattung mit einer Vase der 2. sikulischen Periode und einer kleinen mykenischen Amphora. 
Not. d. Scavi 1902, 413ff. Abb. 6.

Floridia. Grab 1, eine gewOlbte Felskammer mit kleiner Zugangstreppe, enthielt eine 
runde mykenische Pyxis und Scherben der 2. sikulischen Periode. Not. d. Scavi 1909, 374 ff. 
Abb. 32.

In Girgenti kaufte Orsi eine kleine mykenische Amphora, die nach sicherer Aussage von 
der marina di Girgenti stammt. Ausonia I 1906 S. 10 Abb. 3.

7*
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Abb. 88.
Scherben aus Coppa della Nevigata.

g) Unteritalien
Tarent, Scoglio del Tonno, nahe bei Stadt und 

Meer. Ober einer italischen Terramareansiedlung land man 
in der obersten Schicht viel mykenische Keramik und zwei 
Terrakottaidole, daneben lokale und einige schone proto- 
korinthische Scherben, alles anscheinend in bewegter Erde. 
Berichte: Bull. Pal. Ital. XXVI 1900 , 285ff.; Not. d. Scavi 
1900, 411ff.; Atti del Congresso Storico, Roma 1903 V 99, 
wo Orsi falschlich von nur einem mykenischen Becher 
spricht. Die italische Ansiedlung trennt mit Recht von der 
obersten Anschuttung Beloch, Griech. Gesch. I 2’, 2281. 
Funde im Museum von Tarent.

Aus San Cosimo bei Oria stammen zwei Biigel- 
kannen, deren Fundumstande jedoch unbekannt sind. M.V. 
S. 48; eine abgebildet Pottier, Vases du Louvre Taf. 29 D 1.

Coppa della Nevigata, siidwestlich von Manfre- 
donia, 5 km vom Meer. Auf einem niedrigen Hugel meh- 
rere Ansiedlungsschichten, in der obersten einige wenige 
mykenische und mehr mattbemalte Scherben der Agina- 
gattung (Gruppe B II S. 761.). Scherben z. Τ. im Museo 
Preistorico in Rom: Beispiele: Nr. 78407/9 grobmykenisch, 
Nr. 78427/30 mattbemalt. In der obersten Schicht auch ein 
Eisenfund. Bericht: Mon. Ant. XIX 305ft. Taf. I—IV. Vgl. 
Peet, Liv. Ann. III 1910, 11811. (Abb. 88).

1. DIE BEZIEHUNGEN ZUR KULTUR DER NACHBARLANDER
Die uberragen.de Bedeutung der kretisch-mykenischen Kultur wird erst klar durch einen 

Vergleich. mit der gleichzeitigen Kultur der Nachbarvolker. leh werde daher die wichtigsten 
Kulturerscheinungen der Lander des ostlichen Mittelmeeres in derselben Reihenfolge wie 
die Fundorte des mykenischen Imports ganz kurz charakterisieren und dabei besonders die 
Elemente hervorheben, die gebend oder empfangend in Beziehung zur mykenischen Kultur 
und ihren Vorstufen stehen. In einigen Fallen werde ich allerdings gegen zu weit gefuhrte 
Annahmen derartiger Beziehungen Verwahrung einzulegen haben. Palastina und Agypten 
streife ich hier nur kurz, da ich die Beziehungen zu diesen Landern wegen ihrer chronolo- 
gischen Bedeutung spater ausfuhrlich darlegen muB.

In den Balkanlandern ist die altere Kultur Makedoniens bisher noch am wenigsten 
erforscht. Man hat sich mit der Feststellung einer Anzahl von Siedlungen begnugt, die 
sich in der Regel als ovale Tumuli mit flacher Kuppe, entstanden durch die ubereinander 
gelagerten Siedlungsschichten, zu erkennen geben1); seltener land man Siedlungsspuren auf 
kleinen naturlichen Hugeln. Die Keramik der makedonischen Tumuli tragt, soweit sie uber- 
haupt ornamentiert ist, uberwiegend eingeritzte Muster.2) Daneben hat sich an den oben 
S. 95 bezeichneten Orten mykenische bemalte Keramik gefunden, die zweifellos importiert 
worden ist. DaB die eingeritzten und mitunter auch plastisch aufgelegten Ornamente mit 
den entsprechenden thessalischen (Gruppe VIII, S. 73) besondere Verwandtschaft hatten,

1) Z. 1. Ethn. 1902, S. (62)11.; 1905, 9111. Liv. Ann. II, 15911.
2) Z. 1. Ethn. 1905, 101ft. Liv. Ann. II, Tat. 34, 1.
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Thrakische Vasen.
Abb. 90.Abb. 89.

lafit sich nicht sagen.1) Leider kennt man aus Makedonien fast keine Vasenformen; hoch- 
stens die gabelformigen Henkel (Z. f. Ethn. 1905, 98) kann man mit gleichartigen thessa- 
lischen (Tsuntas 271 ff., Abb. 189—196), die in der bronzezeitlichen Schicht von Marmariani, 
Sesklo, Zerelia, Lianokladi vorkommen, vergleichen.

Nur weil das Zwischenland von Saloniki bis Belgrad noch so gut wie unerforscht ist, 
findet man Parallelerscheinungen zur thessalischen Kultur erst an der Donau wieder. Der 
wichtigste Fundort zur Vorgeschichte Serbiens ist Vinca, eine in den unteren Schichten friih- 
bronzezeitliche Ansiedlung, 15 km von Belgrad an der Donau.2) Zu unterst liegt in diesem 
Tumulus eine Wohngrubenschicht, in der neben kleinen Metallfunden noch Obsidian vor- 
kommt; die kontinuierliche Besiedlung schlieBt groBen zeitlichen Abstand der oberen Strata 
aus. Neben der weitaus vorwiegenden Keramik mit eingeritzten Ornamenten tritt in den 
mittleren Schichten eine Vasengattung mit pastoser, leicht ablosbarer, blaBroter Malfarbe 
auf, die unserer thessalischen Gruppe VII (S. 73) in Technik und Farbwirkung so vollkommen 
entspricht3), daB sowohl von Vassits, dem Erforscher Vincas, wie von Thompson und Wace, 
den besten Kennern der thessalischen Keramik, ein Zusammenhang angenommen wird.4) 
Dazu kommt die technische Ahnlichkeit der ausgekratzten Ornamentik’), bestimmte Motive 
und Haarbehandlungen der Idole®), die insgesamt einen Hinweis dafur enthalten, daB die 
Kultur der Balkanlander .der thessalischen verwandt ist. Die thessalische Kultur steht bis 
in die Bronzezeit hinein unter starkeren kulturellen Einflussen des Nordens als des Sudens. 
Dafur gibt ein zweites nordliches Gebiet, das hauptsachlich die ostlichen Balkan- und sud- 
lichen Donaulander zusammenfaBt, weitere Beweise.

Die charakteristische Keramik, die dieses Gebiet zusammenhalt, sind Vasen, deren 
Dekoration in bunten Farben Spiralmuster mit Linearmustern vereinigt (Abb. 89 und 90). 
Trotz kleiner technischer und stilistischer Unterschiede ist die Farbenwirkung und das System 
der Ornamentik in dem ganzen Gebiet einheitlich. Alle Fundorte gehoren der Steinzeit oder 
Steinkupferzeit an.

1) Vgl. W.-T., Preh. Thess. 231 ff.
2) B. S. A. XIV 322ff. Prahist. Zeitschr. II 23ff., III 126ff.
3) Vgl. Prahist. Z. II, Taf. 15 oben mit Tsuntas, Dimini Taf. 12.
4) Prahist. Z. III 127f. W.-T., Preh. Thess. 232. Vgl. aber Class. Rev. 1909, 209ff.
5) Vgl. Prahist. Z. II, Taf. 12, mit Tsuntas, Dimini 240, Abb. 139—141.
6) Vgl. Prahist. Z. II 101, Abb. rechts mit Tsuntas, Dimini Taf. 31 und Prahist. Z. II, Taf. 9e, f 

mit Tsuntas, Dimini Taf. 33, 4.
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In Bulgarien sudlich des Balkan ist solche Keramik bei Kustendil gefunden worden1), 
ferner in Tumuli der Umgebung von Philippopel (Tell Metschkur)2) und in der Nahe von 
Jampoli am TundzafluB (Tell Ratscheff)3), nordlich des Balkan bei Sultan im Schumla- 
distrikt*) und in einigen Tumuli an der Donau.5) In Rumanien ist der wichtigste Fundort 
Cucuteni bei Jassy in der Moldau, wo Hub. Schmidt eine groBe befestigte Ansiedlung auf- 
gedeckt hat, in der er zwei Perioden unterscheidet6); die altere, rein steinzeitliche bevorzugt 
als Vasenform Fruchtstander, die jungere, steinkupferzeitliche bauchige Topfe mit kleiner 
Standflache; im Dekorationssystem der beiden Perioden ist wenig Unterschied. In Sieben- 
burgen sind vor allem Priesterhugel und Erosd als Fundorte zu nennen7); auch hier ist 
durch tiefe Siedlungsschichten hindurch eine ganz einheitliche Kultur gefunden worden. In 
Galizien ist Koszylowce bei Tluste ein sehr reicher Fundort8), in Bessarabien Petreny9); 
bis in die Gegend von Kanew am mittleren Dnjepr hat Chwoika Ansiedlungen mit gleich- 
artiger Keramik gefunden10). Die sudrussichen Vasen unterscheiden sich nur durch das Hin- 
zutreten figurlicher Dekorationsmotive etwas von der ubrigen Keramik.

Diese ganze groBe Gruppe der Keramik steht nun in engster Beziehung zur thessa- 
lischen Diminigattung (Gruppe III, IV, S. 71); man kann mit Sicherheit sagen, daB die thes- 
salischen Vasen nur einen Zweig dieser groBen Gruppe darstellen. Vielleicht erklart sich 
durch diesen engen AnschluB an den Norden, daB in der Steinkupferzeit, der zweiten thes- 
salischen Periode, der die Diminiware angehfirt, ein Zuruckweichen der thessalischen Kultur- 
provinz nach Norden bis an die Othrysgrenze festzustellen war.

Einen Oberblick uber die Kultur der Westkuste Kleinasiens schicke ich wegen ihrer 
engeren Beziehungen zum agaischen Meer der Skizze der Binnenlandkultur voraus. Fur 
die der vormykenischen Zeit entsprechende Periode sind Troja und daneben Jortan11) am 
Kaikos die wichtigsten Fundkomplexe; eine richtige Station der Kykladenkultur scheint bei 
Knidos auf Kap Krio aufgedeckt worden zu sein, wo sich zahlreiche Marmoridole in den 
Grabern finden, unter andern ein Harfenspieler12). Die troische Keramik besitzt ganz eigene 
Formen: menschengestaltige Vasen, SchnurosengefaBe, Schnabelkannen und Kropfhals- 
kannen, zweihenklige Becher, Deckelbiichsen, RinggefaBe und GefaBe in Tiergestalt. Or- 
namentik ist selten; neben Furchenverzierung kommen vereinzelt eingetiefte Spiralen vor. 
Trotz dieser Eigenart sind Beziehungen zu Thessalien, den Kykladen und Kreta nachweis- 
bar. In der bronzezeitlichen Schicht von Dimini findet sich ein eigenartiger Stulpdeckel1S), 
der wie ein Napf aus Dimini und eine Schale aus Sesklo14) nur in Troja nahe Parallelen

1) W.-T., Preh. Thess. 258. 2) B. C. H. 1906, 391 ff. Vgl. Z. f. Ethn. 1912, 2431
3) Rev. arch. 39, 1901, 328ff. B. C. H. 1906, 364«. 4) W.-T., Preh. Thess. 258.
5) Bull, de la Soc. arch. Bulg. II 1911, 147ff.
6) Z. f. Ethn. 1911, 582ff. [Schuchhardt, Alteuropa 128 ff. Vgl. unten S. 199, Abb. 191.].
7) Mitt. d. Wiener Prahist. Koinmission I 1903, 365ff. Vgl. Jahrb. d. Zentral-Komm. f. Kunst 

u. hist. Denkrn. III 1905, 26 Abb. 59—72. Dolgozatok, Travaux archSol. du MusSe de Kolozsvar II
1911, 175ff. Archaeologiai ErtesitO 32, 1912, 57ff. mit Farbentafel.

8) Jahrb. f. Altertumskunde II 1908, 144aff. Vgl. Jahrb. d. Zentral-Komm. III 1905, llOff.
9) v. Stern, Die pramykenische Kultur in SOdruBland, 1906.

10) Zapiski d. k. russ. arch. Gesellschaft, Abteil. f. russ. u. slav. Archaol. V 2, Iff. Taf. 1—6.
11) Comptes rendus de 1’Acad. des Inscr. 1901, 810ff., Taf. I, II. 12) J. H. S. 1888, 82.
13) Vgl. Tsuntas, Dimini 274 Abb. 199 mit Schmidt, Katalog Nr. 2987 (alter Nr. 195).
14) Vgl. Tsuntas, Dimini 276 Abb. 204 und 278 Abb. 210 mit Schmidt, Katalog Nr. 285 u. 1903.
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hat. Auf den Kykladen findet sich das troische depas am- 
phikypellon einmal in Syros wieder1); dieselben Deckel- 
pyxiden kornmen in beiden Gebieten vor2), und der ver- 
haltnismaBig spat in der troischen Keramik auftretenden 
Spiralornamentik3) scheint die der KykladengefaBe als 
Vorbild gedient zu haben. Aus Kreta nach Troja impor- 
tiert ist zweifellos das Bruchstuck eines SteatitgefaBes 
mit Blattornament4) (Abb. 91).

In mykenischer Zeit beweist der reiche Vasenimport, 
von dem oben S. 95 die Rede war, enge Beziehungen 
Trojas zur kretisch-mykenischen Kultur; von andern Gegenstanden des Kunstgewerbes ist 
z. B. ein Elfenbeinkamm importiert, der im Kammergrab von Spata in derselben Form und 
mit derselben Rosettenverzierung wiederkehrt.5) Wichtig ist, daB eine Reihe von Formen 
der importierten mykenischen Vasen in einheimischem grauen oder gelben Ton nachge- 
ahmt und mitunter auch mit matten Mustern bemalt wurde6); diese Nachahmungen und 
die schon oben S. 96 erwahnte Tatsache, daB eine mykenische Fabrik fur den Export nach 
Troja troische Vasenformen wahlt, lassen auf einen scharfen Konkurrenzkampf im Handel 
dieser Zeit schlieBen, wie seiner Zeit schon Hub. Schmidt hervorgehoben hat.

DaB die altere Kultur der kleinasiatischen Westktiste, die besonders in Troja II und 
Jortan verbreitet ist, im Lande selbst wurzelt, wird dadurch bewiesen, daB weit im Innern 
des Landes, in Phrygien und Pisidien, genau dieselben Vasenformen vorkommen. Wichtig 
sind dafur besonders drei durch den Bahnbau angeschnittene Tumuli: Bos-ojuk am Rande 
der phrygischen Hochebene 45 km nordwestlich von Eskischehir7), und an der Grenze Phry- 
giens und Pisidiens Bunarbaschi ostlich von Diner und Senirdje nordlich von Isparta.8) Das 
Vorwiegen der Schnabelkanne, in Bos-ojuk auch des troischen depas amphikypellon, und 
die Behandlung der polierten Tonoberflache mit gelegentlichen Ritz- und Rillenmustern ver- 
knupft diese Tumuli eng mit den Kulturerscheinungen der Westktiste in Troja und Jortan. 
Vielleicht kann man in der Strichpoliturornamentik ein Element finden, das diesen Kultur- 
kreis sogar noch mit Thessalien verbindet.9)

Den Osten Kleinasiens scheint ein anderes Kulturgebiet mit bemalter Keramik einzu- 
nehmen, deren zeitliche Stufen leider zu wenig bekannt sind, als daB man wagen dtirfte, 
Verbindungslinien nach Westen zu ziehen. Wichtige Fundorte sind Kurigin Kale ostlich 
von Angora in Galatien10), Boghazkoi nordwestlich von Jozgad und Kara Ojtik nordostlich 
von Kaisarije in Kappadokien11), Saktjegozu nordostlich von Sendschirli an der Grenze von

1) Athen, Nat. Mus. Inv. Nr. 5245.
2) Vgl. Eph. 1899, Taf. VIII 11 mit Troja u. II. 271, Abb. 158.
3) Troja u. II. 279, Abb. 165-167.
4) Troja u. II. 391, Abb. 373. Vgl. Seager, Pseira 35 Abb. 15J.
5) Vgl. Troja u. II. 399, Abb. 389 (Katalog 7875) mit B. C. H. 1878, Taf. XVII 1.
6) Schmidt, Katalog Nr. 3486ft. 7) A. M. 1899, Iff., Taf. 1—4.
8) B. S. A. XVIII 80ff., Taf. 5-7.
9) Vgl. A. M. 1899, Taf. III 17 (Bos-Ojuk) und Troja u. II. 546, Abb. 467 (Besika Tepe bei

Troja) mit W.-T., Preh. Thess. 105, Abb. 55n—p (Tsangli). 10) J. H. S. 1899, 37ff.
11) Chantre, Mission en Cappadoce 1898, Taf. 3 u. 7—14.
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Abb. 92. Cyprische Grabanlagen.

Kilikien und Syrien.1) Diese Keramik mit 
roten und schwarzen Farbmustern2) hat 
die meisten Parallelen in der alteren Ke
ramik von Susa3) und scheint somit in 
Gegenden zu wurzeln, die nicht mehr zu 
den Randlandern der kretisch-mykenischen 
Kultur zu rechnen sind.

In der bronzezeitlichen Kultur Cyperns 
— von einer Steinzeit haben wir hier keine 
Kenntnis — sind zwei Elemente besonders 
beachtenswert: die Grabformen und die 
Keramik. Das Grundschema der Graber ist 
ein senkrechter, durchschnittlich 2—3 m 
tiefer Schacht; auf seinem Boden oder ofter 

in kleinen seitlichen Felskammern oder Erdhohlen in der Tiefe des Schachtes, die unregel- 
maBig gewoibt und mit Steinen zugesetzt sind, ruht der Bestattete4) (Abb. 92). Statt des 
vertikalen Schachtes ist mitunter ein ganz kurzer, steil herabsteigender Dromos gewahlt in 
derselben Nekropole und gleichzeitig mit den senkrechten Schachten.5) Gelegentlich sind die 
Bestattungskammern aus Quadern gebaut oder die Eingange mit Parastaden und Deck- 
balken versehen. Wichtig ist, daB die gleiche Grabform in den alteren Nekropolen vor der 
Zeit des mykenischen Imports, wie in denen mit mykenischen Vasen erscheint; von den 
ersteren nenne ich als Beispiel Kalopsida bei Famagusta (J. H. S. 1897, 138ff.), von den 
letzteren Enkomi (Exc. in Cypr. S. 6).

In der Keramik der Zeit vor dem mykenischen Import herrscht die Technik der rot- 
polierten Ware mit eingeritzten Mustern vor (Brit. Mus. Cat. C 1—85); haufig sind Kannen 
und Schalen, daneben Vasen in Tiergestalt. Eine besondere Gruppe bilden die schwarzen 
Henkelkannchen mit wulstigem Lippenrand, die mit weiB ausgefullten Punktierungen ver- 
ziert sind (Brit. Mus. Cat. C 100—105); auf sie komme ich im II. chronologischen Teil zu- 
riick. Von den zum Teil schon neben dem mykenischen Import hergehenden Vasen sind 
Kannen mit Halsring am oberen Henkelansatz bemerkenswert; sie gehoren alle zu der 
groBen Gruppe der RingfuBvasen (Brit. Mus. Cat. C 106—174), die meistens monochrom 
poliert sind, mitunter aber auch weiBe Linearmuster tragen. Ebenfalls zum Teil schon mit 
der mykenischen Keramik zusammen werden Vasen mit dickem, weiBem Cberzug und matt- 
schwarzen Linearmustern gefunden (Brit. Mus. Cat. C 210—257); runde Schalen sind die

1) Liv. Ann. I 1908, 97ff.
2) Behandelt von Myres, Journ. Anthrop. Inst. XXXIII 1903, 367ff.
3) Memoires de la Ddlegation en Perse XIII: Pottier, Ceramique peinte de Suse, 1912. Ahn- 

liche Keramik aus Tepe Mussian in Elam: Memoires VIII 1905, 59ff. Ob die Keramik in Bezie- 
hung zu den ebenfalls nicht sicher datierten Funden aus Russisch Turkestan (Pumpelly and Hub. 
Schmidt, Prehistoric Civilization of Anau, 1908) steht, wage ich nicht zu entscheiden; dafur sprechen 
kOnnte ein in Anau gefundener anscheinend kleinasiatischer Bilderschriftstein ebd. S. 169, Abb. 400 
u. Taf. 45, 8.

4) Beispiele A. M. 1886, 215ff. Beil. II; Ohnefalsch-Richter, Kypros, Taf. 168, 2, 3.
5) Exc. in Cypr. S. 5, Abb. 4.
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Hauptform; die „Leitern“, d. h. bandartig verteilte Gitter- 
muster sind das beliebteste Ornament (Abb. 93 u. 94).

Von dieser Keramik, und besonders gerade von 
den Schalen mit Leiterornamenten, ist ziemlich viel 
exportiert worden. Dieser Export geht nicht nur nach 
Palastina’) und Agypten2), sondern auch nach Troja;i), 
Thera4) und Melos’).

Diesem Export steht der starke Import von Vasen 
aus dem kretisch-mykenischen Kulturgebiet gegenuber. 
Aus vormykenischer Zeit sind ein paar Stucke mit 
WeiBmalerei in Episkopi und Enkomi gefunden wor
den6); auch der fruhmykenische Import ist noch gering, 
sehr stark dagegen der spatmykenische. Man hat ge- 
legentlich sogar vermutet, daB die Mehrzahl dieser 
Vasen auf Cypern selbst hergestellt sei '), und einige 
ornamentale Besonderheiten dafur zum Beweis ange- 
fuhrt. Nun sind allerdings Vasen mit Wagenszenen und 
ein paar anderen besonderen figurlichen Darstellungen 
hauptsachlich auf Cypern gefunden worden; da die dar- 
gestellten Szenen aber bis in die Details der Pferde-

Abb. 94. Cyprische Vase aus Gezer.

mahnen mit Darstellungen der Wandgemalde von Tiryns ubereinstimmen, und da auBer- 
dem kein technischerUnterschied von den mykenischen Vasen anderer Herkunft bemerkbar ist, 
konnen diese Vasen nur von mykenischen Topfern in mykenischen Werkstatten hergestellt 
worden sein's). Aber eine mykenische Besiedlung Cyperns anzunehmen, verbietet sich vor 
allem wegen der konservativen Wahrung der alten Grabform, wahrend doch in Rhodos und 
Milet echt mykenische Kammergraber mit langen Dromoi gleich heimisch wurden. Beachtens- 
wert ist endlich, daB der keramische Inhalt der Graber auch da, wo die reichsten myke
nischen Funde gemacht wurden, immer uberwiegend aus einheimischen cyprischen Vasen 
besteht, die durch eine mykenische Besiedlung doch unterdruckt worden waren. Ich halte 
daher fur sicher, daB die ganze Masse der echt mykenischen Keramik auf Cypern durch 
Handelsverkehr eingefuhrt worden ist, und daB erst die nachmykenische („sub-mycenaean“) 
Ware1’), die die mykenischen Formen und die Motive meistens etwas entstellt, und die mit 
weniger glanzender Farbe bemalt ist, lokal cyprische Technik ist. Auf die engen Handels- 
beziehungen Cyperns mit dem mykenischen Kulturkreis komme ich im nachsten Kapitel zuruck.

1) Beispiele: Gezer, Macalister, Excav. at Gezer III, Taf. 66, 40 ; 74, 3. Lachisch, Petrie, Tell 
el Hesy, Taf. 8, 157. 'Standige Funde auf alien Ausgrabungsstatten PalSstinas , Sellin und Wa ιη-
ger, Jericho S. 130. . an

Sakkara, J. H. S. 1897, 74. El Amarna, Petrie, Tell el Amarna, S. 17. 
VI. Stadt, Dorpfeld, Troja und II. 287 und Abb. 182.

2)
3)
4)
5)
6)
8) 

wie das

AkrOtiri, Fouqu6, Santorin, Taf. 42, 6.
Phylakopi, Excav. at Phyl. S. 158, Abb. 148 und S. 163.
J H S 1911 llOff. Brit. Mus. Cat. C 331. 7) v. Lichtenberg, Kypros, S. 51 ff.
Diese fertigt’en bestimmte Vasenformen und Darstellungen vielleicht speziell fUr Cypern, 
depas amphikypellon fur Troja (S. 96). 9) Brit. Mus. Cat. C 695-735.
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Ebenso wie in Cypern entwickelt sich in Syrien und Palastina, speziell in der am mei- 
sten erforschten Schefela, zur Zeit des mykenischen Imports die altere Kultur des Landes 
unbeeinfluBt fort, wahrend nach Aufhoren des Imports gerade in dem Philistergebiet eine 
Keramik vorherrscht, deren Ornamentik sich als eine Fortbildung der mykenischen Motive 
darstellt. Diese Folge der Schichten mit importierter mykenischer Keramik und mit der sub- 
mykenischen sogenannten Philisterkeramik ist durch die jungsten Grabungen Mackenzies 
in ‘Ain-Schems besonders klar geworden.

Die kanaanitische Keramik der vorisraelitischen Zeit') kennt bereits eine Linearorna- 
mentik, die in matter Malfarbe auf das GefaB gesetzt ist; unter den Formen herrschen Kan- 
nen und Pithoi vor. Schon seit der ersten Periode Gezers, die mit dem Anfang des 2. Jahr- 
tausends einzusetzen scheint, gibt es eine Sondergruppe, in der die matten, roten Linear- 
muster auf einen dicken, weiBen Oberzug gemalt werden2); beliebte Formen sind Schalen 
mit flacher Standflache und geraden Wanden und Kruge mit kleinen Henkeln am Bauch. 
Sehr haufig ist dann besonders noch bis in die israelitische Zeit hinein eine Kombination 
von matten, roten und braunschwarzen Geraden und Wellenlinien, die auf den nur selten 
polierten oder uberzogenen Tongrund gesetzt sind3); groBe Henkelkruge sind die vorherr- 
schende Form.

Neben die lokale Ware tritt die cyprische und die kretisch-mykenische Importware. 
Letzere beginnt mit Keramik der Aginagattung (Gruppe B II); ich habe uber 20 Scherben 
allerdings von wenigen Vasen und groBen Pithoi aus Thaanach in Munchen gesehen, deren 
grunlich-gelber Ton mit schokoladenschwarzen Malmustern keinen Zweifel an ihrer Herkunft 
gestatteten. Ich vermute, daB einige Stucke aus Jericho und Gezer4), die ich nicht nach- 
priifen konnte, zu derselben Gruppe gehoren. Auch der Import mykenischer Glasurware be
ginnt anscheinend schon in fruhmykenischer Zeit; weitaus die meiste importierte Keramik 
gehort aber der spatmykenischen Periode an.5) Im wesentlichen ist der mykenische Import, 
soweit wir bislang wissen, auf die Schefela beschrankt; den groBen Massen gleichzeitiger 
einheimischer Keramik gegenuber ist er gering.

In der auf den mykenischen Import folgenden Schicht—die Schichtungsverhaltnisse sind, 
wie schon oben erwahnt, erst durch Mackenzies Arbeiten in Ain-Schems, deren letzte Publika- 
tion noch aussteht, klar geworden6) — herrscht in der Schefela nun eine Keramik vor’), die sich 
durch ihre Formen und Ornamente als Fortentwicklung der mykenischen Keramik darstellt. 
Die spatmykenischen Formen der Bugelkanne und Pyxis degenerieren allmahlich; die Orna
mentik, in der die Spirale noch eine groBe Rolle spielt, wird ganz schematisch in der Ver- 

1) Vincent, Canaan 1907, 305ft Macalister, Excav. at Gezer II 132ft Sellin und Watzinger,
Jericho 1913, 97ft 2) Macalister, Excav. at Gezer III Tat 141.

3) Alteste Beispiele in Gezer, Periode I, ebd. III, Tat 146, 1—3.
4) Macalister, Exav. at Gezer III, Tat 126, Nr. 22; 140, Nr. 9; 145, Nr. 5; vgl. Bd. II 158f.
5) Ein spatmykenisches Schwert in Gezer Bd. III, Tat 75, Nr. 13; vgl. Evans, Preh. Tombs, 

Taf. 91, Abb. 109.
6) Herr Mackenzie hatte die groBe Liebenswiirdigkeit, mir sein reiches Material in Photo- 

graphien zu zeigen. Der fruher maBgebende Aufsatz von Welch, The Influence of the Aegaean 
Civilisation on South Palestine, B. S. A. VI 117ft, ist durch die neuen Ausgrabungsergebnisse veraltet.

7) Ich habe ihr Gebiet fruher (Zeit und Dauer S. 84) zu weit umgrenzt; dagegen wandte 
sich Thiersch, Arch. Anz. 1909, 575.
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teilung und im Detail.1) Da nicht anzunehmen ist, 
daB der geringe mykenische Import einen so star- 
ken EinfluB auf die heimische Keramik ausgeubt 
hat, ist der neue Stil mit Recht dem in der Schefela 
neu einwandernden Volk der Philister zugeschrie- 
ben worden2); die sich an diese Philistereinwan- 

Abb. 95. Steinrellef von Malta.

derung knupfenden chronologischen Folgerungen habe ich im zweiten Teil zu ziehen.
Da ich auch die zahlreichen mykenischen Funde in Agypten wie die Volker- und 

Kulturbeziehungen zu Agypten wegen ihrer chronologischen Bedeutung im zweiten Teil 
ausfiihrlich behandeln werde, brauche ich hier nur auf zwei Tatsachen vorlSufig hinzuweisen: 
auf das- zeitliche Zusammentreffen der -Beziehungen zur kretisch - mykenischen Kultur und 
der groBen, allgemeinen Expansion des agyptischen Reiches und auf die weite raumliche 
Ausdehnung des mykenischen Fundgebiets in Agypten und Nubien.

Die hltesten kretischen Vasen in Agypten stammen etwa aus der Zeit, als Sesostris III. 
gegen die Kanaanaer zu Felde zog, und als man mit den Hanebu, einem Seevolk des Mittel- 
meeres, zu tun hatte.8) Die einzelnen fremden Vasen in den Grabern sind gewiB Handels- 
import; die in Schutthaufen der Pyramidenarbeiter von Kahun gefundenen kretischen Scher- 
ben mochte man aber lieber kriegsgefangenen Auslandern zuschreiben?) Besonders weit 
sind die machtigen Pharaonen der 18. Dynastie nach Norden vorgedrungen5); aus ihrer 
Zeit und aus der durch sie inaugurierten Kulturperiode stammen die meisten mykenischen 
Funde in Agypten.6) Auch fdr diese Epoche wird man spater vielleicht einmal eine sichere 
Unterscheidung finden zwischen Erzeugnissen angesiedelter Auslander, fur die z. B. in Gurob 
einige unagyptische Namen sprechen, und dem Import auf dem Handelswege, durch den 
wir uns die meisten Funde erkiaren mussen.

Bedeutsam ist, daB der mykenische Import ganz Agypten bis weit nach Nubien hin- 
ein durchdrang. NaturgemaB konnte der Handel sich nur nach Suden nilaufwarts entwickeln; 
auf diesem Wege hat er sich nicht nur in den Residenzen Tell el Amarna und Theben 
konzentriert, sondern die Siidgrenze Agyptens noch uberschritten. Anibe in Nubien, un- 
gefahr 1350 km von der Nilmundung, ist bis jetzt der sudlichste Fundort einer mykenischen 
Vase. Dieser riesige Weg laBt sich nur erkiaren, wenn die mykenische Ware in ganz be
sonders hoher Geltung stand. Der Verbreitungskreis der Kulturerzeugnisse ist ein guter 
Wertmesser fur die Bedeutung der Kultur.

1) Beispiele besonders Bliss and Macalister, Excav. in Palestine, 1902 Taf. 39—42.
2) Thiersch, Arch. Anz. 1908, 378ff.
3) Breasted, Ancient Records of Egypt I 1906, 678ff. Ed. Meyer, Qesch. d. Altert. 2’, § 290f. 

Hall, Oldest Civilization of Greece 158f.
4) Daffir spricht auch die Obereinstimmung vieler kretischer Schriftzeichen mit den TOpfer- 

marken von Kahun; Petrie, Kahun, Gurob and Hawara Taf. 27, 28; Sundwall, Ober die vorgrie- 
chische lineare Schrift auf Kreta (Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens FOrhandlingar 56, 
1913/14 B, Nr. 1) S. 34.

5) Breasted, Anc. Rec. II 391ff. Steindorff, Bliitezeit des Pharaonenreiches, 1900, 46ff.
6) AuBer der oben S. 98 f. aufgezahlten Keramik z. B. eine Metallbilgelkanne aus Dendere

(Arch. Anz. 1899, 57) und ein geschnitztes Holzbrettchen aus dem Grabe des Sarobichina in Sak-
kara (Arch. Anz. 1891, 41 f.).
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Abb. 96. Sizilische neolithlsche Keramik.

In Malta hat man keine 
mykenischen Funde gemacht. 
Ich erwahne die Insel, weil man 
in den steatopygen Statuetten, 
in der Spiraldekoration von Α1- 
taren, Wanden und Decken 
(Abb. 95), in Pfeilerraumen fur 
Kultzwecke vormykenische Ein- 
flilsse gesehen hat1), oder jetzt 
nach Umkehrung des Kultur- 
wegs durch Schuchhardt2) my- 
kenische Kulturblemente von 
Malta herleiten kbnnte. Aber 
sowohl die Raumanlagen und 
Funde von der Gigantia und 
von Hagiar-Kim3) wie die Grot- 
tenanlagen und Funde von Hal- 
Sailieni4) zeigen einen ganz ei- 
genartigen Charakter; und vor 
allem unterscheidet sich die Ke- 
ramik5) in Form und Ornament 
durchaus von alien Gattungen 
des kretisch-mykenischen Kul- 
turgebiets. Die angeblichen Kul- 
turbeziehungen sind viel zu all- 
gemeiner Art, als dab man mit 
ihnen rechnen durfte.

Feste Kulturbeziehungen 
erkennt man in Sizilien, des- 
sen alteste Kulturperioden erst 
durch Orsis Tatigkeit deutlich 
geworden und nur im Museum 
von Syrakus zu studieren sind. 
Orsi unterscheidet zu chronolo- 
gischen Zwecken eine sikanische 
und auf diese folgend vier siku- 

lische Perioden, ohne dab er auf der Zuteilung dieser Kulturschichten an die Volksstamme 
der Sikaner und Sikuler besteht.''’)

1) Mayr, Abh. d. bayr. Akad. philos.-philol. Kl. XXI1901, 716f. Mayr, Die Insel Malta, 1909, 591.
Evans, J. H. S. 1901, 196ff. 2) Ber. Berl. Akad. 1913, 734ff. [Alteuropa 149 ff. 168—184].

3) Abh. d. bayr. Akad. 1901, 647ff., 664ff., Taf. I—III; VI—VIII1; X2; XI1 u. 2., Plan I, III, IV.
4) Zammit, The Hal-Saflieni Prehistoric Hypogeum at Casal Paula, first report 1910, second

report 1912. 5) Liv. Ann. III 1910, Iff., Taf. 1—17; IV 1912, 121 ff., Taf. 21,22.
6) Am besten bespricht zuletzt die Sikaner- und Sikulerfrage Peet, Stone and bronze Ages 479ff.



Sizilien, Kulturperioden 109

Die sikanische Periode ist 
noch neolithisch; ihre Hauptfund- 
orte sind Stentinello und Matrensa 
bei Syrakus1) (Abb. 96). Die Kera- 
mik ist reich und sauber ornamen- 
tiert mit eingeritzten oder einge- 
stempelten Mustern, die meistens 
weiB inkrustiert sind; Becher und 
halbkugelige Napfe sind die Haupt- 
formen. Peet hat diese Keramik im 

Abb. 97.. Becher der Abb. 98. Vasen
ersten sikul. Periode. der ersten sikulischen Periode.

einzelnen mit der kretischen neolithischen Topfware verglichen und, obwohl er sich Unter- 
schiede der Technik und der Muster nicht verhehlt, Folgerungen- fur die Datierung und 
Volkseinwanderung daran geknupft.2) Mir scheint dagegen die Obereinstimmung einiger der 
einfachsten linearen Ritzmuster durchaus nicht durch Kulturzusammenhange bedingt zu sein.3)

Ebensowenig lassen sich in der ersten sikulischen Periode Zusammenhange nachweisen. 
Diese gehort der Steinkupferzeit an. Die wichtigsten Fundorte sind im Sudosten Siziliens 
Castelluccio4), Monte Racello und Monte Tabuto3), in der Umgebung von Girgenti Naro6) 
und schon zum Teil in die nachste Periode hinuberreichend Caldare und Cannatello.’)

Charakteristisch und sehr verbreitet ist eine Gattung bemalter Vasen, deren lineare 
Ornamente in mattschwarzer Farbe auf den weiBlichen oder roten Oberzug aufgetragen 
sind; besonders in Monte Tabuto sind auf die schwarzen Streifen oft noch feine, weiBe 
Strichmuster gesetzt. Beliebt sind Gittermuster, Schachbrett. Zickzack, Dreieck, Rhombus, 
gelegentlich auch Bogenlinien; unter den mannigfaltigen Vasenformen fallen Kriige, Becher, 
hochfuBige Schalen, alle mit breiten, vertikalen Bandhenkeln auf. Peet denkt sich diese 
Keramik unter dem EinfluB importierter Charoneaware (Gruppe A I, S. 70) entstanden und 
fuhrt dafur gleiche Einzelheiten der Ornamentik, gittergefullte Dreiecke, kleine Zickzackhaken, 
Zahnschnitt und Wellenlinien an.8) Abgesehen davon, daB von der importierten Ware kein 
Stuck gefunden ist, daB die Vasenformen durchaus verschieden sind9), daB die leuchtende 
rote Malfarbe und die schone Politur des Oberzugs in Sizilien fehlt, ist auch die ganze An- 
ordnung und Verteilung der Ornamentik so verschieden, daB zufallige Obereinstimmungen 
der Detailornamentik, die bei Linearmustern immer wiederkehren, keinerlei Zusammenhang 
mit der neolithischen Keramik Nordgriechenlands bedingen10) (Abb. 97 und 98).

1) Bull. Pal. Ital. XVI 177ff., Tat 6-8; Not. d. Scavi 1900, 208.
2) Stone and bronze ages 135ff. B. S. A. XIII 405ft
3) Schon ein Vergleich von J. H. S. 1903, Tat 4 mit Bull. Pal. Ital. XVI, Tat 6—8 lehrt die 

groBen Unterschiede der Technik und des Ornamentsystems.
4) Bull. Pal. Ital. XIX 30ft, Tat 5-7. 5) ebd. XXIV 165ft, Tat 20-22.
6) Funde im Museum von Palermo; Jahrbuch der K. PreuB. Kunstsamml. 1916, 163 Abb. 11.
7) Mon. Ant. XVIII 1907, 573ft 8) Stone and bronze ages 217ft
9) Den trojanischen, kykladischen und kretischen Vasen, die Peet S. 287 mit einer hier Ub-

lichen Form vergleicht, fehlt gerade das Charakteristische, der scharfe Schnitt zwischen Hals
und Bauch.

10) Ich urteile nach meinen Eindrucken im Jahre 1911, als ich Gelegenheit hatte, die Kera
mik Nordgriechenlands und die Siziliens unmittelbar nacheinander zu studieren. Die Unter-
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In der bronzezeitlichen zweiten sikulischen 
Periode ist diese bemalte Keramik bis auf wenige 
Ausnahmen verschwunden und eine unschdne, 
graue Ware mit Furchenornamentik als vorherr- 
schend an ihre Stelle getreten, deren Hauptform 
eine sehr hochfuBige Schale ist Die wichtigsten 
Fundorte sind Plemmyrion1), Cozzo Pantano2), 
Thapsos3) und Pantalica4); an den S. 99 genann- 
ten Orten treten mykenische Vasen dazu. Am 
Ende der Periode erscheint besonders in Cassi- 
bile5) eine Keramik mit verwischten und uber- 

polierten sichelformigen Streifen, die Peet 'Federmusterware’ nennt, und deren Ableitung 
von mykenischer Keramik er mit Recht ablehnt.6) Die dritte und vierte sikulische Periode 
gehoren der Eisenzeit an und konnen hier infolgedessen unberucksichtigt bleiben.

Zum SchluB habe ich wieder die ubliche Frage zu stellen: beruhen die mykenischen 
Funde in Sizilien auf Kolonisation oder Handelsverkehr? An Kolonisation denken auf 
Grund der Sagenforschung Bethe7), auf Grund von Kult- und Namenforschungen v. Scala.8) 
Aber weder die Oberlieferung von Minos’ Ende auf Sizilien, noch die der kretischen Her- 
kunft der Aphrodite vom Eryx scheinen mir das beweisen zu konnen, wozu die archaolo- 
gischen Funde nicht ausreichen.

Vor allem stehen die Grabbauten nicht unter den kretisch-mykenischen Einflussen, 
die man in ihnen gesehen hat. Die mit einem Spiralmuster in Relief geschmuckten Ver- 
schluBplatten eines sikulischen Grabes in Castelluccio9) sind fur einen Zusammenhang mit 
der kretisch-mykenischen Kultur ebensowenig beweisend wie die Spiralen auf Schranken 
und Steinplatten von der Gigantia und Hagiar Kim auf Malta (S. 107 f.) oder wie die der Sta- 
tuenfragmente und skulpierten Steinplatten von Nesazio in Istrien.10) Fur die fremdartige 
groBe Grabarchitektur von Cava Lazzaro11) der ersten sikulischen Periode finden sich im 
mykenischen Kulturgebiet keine Parallelen. Die flach gewolbten Felskammern der zweiten 
sikulischen Periode braucht man nur mit dem Namen 'Tholos’ und 'Kuppelgrab’ auszu- 
statten, um die kretische Herkunft zu sichern, und in Thapsos muB gar das mortellose 
Mauerwerk im Grabeingang als 'agaisch’ gelten12)! In Wirklichkeit sind Felskammern ver- 
schiedenster Form seit der ersten sikulischen Periode fur Bestattungen ublich (Abb. 99).

schiede der Technik und Farbe kommen bei einem Vergleich der Publikationen nicht zur Gel- 
tung; immerhin vergleiche man z. B. Bull. Pal. Ital. XXIV, Taf. 20—22 mit Tsuntas, Dimini, Taf. 7
und 15, und mit W.-T., Preh. Thess., S. 92ff., 137ff., 154f. Abbildungen unter Α3β, wobei die 
Uhterschiede der Vasenformen und des Ornamentsystems schon hervortreten.

1 Bull. Pal. Ital. XVII 115ff., Taf. 6, 10, 11; Not. d. Scavi 1899, 26ff.
2) Mon. Ant. II 5ff., Taf. 1—2.
4) ebd. IX 33ff., Taf. 4—11.
6) Stone and bronze ages 476f.

3) ebd. VI 89ff., Taf. 4—5.
5) ebd. IX 117ff,, Taf. 12-14.
7) Rhein. Mus. 65, 1910, 206ff.

8) Histor. Zeitschr. 108 (3. Folge 12), 17ff. 9) Bull. Pal. Ital. XVIII 68ff., Taf. 6.
10) Atti del Congresso Storico, Roma 1903, V 147ff. Gnirs, Fiihrer durch Pola 166ff. Richtig 

beurteilt von Peet, Stone and bronze Ages 512ff. 11) Ausonia I 1907, 7 Abb. 2.
12) Peet, Stone and bronze ages 463f. u. 490. Zehetmaier, Leichenbestattung S. 80.



Sizilien, Unteritalien 111

Endlich ist die Zahl der mykenischen 
Vasen auch in Thapsos, dem reichsten Fund- 
ort, im Verhaltnis zu der Masse sikulischer 
Keramik so gering, daB man nur an Handels- 
einfuhr denken kann. Daran andert nichts, 
wenn auch einige Waffen und Schmuckstucke 
mit der Keramik importiert sind, auBer in 
den Fundorten mykenischer Keramik auch in 
Plemmyrion und Pantalica.1) Spuren myke
nischer Bewohnung, wie wir sie im Osten aus 
Rhodos und Milet besitzen, fehlen in Sizilien 
durchaus.

Die alteste Kultur Suditaliens weicht von 
der Siziliens in vielen Punkten ab. Die wich- 
tigsten Fundplatze aus neolithischer Zeit sind 
Wohnhohlen an der Gravinaschlucht bei Ma

Abb. 100. Vase aus Molfetta.

tera2) und am Steilrand des Pulo bei Molfetta3), einer natiirlichen Bodensenkung, auf deren 
Randplateau ebenfalls grOBere Ansiedlungsreste liegen. Neben Vasen mit eingeritzter Or- 
namentik fand man hier eine groBe Gruppe bemalter Keramik, schwarzbraune Muster und 
mitunter auch rote Streifen in schwarzen Randern auf gelblichem Ton (Abb. 100). GroBe 
bauchige Topfe, oft mit breitem Bandhenkel sind die Hauptform; in der Ornamentik herrschen 
neben Zickzacklinien, Gitter-, Schachbrett- und Dreieckmustern Kombinationen von Spiral- 
und Maanderhaken vor. Der GefaBform, der Maltechnik und der Ornamentik wegen scheint 
diese Ware der Diminigattung (Gruppe A IV, S. 71) eng verwandt zu sein; einige Muster 
erinnern allerdings an die Seskloware (Gruppe A I, S. 69). Diese Keramik von Matera und 
Molfetta ist aber mit keiner Gruppe der thessalischen Keramik identisch; sie laBt sich viel- 
mehr nur in den groBen Kulturkreis einordnen, der durch die ganze Balkanhalbinsel bis 
nach SudruBland hinein reicht (S. 100 ff.). Immerhin setzt die Verwandtschaft sehr frtihe Kultur- 
beziehungen uber die Adria voraus; denn wenn auch alle in Italien gefundenen Vasen dort 
hergestellt sein sollten, so kann die Gattung doch nicht selbstandig in Italien entstanden 
sein, sondern nur unter starkstem EinfluB der Balkanlander.

DaB diese Beziehungen in der Bronzezeit nicht aufhorten, beweist die Keramik der 
Folgezeit. Die wichtigsten Stationen sind die Grotten von Pertosa und Zachito in Cam- 
panien4), in geringeren Mengen ist dieselbe Topfware in der Terramareansiedlung von 

1) Orsi, Atti del Congresso Storico, Roma 1903, V 97ff. Peet, Stone and bronze ages 466ff. 
v. Scala, Mitteil. d. anthrop. Gesellsch. in Wien 42, 1912, 52f. mit einer Fundkarte, zu der man gern 
auch die Belege hatte. Die Knochenschnitzereien der ersten sikulischen Periode aus Castelluccio 
(Bull. Pal. Ital. XVIII, Taf. IV 1, 2) und aus Cava Lazzaro (Ausonia I 1907, 6, Abb. 1) scheinen mir 
trotz der trojanischen Parallelen (Hub Schmidt, Katalog d. Schliemann-Sammlung 291, Nr. 7953'54) 
nicht aus dem kretisch-mykenischen Kulturgebiet zu stammen.

2) Liv. Ann. II 1909, 72ff., Taf. 18—21.
3) M. Mayer, Le stazioni preistoriche di Molfetta, 1904. Mosso, Mon. Ant. XX 1910, 305ff. 

Tafel 1—5.
4) Funde im Museum von Neapel. Mon. Ant. IX 545 ff. Atti del Congr. Stor., Roma 1903, V 221f.
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Tarent und den unteren Schichten der Ansiedlung von Coppa della Nevigata gefunden 
worden.

Die.se Vasen sind mit eingeritzten und weiB inkrustierten Ornamenten verziert; punkt- 
gefullte Bander bilden besonders gern Maander, Bogen und Spiralhaken. Diese Muster 
schlieBen jede Beziehung zu der technisch ahnlichen neolithischen Keramik Kretas aus; urn 
so mehr fallt die Verwandtschaft mit der bronzezeitlichen Vincakeramik (S. 101) auf.1) Ver- 
kehr uber die Adria, wenn auch nicht direkt mit dem kretisch-mykenischen Kulturgebiet, 
ist also auch in der fruhen Bronzezeit nachweisbar.

Die einzigen mykenischen Funde dieser Periode konnten zwei Bronzeklingen2) und 
ein Tonidol3) in der Terramareschicht von Tarent sein; die Klingen haben in der Nekro- 
pole von Zafer Papura Parallelen.4) Da die Terramare von Tarent aber alter zu sein scheint, 
und der Typus der Klingen in Italien auch sonst vorkommt5), da ferner das Idol denen der 
bronzezeitlichen Balkankultur ahnlich sieh^), sind mir diese Beziehungen zur mykenischen 
Kultur recht zweifelhaft.

Erst mit den Mattmalereischerben in der Oberschicht von Coppa della Nevigata setzen 
die festen Beziehungen zur mykenischen Kultur ein'); haufiger werden sie in Suditalien 
wie in Sizilien erst in spatmykenischer Zeit. AuBer der oben (S. 100) genannten Keramik 
stammen ein paar Bugelkannen ohne naher bekannte Provenienz aus Italien?) Die vier 
kleinen mykenischen Vasen im Museum von Torcello'') aber werden venetianischer oder 
moderner Import sein, wenn auch angeblich die eine auf Torcello, eine andere auf dem 
benachbarten Mazzorbo gefunden sein soil. Da sich diese Provenienz aber aus den Inven- 
taren keineswegs einwandfrei feststellen labt1"), darf man nicht mit ihr rechnen und hat 
einstweilen Suditalien als Grenze des mykenischen Imports anzusehen. Daran andert auch 
die eine mykenische Gemme aus Orvieto11) nichts, da Gemmen sehr oft lange nach der 
Epoche ihrer Herstellung noch in den Handen der Lebenden sind.

Man hat nun auch nach Italien Wanderungen der minoischen Bevolkerung leiten 
wollen und sich zum Beweis dafur hauptsachlich auf die Namenforschung gestutzt.12) Aus 
dem archaologischen Material laBt sich diese Auffassung nicht gewinnen; wie auf Sizilien 
muB man erst recht in Italien die verhaltnismaBig geringen mykenischen Funde fur Handels- 
einfnhr halten. Eine bemerkenswerte weiterbildende Keramik wie etwa die nachmykenisch- 
kyprische oder die philistaische fehlt in Italien durchaus.

1) Siehe besonders Prahist. Zeitschr. II 1910, Taf. 14.
2) Not. d. Scavi 1900, 464, Abb. 21, 22. 3) Bull. Pal. Ital. XXVI 1900, 287, Abb. 2.
4) Evans, Preh. Tombs 66, Abb. 71; 82, Abb. 90; Peet, Stone and bronze ages 423.
5) Montelius, Civ. prim, en Italie, Ser. B, Taf. 21—23, 131.
6) Prah. Zeitschr. II 1910, Taf. 9h (Vinca).
7) Wenn meine Beurteilung der Scherben von Coppa della Nevigata (S. 100) richtig. ist,

so ist Peets Datierung der obersten Schicht (Liv. Ann. III 1910, 122ff.) zu niedrig; aus dem ver- 
einzelten Eisenfund mbchte ich jedoch keine Schlusse fur Prioritat des Eisens in Italien ziehen.

8) M. V. S. 48. Die eine Berliner Vas. Kat. Nr. 45.
9) J. H. S. 1904, 125ff. Mosso, Escursioni nel Mediterraneo, 2. ed,, 1910, 326, Abb. 171, 172.

10) Bull. Pal. Ital. XXX 1904, 319.
11) Annali 1885, Taf. G 8, S. 195; bei Milani, Studi e Materiali II, Abb. 147 zu S. 61 und Mon

telius, Civ. prim, en Italie, S6r. B, Taf. 294, 8 falschlich unter Corneto.
12) v. Scala, Histor. Zeitschr. 108 (3. Folge 12) 8ff. Dazu Klio XI 1911, 26ff. f
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Westlich uber Italien hin- 
aus werden die Beziehungen zur 
mykenischen Kultur bald unge- 
wiB.1) MitSardinien hatnochHan- 
del bestanden (daruber im nach- 
sten Kapitel); vielleicht ist auf 
diesem Wege das kleine Gold- 
relief einer Frau (M. V. Text 48, 
Abb. 27) nach Sardinien gekom- 
men; dieVergleichesardinischer 

Abb. 101. Iberische Keramik.

Terrakotten und Vasen mit mittelminoisch-kretischen (Peet, Stone and bronze ages 286 f.) 
bleiben jedoch sehr vage. Die bronzenen Stierkopfe von Costig auf Mallorca (Rev. arch. 30, 
1897, 138 ff.), die oft fur mykenisch angesehen wurden, stimmen stilistisch durchaus nicht 
mit den echt mykenischen uberein (Arch. Jahrb. 1911, Taf. 7,8). DaB man von Spanien schon in 
mykenischer Zeit Silber und Zinn holte, ist wahrscheinlich; unwahrscheinlich aber ist, dab 
seit dieser Zeit eine so starke mykenische Kunststromung im Lande blieb, die Jahrhunderte 
spater den Stil der bemalten iberischen Keramik noch hatte erzeugen konnen (Abb. 101). 
Die mykenisch anmutenden Muster und Motive der iberischen Vasen, die ihre nachsten, 
fest ins 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. datierten Parallelen in Sudfrankreich bei Narbonne 
haben (Comptes rendus de 1’academie des inscr. 1909, 981 ff.), konnen unmoglich direkte 
Ableitungen mykenischer Kunstformen sein und waren besser nie als solche bezeichnet 
worden.2) DaB die spanischen Kuppelgraber weder vom mykenischen Gebiet abhangig sind, 
noch ihr Vorbild waren, hat schon Hub. Schmidt mit Recht betont,8) Wie Dechelette in 
der Herleitung aller Kulturelemente vom Osten4), so scheint mir Schuchhardt in der An- 
nahme der umgekehrten, von Westen kommenden Kulturstromung viel zu weit zu gehen.1’)

2. DER HANDEL IN MYKENISCHER ZEIT
Die zahlreichen oben dargelegten Beziehungen der kretisch-mykenischen Kultur zum 

Ausland lieBen sich nur in den wenigsten Fallen durch die Annahme der Einwanderung 
von Volksteilen aus dem mykenischen Kulturgebiet erklaren. Die weitaus meisten Funde 
mykenischer Waren im Ausland umschreiben ein Absatzgebiet des mykenischen Handels, 
der, nach dem Umfang dieses Absatzgebietes zu schlieBen, sich in groBen Dimensionen 
bewegt haben muB. Zwar werden die in Nubien gefundenen kretischen und mykenischen 
Vasen nicht von Kretern und auf kretischen Schiffen bis an ihren Bestimmungsort gelangt 
sein, aber die fremden Kusten haben diese Schiffe sicher erreicht, wie schon die gleich-

1) Sehr weit geht in der Annahme mykenischer Einflusse in Italien Ghirardini, Bull. Pal. 
Ital. 39, 1913, 137 ff.

2) Wichtigste Publikatipn P. Paris, Essai sur l’art et 1’industrie de 1’Espagne primitive II Iff.
Die eine immer zitierte echt mykenische Pyxis in Spanien ist wohl mit Paris II 37, Abb. 16 
identisch, also auch iberisch; die Originalpublikation Gascon de Gotor, Zaragoza artistica I, ist 
mir allerdings ebensowenig zuganglich, wie sie anscheinend ftlr Perrot-Chipiez (VI 940 A. 5), 
Dawkins (J. H. S. 1904, 128) und Evans, Scripta Minoa (I 97 A. 2) war, die alle denselben Druck- 
fehler wiederholen. 3) Zeitschr. f. Ethn. 1913, 245f.

4) Rev. arch. 12, 1908, 219ff. 5) Ber. Berl. Ak. 1913, 734ff.
Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 8
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maBige Verteilung der Funde nach alien 
Richtungen beweist. Dieser groBen Han- 
delstatigkeit, die naturlich irn Inland noch 
groBer als im Verkehr mit dem Ausland 
war, verlohnt es sich etwas weiter nach- 
zugehen, um die Mittel, deren sie- sich 
zum Verkehr und Transport bediente, 
die wichtigsten Handelsgegenstande be- 
sonders im Fernhandel, und endlich die 
Gultigkeit regelmaBiger Tausch- und Um- 
laufmittel im Handelsaustausch festzu- 
stellen.

Ich beginne mit den Verkehrsmitteln zu Lande. Vorbedingung fur jeden Verkehr zu 
Lande sind StraBen. In den kretischen Landstadten, z. B. in Gurnia und Pseira, ist ein Netz 
von StraBen freigelegt worden, deren Verlauf sich dem Gelande gut anpaBt. Eine sorgfaitige 
Steinpflasterung und Stufenanlagen an den ansteigenden Strecken zeigen, daB man auf be- 
queme Kommunikationsmbglichkeiten von Haus zu Haus Wert legte; auffallend ist die ge- 
ringe Breite der StraBen von 1—^2 m. LandstraBen sind naturgemaB nur da wiedererkannt 
worden, wo starke Briicken und Wegbefestigungen notig waren und den Zeiten getrotzt 
haben, also meistens in Gebirgsgegenden; aber auch da ist die Datierung selten eindeutig 
bestimmt. Auf Kreta ist eine StraBe, die unterhalb der Hohle von Psychro durch das La- 
sithigebirge fuhrt, als mykenisch in Anspruch genommen worden.1)

Sicher mykenische StraBen kenne ich nur bei Mykena“), wo die Anfange von drei 
StraBenzugen nach Norden auf Korinth zu und von einer groBen StraBe nach Suden zum 
argivischen Heraion festgestellt worden sind. Sie fuhren an den Berghangen hin, so daB 
ihr auBerer Rand durch einen Unterbau von Felsblocken befestigt werden muBte; bei den 
zahlreichen Wasserdurchiassen und Brucken, von denen die uber den Choniabach jedem 
Besucher Mykenas bekannt ist, sind diese Felsblbcke besser geschichtet und zugehauen. 
Die horizontale Wegefuhrung wird stellenweise durch sehr steile Strecken unterbrochen, 

die einen Wagenverkehr geradezu unmbg- 
lich machen.

Den Transport von Lasten wird man 
sich daher wie noch heute in den meisten 
Teilen Griechenlands auf Saumtieren den- 
ken mussen. Ein Beispiel dafur ist die in 
Phastos gefundene Terrakotta eines Pferdes 
oder Maultiers (Abb. 102; HOhe 13 cm)8), das 
auf dem Rucken zwei in mykenischem Stil

Abb. 103. Schiff mit Pferd auf einem Siegelabdruck.

1) Evans und Myres, A.J.A. 10, 1895, 399ff.
2) Steffen, Karten von Mykena, Text S.8ff.
3) Vgl. Mon. Ant. XII 118. Schwanz und

Beine waren gebrochen; die Beine sind in Gips
ergSnzt.
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Abb. 104. Goldring mit Darstellung eines Jagdwagens. Abb. 105. Siegelabdruck mit Wagen.

bemalte groBe Kruge tragt. Vermutlich dienten als Saumtiere ursprunglich Esel, die wenig- 
stens in Agypten viele Jahrhunderte vor dem Auftreten des Pferdes bekannt waren.

Das Pferd erscheint in Agypten sicher, und wenn man nach den fruhesten bekannten 
Darstellungen urteilen darf, auch im kretisch-mykenischen Kulturgebiet etwa seit dem 16. Jahr- 
hundert. Zu den fruhesten Darstellungen auf Kreta gehort ein Siegelabdruck aus Knossos 
(Candia Mus. Nr. 417; Abb. 103)1): vor einem Schiff mit hohem Mast und mit einer Reihe 
von Ruderern, von denen drei erhalten sind, steht ein ganz unverhaltnismaBig grofies Pferd 
mit schon in Buscheln zusammengeknupfter Mahne; anscheinend ist es mit einem der vom 
Mast herabhangenden Stricke festgebunden, so daB man es sich gewiB an Bord denken 
muB. Es ist die Darstellung des naturlich viel Aufsehen erregenden ersten Transports von 
Pferden nach Kreta, sei es von Kleinasien, wo seit dem Beginn des 2. Jahrtausends Pferde- 
darstellungen bekannt sind2), oder, wie mir wegen der gleichartigen Mahnenbuschel wahr- 
scheinlicher ist, von dem griechischen Festland, wo wir aus der Zeit der mykenischen 
Schachtgraber die ersten Pferdedarstellungen haben.3)

Pferde zweispannig an leichte Wagen geschirrt sind eine beliebte Darstellung von 
Reliefs, Fresken, Vasenbildern, Gemmen, Siegelabdrucken und Tonmodellen mykenischer 
Zeit (Abb. 104 und 105). Vom Zaumzeug sieht man in den Darstellungen den Stirn-, Nasen- 
und Backenriemen und den gelegentlich mit einem Ornament geschmuckten Trensenknebel.4) 
Die Pferde ziehen an einem Brustgurt; dieser ist an einem Joch, und das Joch wieder an 
der Deichsel befestigt; von der Befestigungsstelle des Joches lauft regelmaBig eine hori
zontale Verbindung durch einen Strang oder ein Holz an den Wagenkasten. Die Wagen 
selbst sind zweiradrig. Man besteigt sie durch ein Trittbrett; eine gewolbte Vorderbrustung 
und halbrunde Seitenbrustungen umschlieBen die Standflache.’)

1) B. S. A. XI13 Abb. 7. 2) Liv. Ann. I, 1908, Taf. 17, Nr. 8—12 aus Kappadokien;
die Datierung nach Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I3, § 435 A.

3) Grabstelen von Mykena: Schuchhardt, Schliem. Ausgr.’, S. 202ff., Abb. 152—154; Gold
ring von Mykena: Rodenwaldt, Tiryns II 105, Abb. 43 (unsere Abb. 104). Die Mahnenbuschel er- 
scheinen nur auf den groBen Wandgemdlden von Mykena, Eph. 1887, Taf. 11 oben rechts; A. M. 
1911, Taf. X 2; die gleichzeitigen vom alteren Palast von Tiryns (Rodenwaldt, Tiryns II Taf. II 1) 
weichen in der Mahnentracht etwas ab.

4) v. Mercklin, Der Rennwagen in Griechenland I, 27f., dazu jetzt die tirynther Fresken.
5) v Mercklin I 22ff., erganzt und berichtigt von Rodenwaldt, Tiryns II lOOff.

8*
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Abb. 106. Ochsenkarren der Philister.

In diesen 
kleinen, leichten 
Wagen, auf de- 
nen zwei, hoch- 
stens drei Per- 
sonen zu stehen 
pflegten, konnte 
man nur in den 
Kampf, zurJagd, 

oder auch im Festzug fahren; fur jeden Transport waren sie ungeeignet. Pferd und Wagen 
fallen fur den Lastenverkehr aus, wie man dem Zustand der StraBen schon entnehmen konnte.

Nur bei den Auswanderern aus dem mykenischen Kulturgebiet finden wir Lastwagen. 
Als die Philister in Palastina einziehen, da fahrt der zu Lande ziehende Teil des Volkes 
mit Weib und Kind und aller Habe auf schweren Karren, die von vier Ochsen gezogen 
werden; die hohen, viereckigen Wagenkasten bestehen anscheinend meistens aus Flecht- 
werk, die Rader aus groBen Holzscheiben (Abb. 106). So hat sie der siegreiche Ramses III. 
auf seinen Reliefs in Medinet Habu dargestellt1).

Wenn man die Schwierigkeiten jedes groBeren Landtransportes bedenkt und zugleich 
die geographische Lage des mykenischen Gebiets mit den tief einschneidenden Buchten und 

den zahlreichen Inseln in seiner wei- 
ten Ausdehnung in Betracht zieht, so 
wird klar, daB der Seeverkehr von 
vornherein eine viel groBere Rolle 
spielen muBte als der Landverkehr. 
Die Darstellungen des Seeverkehrs auf 
den mykenischen Denkmalern sind 
dementsprechend sehr viel haufiger.

Auf den schon polierten und ge- 
stempelten Pfannen aus Grabern der 
Kykladenkultur besonders auf Syros 
sind wiederholt groBe, lange Schiffe 
dargestellt mit vielen Rudern und 
hohem Bug, auf dem als Schiffszeichen 
ein Fisch und ein Wimpel angebracht 
ist2); das nur selten etwas aufgebo-

1) Champollion, Monuments III, Taf. 
220, obere Reihe; W. M. Muller, Asien 
und Europa 366 nach Rosellini, Taf. 128.

2) Tsuntas, Eph. 1899, 86ff., Abb.ll, 
16—22; die Ansicht ■ von Dussaud, Civ. 
prehell. 275, der Bug und Heck umkehrt, 
kann ich schon der so der Fahrtrichtung 
entgegengekehrten Fischzeichen wegen 
nicht annehmen. [Vgl. Arch. Anz.1915,191.]
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Abb. 108. Scherben 
von Phylakopi 

mit Schiff.

gene Heck endet in einer oder zwei Linien, die wohl das Steuer be- 
zeichnen sollen1) (Abb. 107). Auf einer ungefahr gleichzeitigen ein- 
geritzten Vasenscherbe von Phylakopi sieht man den ganzen Steuer- 
apparat besser2); im Hinterschiff ist ein Aufbau (nicht ein Mensch, 
wie es im Text Exc. at Phyl. 91 heiBt), von dem aus ein langes, 
unten blattformiges Steuerruder regiert wird (Abb. 108). Modelle von 
Barken und Schiffen treten von fruhminoischer Zeit an hinzu3); be- 
achtenswert sind bei den altesten 
die vorspringenden Steven, die auf 
offener See notig waren (Abb. 109). 
Dadurch unterscheiden sie sich 
grundsatzlich von alien agypti- 
schen Modellen.4) Ich glaube im 

Gegensatz zu der oft geSuBerten Herleitung von Agypten, daB die Schiffsbaukunst im 
agaischen Meer sich ganz selbsthndig entwickelt hat.

Die meisten mykenischen Segler, die wir aus den Darstellungen, besonders von Gem- 
men und Siegelabdrucken, auch auf Vasen und Schrifttafelchen6), kennen, sind Einmaster 
(Abb. 110); es kommen jedoch auch Zweimaster und Dreimaster vor. Die Taue, die den Mast- 
baum festhalten, sind immer angegeben; die Darstellung der Segel, besonders der quer am 
Mast hangenden Rahsegel bereitete aber anscheinend Schwierigkeiten: einmal ist ein groBes, 
viereckiges Segeltuch hoch oben am Mast gezeichnet, ein andermal sieht es aus, als wenn 
die Segel zwischen den Masten in der LSngsrichtung des Schiffes aufgespannt wSren. Die 
nicht mit gespannten Segeln fahrenden Schiffe zeigen oft Reihen von bis zu 15 Rudern; die 
Ruderer selbst sind nur auf dem oben erwShnten Siegelabdruck mit Pferdetransport (B. S. A. 
X 13, Abb. 7) kenntlich, wo sie anscheinend unter einem Verdeck sitzen.

Sehr wichtig ist der Unterschied dieser sSmtlichen Schiffsdarstellungen von den phOni- 
kischen Kauffahrern, die zum erstenmal, soviel wir wissen, in einem leider bald nach der Auf- 
findung zerstbrten Grabe der 18. Dynastie in der Nekropole von Theben dargestellt wurden.

1) Das zeigt die nachste Parallele, ein fr'tlhminoisches Tonmodell aus PalSkastro, B. S. A. 
X 197, Abb. 1 k (unsere Abb. 109).

2) Exc. at Phyl., Taf. V 8c.
3) In Ton auBer dem schon genannten aus Paiakastro ein frOhminoisches aus Mochlos mit 

Ruderpflbcken (A J. A. 1909, 279, Abb. 2), ein unpubliziertes aus Hagia Triada mit Segeleinridi- 
tung (Candia Mus. Nr. 3142), zwei aus Phylakopi (Exc. at Phyl. Taf. 40, Nr. 37 u. S. 206, Abb. 180), 
eins aus Mykena (Stais, Coll. Myc. 119, Nr. 3099); in Stein ein unpubliziertes aus H. Triada (Rend, 
d. Linc. XII 334); in Elfenbein eins aus Zafer 
Papura (Evans, Preh. Tombs 27, Abb. 22).

4) Reisner, Models of Ships and Boats 
(Cat. g£n. du Caire) 1913.

5) Beispiele: Evans, Scripta Minoa I 203,
Nr. 57 (mit Verweisen auf die Tafeln); dazu 
jetzt Seager, Mochlos 39, Abb. 14; Exc. at Phyl., 
Taf. XII 23; Furtwangler, Qemmen Taf. IV 2; 
Eph. 1907, Taf. VIII 114, 124, 149, 164; Stais, 
Coll. Myc. 121, Nr. 5399.

Abb. 110.
Segelschiffe von kretischen Siegelabdriicken.
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Abb. 111. Phbnikische Schiffe.

Die vor 20 Jahren gemachten 
Aufnahmen dieses Grabes1) zei- 
gen hochbordige Schiffe mit 
gleich hohem Bug und Heck; 
urn das Deck lauft ein Gitter 
(Abb. 111). Am Mast sind zwei 
groBe Rahen befestigt, zwischen 
denen die ganze Takelage und 
das Segelwerk angebracht ist. 
— Alle mykenischen Schiffe da- 
gegen — auch die, deren sich 
die Philister in der Seeschlacht 
gegen die agyptische Flotte Ram
ses’ III. um 1190 bedienen, und 
die am ersten an die phoni- 

kischen erinnern konnten2) — sind niedrig gebaut; der Bug ist hoher als das Heck, und 
das Takelwerk reicht bis an Bord des Schiffes hinab. Das alles ist ein Beweis fur die 
Selbstandigkeit der mykenischen Schiffbaukunst, und auch fur die Selbstandigkeit des 
Handels dieser Zeit, in der, wie man fruher meinte, die Phoniker den ganzen Seehandel 
des Mittelmeeres beherrschten.

Von den Gegenstanden, die im Handelsverkehr eine Rolle spielten, konnen wir mit 
unseren aus den Fundergebnissen schbpfenden Mitteln nur die wiedererkennen, die der 
Zeit getrotzt haben. Es ist jedoch anzunehmen, daB auch Getreide, 01 und Wein zum 
mindesten zwischen den mehr und den weniger ergiebigen Landschaften des Inlands als 
Handelsgegenstande in Betracht kamen. Speziell fur den Weinversand haben wir aus einem 
verbrannten Hause in der mykenischen Stadt auf dem Menelaionhugel bei Sparta inter- 
essante Einzelheiten uber den VerschluB und die Signierung der versandten Kruge kennen 
gelernt.8) Man legte auf das EinguBloch eine runde Scherbe, uberdeckte sie mit Wein- 
biattern und diese wieder mit weichem Ton; den TonverschluB hielten ein paar sich kreu- 
zende Faden fest, und uber ihnen wurde mehrmals mit einem Siegelring die Herkunfts- 
oder Eigentumsmarke abgedruckt, so daB die Kruge ohne Verletzung der Siegel nicht zu 
Offnen waren. Von solchen Tonklumpchen mit Stempeln und Abdrucken des Stopsels, der 
Weinblatter und Faden sind mehrere, die im Brand gehartet waren, erhalten. In Knossos 
entsprechen ihnen Tonklumpchen mit Siegelabdrucken und Resten der Schnure, die einst 
Kisten verschlossen.4) Leider wissen wir uber den Inhalt der Millionen hin und her ver- 
frachteten TongefaBe im allgemeinen so gut wie nichts, wenn nicht zufallige auBere Anhalts- 
punkte wie dieWeinbiatterabdrucke vom Menelaion wenigstens einen Wahrscheinlichkeits- 
schluB gestatten.

Es ist allerdings nicht anzunehmen, daB alle Keramik nur ihres Inhalts wegen ver- 
handelt wurde. Die mit dem feinen Stilgefuhl bemalten PrachtgefaBe von Kreta und My- 

1) Rev. arch. 27, 1895, Taf. 14, 15.
2) v. Bissing-Bruckmann, DenkmSler d. 3gypt. Skulptur Taf. 94.
3) B. S. A. XV1 9tf., Taf. 3. 4) Evans, Scripta Minoa 142 u. 44.
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kena bildeten auch an sich schon einen wertvollen Handelsgegenstand. Sicher darf man 
von den schonsten der in Agypten gefundenen Vasen und von den zahlreichen Krateren 
mil figurlichen Szenen in Cypern annehmen, dab sie nur ihrer Form und Dekoration wegen 
verkauft wurden; speziell gilt das auch von den zahlreichen Schalen, Bechern, Tassen, Trich- 
tern, die ihrer Form wegen zum Transport jeglichen Inhalts ungeeignet waren. Gerade 
der mykenische Vasenhandel muB wegen des weiten Verbreitungsgebiets derartiger Keramik 
sehr groB gewesen sein.

Ein alterer, der neolithischen und fruhbronzezeitlichen Bevblkerung unentbehrlicher 
Handelsartikel war Obsidian. Man hat auf Melos die Lager und Bruche wiedergefunden, 
wo groBe Haufen von Splittern und Abfall die einst sehr groBe Ausnutzung bezeugen.’) 
In den Bruchen wurden aber nur rohe nuclei hergestellt, von denen erst in den Werkstatten 
der Stadte die zerbrechlichen Messer abgelost wurden. In der I. Stadt von Phylakopi ist 
eine solche Werkstatt aufgedeckt worden, und derartige noch nicht erschopfte nuclei sind 
mehrfach auf Kreta und auf dem Festland in vormykenischen Schichten zutage gekommen. 
Viel haufiger findet man allerdings Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian oft in groBer Zahl 
in Grabern und Ansiedlungen bis in spatmykenische Zeit hinein.2) Welche Geschicklichkeit 
man im Absprengen hatte, zeigen z. B. die bis zu 15 cm langen, feinen Messer, die in Grabern 
auf Paros lagen3); und ganz besonders bewundernswert ist ein in Tylissos gefundenes Ob- 
sidianrhyton.4) AuBer auf Melos gibt es Obsidianlager in Griechenland nur noch auf ein 
paar Nachbarinseln in ganz geringer Quantitat; daher ist melische Provenienz fur alle Funde 
im griechischen Gebiet so gut wie sicher, und, mag man nun nuclei oder fertige Gerate 
verkauft haben, jedenfalls ein ganz ausgedehnter Handel schon von neolithischer Zeit an 
erwiesen. Erst fur Armenien, vielleicht auch fur Ungarn und Serbien konnen andere Ob- 
sidianquellen in Betracht kommen; fur die Funde in Agypten, Sizilien, Sardinien ist die 
Herkunft von Melos immer noch die wahrscheinlichste.

Wie man Obsidian von Melos in den kretischen Industriezentren zu prachtvollen Vasen 
umschaffen konnte, so geschah es mit vielen andern Steinsorten, die man zum Teil aus 
dem fernsten Ausland bezog. Da sich das Kunstgewerbe im kretisch-mykenischen Kultur- 
gebiet sehr rasch und sehr hoch entwickelte, so verursachte der Import von Rohmaterialien 
aus dem Ausland, die Verarbeitung in den Werkstatten des mykenischen Kulturgebiets und 
der Export dieser kunstgewerblichen Erzeugnisse eine erhebliche Forderung der Handels- 
tatigkeit.

In Knossos fand man ein groBes unbearbeitetes Stuck Liparit, das nach Angabe von 
Mineralogen von den aolischen (liparischen) Inseln stammt5) Ebenfalls in Knossos kam 
das Fragment einer schon profilierten Schale aus aolischem Liparit6), und in Hagia Triada 
eine aus diesem Liparit gearbeitete Musch^l’) zutage. Das aus der Feme eingefuhrte Ma
terial hat man also gewiB erst auf Kreta verarbeitet.

Der im mykenischen Kulturgebiet nicht selten gefundene Bernstein stammt, wie neuer-

1) Exc. at Phyl. 216 ff.
2) Sehr viel z. B. noch in den KammergrSbern von Spata, B. C. H. 1878, 224.
3) Eph. 1898, 156f. Taf. VIII 15 (nat. GrOBe). 4) Eph. 1913, 219 Abb. 27.
5) Mosso, Preistoria 11, Origini della civiltd Mediterranea 1910, 285, Abb. 180.
6) B. S. A. VIII 123, Abb. 74. 7) Rend. d. Linc. XII.334; Mosso, Origini 287, Abb. 181.
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Abb. 112.
Eifenbeinkamm aus Troja.

dings durch Analyse wieder festgestellt worden ist1), von den 
Kusten der Ostsee, da der baltische Bernstein sich von dem 
rumanischen und sizilischen unverkennbar unterscheidet. Schmuck 
aus Bernstein, besonders Perlen, kommt auf Kreta schon in iruh- 
minoischen Grabern von Kumasa vor2), auf dem Festland in den 
SchachtgrSbern von Mykena3), ganz besonders zahlreich in den 
Kuppelgrhbern von Pylos-Kakovatos4), und vereinzelt noch in an- 
dern Kuppelgrabern und Fundkomplexen bis in spatmykenische 

Zeit.5) Man wird indes keine direkten Handelsbeziehungen annehmen durfen, sondern wird 
mit einem oder mehreren Vermittlern rechnen miissen, die das Material in den mykenischen 
Kulturkreis weitergaben.

Elfenbein bezog man als Rohmaterial aus Afrika. Ein groBes Stuck von einem un- 
bearbeiteten Elefantenzahn ist in Phastos gefunden worden.6) Schon aus der Form und 
Ornamentik der Elfenbeingegenstande ist zu ersehen, daB die kunstgewerbliche Verwertung 
erst in Kreta und Mykena erfolgte; zahlreiche zu Skulpturen, Schmuckstucken und Geraten 
verarbeitete Stucke, besonders feine Reliefs, sind im kretisch-mykenischen Kulturgebiet zu- 
tage gekommen7); sie haufen sich in spatmykenischer Zeit. Die fertigen Gegenstande wurden 
dann wieder weithin verhandelt; genau dieselbe Form des Elfenbeinkamms mit der Mittel- 
rosette wie in Spata ist in Troja gefunden worden8) (Abb. 112). Da einem Kammergrab in 
Mykena der Rest eines in agyptisierendem Stil mit Reliefs geschmuckten Elefantenzahnes ent- 
stammt9), halte ich fur eine Moglichkeit — mehr kann man angesichts des Zustands der 
thebanischen Fresken nicht sagen —, daB die unter den Geschenken der Kefti (vgl. Teil II, 
Kap. 5) dargestellten Elefantenzahne auch mit Reliefs geschmuckt waren und somit wie die 
andern Keftigeschenke auch einen kunstlerischen Wert hatten.

Ob man Metalle innerhalb des mykenischen Kulturgebiets gewann, ist eine offene 
Frage. Eine Masse von Schlacken, die mit anscheinend mittelminoischen Scherben zusammen 
in der Nahe von Candia auf Kreta ausgegraben wurden10), konnten von Knpfergewinnung 
stammen; Erzteile und angebliche Bruchstucke tonerner Schmelztiegel fand man auch in der 
Hohle Chrysokamino bei Gurnia.11) So lange aber Kupferabbau auf Kreta nicht durch Fach- 
leute sicher festgestellt ist, wird man Cypern fur die Heimat und die Hauptlieferantin des 
Kupfers halten12), da es alte Kupferfunde aufweist13) und in den agyptischen Quellen immer

1) Jonas, Schriften der physikalisch-bkonomischen Gesellschaft in KOnigsberg 40, 1908, 351 ff.;
dazu K. MUller, Ath. Mitt. 1909, 282.

2) Mosso, Origini 290f. 3) Schliemann, Mykena 1878, 235, 283, 353.
4) K. MUller, Ath. Mitt. 1909, 278ff., Taf. 15.
5) Perdrizet, Fouilles de Delphes V, 10. 6) Mosso, Origini 34.
7) Beispiele: B. S. A. VIII, Taf. 2, 3 (Knossos); Eph. 1888, Taf. 8 (Mykena); B. C. H. 1878,

Taf. 13—18 (Spata); 'Kuppelgrab von Menidi’, Taf. 6—8.
8) DOrpfeld, Troja und Ilion I 399, Abb. 389; H.Schmidt, Schliemann-Sammi. Nr. 7875. Vgl.

B. C. H. 1878, Taf. XVIII. 9) Stals, Coll. Myc. 116f. Nr. 2916.
10) Herr Direktor Hatzidakis zeigte mir freundlichst Proben davon im Museum von Candia.
11) Mosso, Origini 219ff. .
12) GegenUber der Skepsis Mossos (Origini 229 ff.) verweise ich auf die zahlreichen Belege 

und Spuren alten Kupferbergbaus, die Oberhummer, Cypern I, 176 ff. anfUhrt.
13) Zeitschr. f. Ethn. 1899, (29) ff.
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als kupferreich auftritt.1) Zinn oder Zinnerze, 
die man zur Bronzebereitung gebrauchte, wird 
man von Spanien oder durch fremde Vermitt- 
lung von England bekommen haben. Silber 
das man ebenso wie Bronze seit fruhminoi- 
scher Zeit auf Kreta gebrauchte, wie ein paar 
silberne Dolche in den Grabern von Kumasa 
beweisen2), holte man von Sardinien oder 
Spanien. Fur Gold kommt als nachste Quelle 
Agypten oder Nubien in Betracht. Die Kreter 
brauchten viel edles Metall fur ihre kostbaren 
Gerate, Waffen und Schmuckstucke. Aber kre- 
tische Kunstler haben es erst verarbeitet, und 
nicht agyptische Wanderschmiede in phoni- 

Abb. 113. Schrifttafelchen mit Ochsenkopfchen.

kischen Werkstatten.3) Von Kreta gingen die fertigen industriellen Erzeugnisse, die alle 
den unverkennbarsten Stempel minoischer Kunst tragen, wieder in die Welt hinaus.

Bei dem starken Handel im mykenischen Kulturgebiet konnte die regelmaBige Ver- 
wendung einiger bestimmter Tausch- und Umlaufmittel, die unserm Geld entsprechen, und 
einiger fest normierter Gewichte nicht ausbleiben. Mykenisches Geld wurde denn auch bald 
in den verschiedensten Formen entdeckt. In der Deutung der Fundgegenstande ist jedoch 
eine gewisse Vorsicht geboten, und vor allem sollte man zwei Bedingungen nicht ^uBer 
acht lassen, daB Umlaufmittel ihrem AuBeren nach fur ihren Zweck geeignet sein miissen, 
und daB nur wiederholtes gleichmaBiges Auftreten eine Gewahr fur allgemeine Gultigkeit gibt.

Svoronos hat die 701 diinnen Scheiben aus Goldblech aus dem 3. Schachtgrab von 
Mykena, die mit verschiedenen Ornamenten geschmuckt sind, als 'homerische Talente’ fur 
Wertmittel angesehen.4) Da diese sich jedoch nirgends als in dem einen mykenischen Grabe 
finden, und da die meisten sich wegen ihrer durchbohrten Rander schon von selbst als 
Sarg- oder Gewandschmuck zu erkennen geben, ist die Verwendung als regelmaBiges Tausch- 
mittel ausgeschlossen. Ebensowenig ist fur goldene Ringe und Spiralen aus den Schacht- 
grabern von Mykena5) irgendwie allgemeingultige Wertung gesichert.

Dagegen mochte man die kleinen munzahnlichen Silberplatzchen, die zum Teil Mar- 
ken tragen, als wirkliche Umlaufmittel in Anspruch nehmen; man kennt sie aus den knossi- 
schen Magazinen und aus Grabern von Enkomi6); viele mogen ihrer Unscheinbarkeit wegen 
auch bei den sorgsamsten Ausgrabungen unerkannt geblieben sein. Goldene Ochsenkopf- 
chen darf man deswegen fur Wertmittel halten, weil sie auf knossischen Schrifttafelchen 
ganz offensichtlich als solche erscheinen’) (Abb. 113); auch unter den Keftigeschenken im

1) Vorausgesetzt, daB Alasia = Cypern ist, was man bisher annahm, was aber Wainwright,
Klio XIV, 1914, Iff., bestreitet; indes laBt sich der Απόλλων Άλααώταε (Inschrift von Tamassos; 
Meister, Dialekte II 171), der mit dem Ίεμήνιοε und Διδυμαϊοε auf einer Stufe steht (Usener, Gfttter- 
namen 231 f.), nicht so leicht von Cypern verdrangen. 2) Mosso, Origini 293, Abb. 183.

3) Pschor, Berl. phil. Woch. 1913, 542, ohne Kenntnis kretischer Kunst. [Die Edelmetalle mag 
Kreta mit 01, Purpur (B. S. A. IX 276) und Sklaven bezahlt haben.]

4) Journ. internat. d’archeol. numism. IX, 1906, 181 ff. Taf. 6, 7. 5) J. H. S. X 1889, 40ff.
6) Evans in Corolla numismatica in honour of B.V. Head 1906,363 ff. 7) ebd. S.353, Abb. 8.
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Abb. 114. Kupferbarren von Hagia Triada.

Rechmeregrab (Teil II, Kap. 5) treten sie auf. Ein kleiner, 3% cm hoher Ochsenkopf aus 
Bronze mit Bleifullung ist in der Hohle von Psychro gefunden worden.1)

Die wichtigsten Umlaufmittel sind Gold- und Kupferbarren. Kleine Goldbarren kennt 
man aus Mykena und Enkomi2); entsprechende Darstellungen sind auf den Schrifttafelchen 
zu sehen. Die Kupferbarren haben die Form ausgebreiteter Tierfelle ohne Kopf und manch- 
mal auch ohne Prankenansatze3); sie haben keinerlei Verwandtschaft mit dem Doppelbeil, 
mit dem sie Svoronos vergleicht, um sie den homerischen πελεκεκ gleichzusetzen4); das 
Beil ist immer konvex, die Rander der Barren sind immer konkav. Auf Kreta hat man das 
grolite Depot dieser Kupferbarren in Hagia Triada gefunden; 19 Stuck, in 5 Reihen anein- 
andergelehnt, standen in einem Raum5) (Abb. 114);je ein Exemplar fand man ferner in Tylissos, 
auf Mochlos und in Palakastro6), ein Fragment auch in Knossos.7) Aus Griechenland stammt 
ein groBes Exemplar von der Akropolis von Mykena8) und 17 kleinere mit einigen Frag- 
menten vom Meeresgrund bei Kyme auf Euboea9), wo anscheinend in mykenischer Zeit ein 
mit ihnen beladenes Schiff untergegangen ist. AuBerhalb des eigentlichen mykenischen 
Kulturgebiets kamen funf solcher Kupferbarren in Serra Ilixi bei Cagliari auf Sardinien zu- 
tage10), ein kleiner gleichartiger Bronzebarren in Makarska in Dalmatien11) und ein Kupfer
barren wieder in Enkomi auf Cypern.12) Endlich muB daran erinnert werden, daB auch die 
Kefti in den Gemalden des Rechmeregrabs Kupferbarren nach Agypten bringen (Teil II, 
Kap. 5).

1) ebd. Abb. 9. 2) Cor. num. 354f.
3) Hatzidakis meint (Eph. 1912, 220), ohne die Bedeutung einer Munzeinheit ganzlich ab-

lehnen zu wollen, daB das Rohkupfer in dieser Gestalt in den Handel gekommen ware. Viel-
leicht ist es eben so zu dem regelmaBigen Umlaufmittel geworden, als das es doch auf den rech- 
nungsartigen Schrifttafelchen erscheint. 4) Journ. int. d’arch. num. IX, 1906, 161ft.

5) Rend. d. Linc. XII, 334 f. Abbildungen bei Maraghiannis, Ant. Cret. I, Taf. 25.
6) Eph. 1912, 220ff. Abb. 31. 7) Cor. num. 357.
8) Journ. int. d’arch. num. IX, 1906, Taf. 4, 5. 9) ebd. Taf. 3.

10) Bull. Pal. Ital. XXX, 1904, 91 ff. 11) Cor. num. 360, Abb. 13.
12) Murray, Exc. in Cypr. 15, Abb. Nr. 1535.
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Die Kupferbarren sind in offe- 
ner Form gegossen, und in den wei- 
chen GuB sind manchmal Marken ein- 
gedruckt; haufiger noch sind in das 
schon harte Kupfer bestimmte Zeichen 
eingeritzt. Wichtig ist, daB genau die^ 
selben Zeichen sich auf Barren von 
Cypern, Mykena und Sardinien wie- 

Abb. 115. Schrifttafelchen mlt Wagschale.

derholen; dadurch wird die Herkunft vom gleichen Ort und zwar von Kreta, wo diese 
Schriftzeichen ublich sind, fur alle Exemplare erwiesen.

Auf den kretischen Schrifttafelchen, die ja offenbar zum Teil Rechnungen tragen, sind 
Darstellungen der Barren ungemein haufig.1) Da das minoische Zahlensystem bekannt ist, 
kann man auf diesem Wege verschiedene Wertbestimmungen festlegen. Besonders inter- 
essant ist in dieser Hinsicht ein leider gebrochenes Tafelchen2), auf dem durch eine im 
Gleichgewicht schwebende Wage anscheinend 60 dieser Barren mit 52 und einer Bruchzahl 
eines anderen Wertes, nach Evans der Goldeinheit, gleichgesetzt werden. Zu sicheren Er- 
gebnissen in diesen Wertbestimmungen ist jedoch noch viel Material und Forscherarbeit notig.

Nicht minder schwierig ist die Festlegung des Gewichtssystems, das mit dem Gewicht 
der metallenen Umlaufmittel in Beziehung stehen muB. Die 19 in einem Depot zusammen- 
gefundenen Barren von Hagia Triada, die am besten erhalten sind, wiegen durchschnittlich 
29 kg; ein paar haben genau dieses Gewicht. Nun wiegt ebenfalls fast genau 29 kg ein 
Steingewicht aus dem 15. Magazin in Knossos, das oben durchbohrt ist, und das das Relief 
eines Oktopus tragt, dessen Fangarme den ganzen Stein auf alien Seiten umgeben, so daB 
eigenmachtige Verkleinerung unmoglich ist.3) Diese Obereinstimmung wird nicht Zufall 
sein, sondern ein Normalgewicht bedeuten. Evans halt die Zahl fur das 60fache einer 
leichten babylonischen Mine von 483 g, die, wieder durch 50 geteilt, mit 9,6 g dem agyp- 
tischen Kedet von 9,46 g fast genau entspricht. In derselben Weise hat er versucht4), die 
zahlreichen anderen kleinen Gewichte in der Form von Bleischeiben, von Steinzylindern, 
von Schleudersteinen und liegenden Enten, die oft Zahlzeichen tragen, in ihrem Verhaltnis 
zu den babylonisch-agyptischen Gewichtssystemen zu bestimmen. Wenn er sich auch be- 
muht hat, die zufalligen Beschadigungen, die fast alle diese kleinen Gewichte tragen, bei 
der Bestimmung ihrer Gewichtshohe auszugleichen, so ist doch eine Obereinstimmung mit 
den agyptischen Gewichtszahlen in vielen Fallen nur durch Division oder Multiplikation 
mit einer willkurlichen Zahl einigermaBen hergestellt worden. Ich halte dies Verfahren fur 
unzulassig und jede Gleichsetzung mit agyptischen und babylonischen Werten und Ge- 
wichten einstweilen fur ganz unsicher.

Damit soil ein einheitliches Gewichtssystem, von dem auch das Munzsystem abhangig 
ist, im kretisch-mykenischen Kulturgebiet nicht geleugnet werden. Fuhren schon die hubschen 
goldenen Wagschalen aus den Schachtgraben von Mykena5), die mit goldenen Bandern an 
den Wagbalken geknupft sind (Abb. 116), in eine vom Handelsverkehr ausgehende Ideen- 

1) Cor. num. 356, Abb. 11. 2) ebd. 361, Abb. 14, unsere Abb. 115.
3) Cor. num. 342f., Abb. 1 4) Ebd. S. 343ff.
5) Journ. int. d’arch. num. IX,’ 1906. Taf. 8, 9.
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welt, so sind die auf den kretischen Schrifttafelchen sehr haufigen Wagen (Abb. 115) 
der beste Beweis fiir die Bedeutung des geregelten MaBes im Handel und Verkehr des 
praktischen Lebens. Das alien Anzeichen nach voll ausgebildete MaB- und Munzsystem 
wird meines Erachtens erst durch die Entzifferung der Schrift zu erfassen sein, dann aber 
auch den Handel der mykenischen Zeit in viel helleres Licht stellen, als es uns jetzt 
moglich ist.



II. ZEIT UND DAUER DER KRETISCH-MYKENISCHEN 
KULTUR

A. DIE FOLGE DER FUNDSCHICHTEN UND KULTURSTUFEN UND 
DIE KRETISCH-FESTLANDISCHEN SYNCHRONISMEN

Bearbeitet gemeinsam mit ERNST REISINGER

Fur die zeitliche Festlegung der kretisch-mykenischen Kultur wird die Darstellung 
der Folge ihrer Fundschichten und der damit verbundenen Kulturstufen die Grundlage bii- 
den mussen.

Das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der Entwicklungsstufen der Kultur ist 
die Keramik, und zwar in hdherem Mabe als die Vasenform die Vasendekoration, weil 
diese die reichste Entwicklung durchgemacht hat Die Entwicklung der Vasendekoration 
wird infolgedessen in vielen Beziehungen zum Ausgangspunkt der folgenden ersten Unter- 
suchung dienen konnen, die der absoluten Datierung vorangehen muB. Daneben ist die 
Einordnung der oben S. 68ff. nach der Technik unterschiedenen Gattungen in eine zeit
liche Reihenfolge von besonderer Bedeutung.

1. STEINZEIT IN GRIECHENLAND
Neolithische Ansiedlungen sind im nordlichen Griechenland und in Kreta bekannt ge- 

worden.1) Die wichtigste und verbreitetste Vasengattung der altesten nordgriechischen 
Fundstatten ist eine mit roten linearen Mustern meistens auf weiB-gelblichem Oberzug be- 
malte Ware. Die Oberflache ist oft poliert; mitunter zeigen jedoch auch auf unpolierten 
Fragmenten die roten Malmuster einen Farbglanz, so daB die Annahme unumganglich ist, 
daB die rote Farbe bisweilen glasurfahige Bestandteile enthair. Die wichtigsten Vasen- 
formen und Muster sind S. 69 f. genannt, wo un er einzelnen Fundorten auch schon kurz auf 
einige Spezialgattungen hingewiesen ist.

Drei Hauptgruppen dieser Rotmalerei lassen sich scheiden, deren Mittelpunkte Sesklo, 
Lianokladi und Charonea sind. Von der verbreitetsten Sesklogruppe, deren rote Muster 
haufig direkt auf den gelbpolierten Tongrund gemalt sind, heben sich als wichtigste lokale 
Varianten wider die Vasen von Tsangli, Tsani, Zerelia und Choirospilia-Leukas ab. Die 
Vasen der Lianokladigruppe, unter denen die sonst fehlende Form des Henkelkruges be- 
liebt ist, haben die Eigenart, daB die rote Farbe zunachst uber den ganzen weiBen Ober
zug gelegt und dann so ausgekratzt wird, daB die Muster weiB erscheinen; die Charonea- 
gruppe, zu der die Funde von Drachmani, Hagia Marina, Orchomenos, Poh'jira, Pyrgos-

1) Die aitere Literatur Uber die Steinzeit Griechenlands hat Blinkenberg, ArchSolog. Studien
1904 S. 1 zusammengestellt.
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Abb. 118. Schale der Diminigattung aus Dimini.

Magula und Hala zu zahlen sind, hat haufig einen grauweiBen Oberzug und sehr dichte und 
enge Muster. Fur Abbildungen all dieser Gattungen verweisen wir wieder auf die Lite- 
raturangaben S. 69f. Vgl. auch unsere Abb. 117, 58 und 59. Neben dieser Rotmalerei sind 
zwei andere Vasengattungen, wenn auch viel weniger zahlreich, doch fur die altesten 
vorgriechischen Fundschichten wichtig: dunne weiBe Strichmalerei auf rotpoliertem Ton 
(Gruppe A II altere Gattung, S. 70f.; Ts. Taf. 6, 1; W.-T. 89 Abb. 42a; 92 Abb. 44a) und 
schone schwarzpolierte Ware, die mit kleinen Buckelknopfen (in Gruppe A VIII altere Gat
tung, S. 73f.) oder durch streifenweises Aussetzen der Politur verziert ist. Die erstere ist 
hauptsachlich in Thessalien, die zweite mehr im Kephissosgebiet urn Orchomenos verbreitet.

Man wurde diese altesten Fundschichten als rein neolithisch betrachtet haben, wenn 
nicht Soteriadis in der untersten Schicht von Hagia Marina ein paar kleine Kupferdolche 
gefunden hatte (Rev. et. Gr. 1912, 276 Abb. 15). Die rotbemalte Ware ist in Hagia.Ma
rina im Verhaltnis zur bronzezeitlichen Keramik sehr schwach vertreten; daher wird man 
die Besiedlung erst ans Ende der neolithischen Kultur verlegen. Immerhin ist der Fund 
ein wichtiges Anzeichen dafur, daB die durch die Rotmalerei charakterisierte neolithische 
Kultur kein so uberaus hohes Alter hat, sondern wenigstens im Kephissosgebiet als un- 
mittelbare Vorlauferin der hier reich vertretenen Bronzekultur anzusehen ist, eine Tatsache, 
die durch das Weiterleben einiger Vasenformen und durch die Anknupfung der bronze
zeitlichen WeiBmalerei an neolithische Ornamente bestatigt wird.

In Thessalien dagegen laBt sich aus Fundschichten und neuen keramischen Gattungen 
noch eine zweite neolithische oder steinkupferzeitliche Periode erschlieBen. Leitkeramik 
dieser Periode ist die sogenannte Diminiware, schwarze lineare und Spiralmuster auf 
gelblichem oder rotem Grunde (Gruppe AIV, S. 71 f.; farbige Abbildungen Ts. Taf. 8,1 u. 2; 9; 
W.-T. Taf. 1). Vgl. unsere Abb. 118 und 60.

Untergeordnete Vasenarten derselben Periode sind 'Fruchtstander’ und 'BratspieB- 
halter’ mit gelblich weiBen Bandern in schwarzen Randern auf rotem Oberzug (Gruppe
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Abb. 120. Neolithische Scherben von Knossos.

A V, S. 72; Ts. Taf. 8, 3—6; 10; 30; unsere Abb. 119) und 'Fruchtstander’ und bauchige 
Henkelkannen mit schwarzen und roten Mustern auf weiBlichem Oberzug (Gruppe A VI, 
S. 72f.; Ts. Taf. 6, 3 und 11). Auch diese beiden Gruppen sind bis auf ein paar versprengte 
Stiicke auf Thessalien beschrankt.

Der Hausrat beider Perioden ist bis auf zwei Kupferbeile und Kupferpfriemen in der 
zweiten Schicht von Sesklo1) und die genannten Kupferdolche aus Hagia Marina ein rein 
steinzeitlicher. Die Wohnhauser der ersten Periode waren wie in Sesklo und Orchomenos 
wohl meist runde Rohrhutten mit oder ohne Steinfundament; daneben baute man aber 
auch rechteckige mehrraumige Hauser. Wie sich diese zu dem sogenannten Megarontypus 
entwickeln, habe ich S. 45ff. zu zeigen versucht.

2. STEINZEIT AUF KRETA
Ein neolithisches Wohnhaus ist bis jetzt nur von einer Stelle Kretas, aus Magasa sud- 

lich von Paiakastro bekannt (B. S. A. XI 260ff.); nicht nur in diesem rechteckigen Gebaude, 
auch in seiner weiteren Umgebung sind auBerordentlich viele Steinbeile gefunden worden. 
Die grobe Keramik, die den Hohlenfunden in Miamu (A. J. A. 1897, 287ff.) und Skalas 
(B. S. A. VIII 235) entspricht, steht hinter der viele Meter tiefen neolithischen Schicht unter 
dem Palast von Knossos (B. S. A. VI 6f.; J. H. S. 1903, 158f. Taf. 4) weit zuruck.

Die neolithische Keramik vonKnossos (Gruppe DI erster Teil, S. 84; vgl. unsere Abb. 120) 
ist in der Regel schwarz, seltener rotbraun poliert. Von Vasenformen lassen sich erkennen: 
kleine Henkelkannchen und Schalen mit Osen oder mit breitem Bandhenkel. Eine feine schwarz - 
polierte Schalenform mit scharfer Bauchkante und Randprofil (Candia Mus. 2714) zeigt die 
engste Verwandtschaft mit der schwarzpolierten Keramik, die aus der aitesten Schicht von

1) Zeitschr. f. Ethnologie 1911, 597 A. 3.Λ
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Orchomenos und von anderen Punkten des Festlandes bekannt ist. Die Ornamentik wird 
durch Riefelung, Punkte und Graviermuster, die gern in Bandern das GefaB umziehen, ver- 
bunden mit Inkrustierung, seltener durch streifenweise Unterlassung der Politur erzielt. Zur 
Inkrustation wird eine weiBe kalkige Farbe, ausnahmsweise auch eine rote Farbe (Candia 
Mus. 4231) verwendet. Unter dem Palast von Phastos sind ein paar entsprechende Scher- 

\ ben gefunden worden (Rend. d. Linc. 1907, 265ff.; Mon. Ant. XIX 141ft Tat I 4, 5, 16), doch 
gehort die Mehrzahl der von Mosso als neolithisch publizierten Scherben erst der fruh- 
minoischen Zeit an, wie ein Vergleich mit GefaBen dieser Periode (ebd. Tat II) deutlich 
zeigt (vgl. Reisinger, Kret. Vasenmalerei S. 1).

Die Dauer der neolithischen Kultur hat man in Kreta aus der Hohe ihrer Anschuttung 
erschlieBen zu konnen gemeint. Die Unsicherheit eines solchen Schlusses geht schon aus 
den groBen Unterschieden der in dieser Frage erzielten Resultate hervor. Evans glaubt, 
nach Analogie der jungeren Schichten die Dauer in Knossos auf 6—8000 Jahre berechnen 
zu konnen1), wahrend Vollgraff nach Analogie von agyptischen Fundschichten die Dauer 
auf 1300 Jahre bestimmt, zugleich aber bemerkt, daB nach Analogie von syrischen Fund
schichten die Erhohung des Niveaus noch 2% mal rascher vor sich gehen wurde.2) Nach 
Analogieschlussen kann durchaus nicht festgestellt werden, wie rasch die Aufhohung des 
Bodens vor sich gegangen ist, die von vielen Zufalligkeiten abhangig war.

3. VORMYKENISCHE BRONZEZEIT AUF KRETA: FRUHMINOISCHE EPOCHE
Evans hat die bronzezeitliche Kultur Kretas als minoische bezeichnet; der wichtigste 

mythische Name der Vorzeit Kretas gibt ja eine gewisse Berechtigung zu dieser Bezeich- 
nung.3) Immerhin muB der Name auf Kreta beschrankt bleiben. Fur die den ersten Pe- 
rioden gleichzeitige Kultur der Inseln des Agaischen Meeres ist der Name 'Insel- oder Ky- 
kladenkultur’ gelaufig geworden, wahrend man fur die entsprechende festlandische Kultur- 
periode nur die allgemeine Bezeichnung 'vormykenische Bronzezeit’ gebraucht hat. Evans’ 
Einteilung in fruh-, mittel- und spatminoische Zeit Kretas4) haben wir uns dem Namen nach 
zu eigen gemacht, doch sind wir in der Abgrenzung dieser Perioden zu erheblich abweichen- 
den Ergebnifsen gelangt.

Seine fruhminoische Epoche hat Evans wieder in drei Perioden geteilt, da er an einer 
Stelle des knossischen Palastes zwischen ’der neolithischen und der Schicht, die sich durch 
die Keramik als Blute der mittelminoischen Zeif zu erkennen gab, drei LehmfuBboden 
feststellen konnte (B. S. A. X 18ft). Ausreichende Keramik zur Charakterisierung der Unter- 
perioden hat er aber zwischen diesen FuBboden nicht gefunden. Da es in der Tat nur 
moglich ist, eine einzige fruhminoische Periode mit verschiedenen Gruppen der Vasen
malerei zu erkennen, hat Evans’ Unterteilung die groBte Unsicherheit in der Zuweisung 
von Fundkomplexen zu den einzelnen Perioden hervorgerufen. Mosso wollte die 1. fruh-

1) B. S. A. X 25. 2) Rhein. Mus. 1908, 319f.
3) Kretisch und mykenisch schlugen dagegen Reisch, Sitzungsber. d. Wien, anthrop. Gesell.

1904, 14 und DOrpfeld, A. M. 1905, 294ft, 1907, 602 vor; agaisch nennen sie Michaelis, Archaol. 
Entdeckungen des 19. Jahrhunderts 199, und Andere.

4) Essai de classification des epoques de la civilisation Minoenne, Edition r6vis6e 1906. E. H. Hall, 
The decorative Art of Crete in the Bronze Age, Philadelphia 1907, schlieBt sich vOllig an Evans an.
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minoische Periode wieder zum Neolithikum ziehen (Mon. 
Ant. XIX 2171.); die Keramik der 2. und 3. fruhminoischen 
Periode muBte aus verschiedenen Grunden zusammengefaBt 
werden (Reisinger, Kret. Vasenmalerei S. 2), und die Grenze 
zwischen der 3. fruhminoischen und 1. mittelminoischen 
Periode ist in den Publikationen der Funde so schwankend, 
daB jeder, der mit ihnen arbeiten muB oder das Museum 
von Candia studiert, in die groBte Verlegenheit gesetzt wird.1)

Aus diesen Grunden wird es sich empfehlen, zu- 
nachst in der Entwicklung der wichtigsten Vasengruppen 
der altesten Bronzezeit Kretas einen Punkt zu bestimmen, 
der dadurch, daB er zugleich mit einem Einschnitt in der 
allgemeinen Kulturentwicklung zusammenfallt, zur unteren 
Grenze der ersten bronzezeitlichen Epoche geeignet ist.

Abb. 121. Frilhminoische Vase.

AuBer grauer und schwarzer monochromer Ware, die mitunter Kerbmuster tragt und 
durchweg grober ist als die neolithische Keramik von Knossos (Gruppe D I zweiter Teil, 
S. 84 f.), sind drei Hauptgruppen der Keramik hervorzuheben. Zuerst eine helltonige Ware, die 
manchmal uber einem weiBlichen Oberzug, meistens aber direkt auf dem gelblichen leder- 
artigen Tongrund rotbraune oder schwarze lineare Muster tragt; die Malfarbe ist schwach 
glanzend (Gruppe D II, S. 85f.; vgl. Abb. 121; 67). Diese Gruppe ist durch das ganze bisher 
durchforschte Kreta verbreitet; Vasen von sieben verschiedenen Fundorten sind auf der 
Farbentafel Mon. Ant. XIX Taf. II vereinigt. Weitere Fundorte, die Formen und Orna- 
mente sind oben S. 85 besprochen worden. Nach der Evansschen Periodeneinteilung 
herrschte diese Gattung in der 2. fruhminoischen Periode, ist in der 3. Periode verschwun- 
den und taucht in der 1. mittelminoischen Periode unverandert wieder auf — ein Beweis 
fur die Unmoglichkeit dieser Einteilung und Begrenzung.

Die zweite’Gruppe ist die sogenannte mottled ware (Gruppe D III, S. 86; vgl. Abb. 122; 
68), gefleckte oder geflammte Ware, deren rotlicher Farbuberzug wohl durch ein Brandver- 
fahren fleckig erscheint; manchmal sind wellige Bandmuster durch diese Fleckung erzielt; 
farbige Beispiele: Boyd, Gournia Taf. B. Zwischen hochhalsigen Krugen, kleinen Napfen und 
Eierbechern ist die Leitform ein Henkelnapf mit sehr langem seitlichen Schnabel. Wie das 
Verbreitungsgebiet oben S. 86 ergab, bleibt die Technik bisher im Wesentlichen auf Ost- 
kreta, besonders urn Vasiliki beschrankt·), wahrend die Vasenformen sich weiter verbreiten. 
Einige GefaBe haben auf den Stellen des Vasenkorpers, die der rote Oberzug frei laBt, 
schwarze Glasurmuster; andere tragen dagegen auf dem roten Oberzug weiBe Strichmuster; 
diese technischen Varianten verbinden die Gruppe mit der vorhergehenden ersten und der 
im folgenden zu besprechenden dritten Gruppe. Nach Evans’ Einteilung beginnt diese

1) Ein Beispiel von vielen: Die Keramik des basement with monolithic pillars in Knossos 
gilt B. S. A. VIII 1902, 17ff. als E. M.-Ware, J. H. S. 1906 , 243ff. Taf. VII, IX als M. M. I- 
Keramik; genau die gleiche Keramik aus dem north trench in Gurnia wird in Boyd Hawes, 
Gournia 1908 S. 57, dann wieder als E. M. Ill-Ware publiziert.

2) In Phastos gibt es anscheinend gleiche Brandflecken (Candia Museum Vitr. 37), eben- 
so in Knossos; vgl. oben S. 86.

Finimen, Die kretisch-mykenische Kultur 9
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zweite Gruppe am Ende 
der 1. Periode und 
nimmt ohne Unter- 
schied die 2. und einen 
Teil der 3. Periode ein.

Die dritte Gruppe 
endlich umfaBt plie 
weiBe Malerei auf diinn 

gefirniBtem dunklen Grund (Gruppe DIV, S. 86f.; vgl. Abb. 123 und 69). Diese Ware ist wieder 
durch ganz Kreta verbreitet; farbige Abbildung: Boyd, Gournia Taf. A 4. Kleine henkel- 
lose Becher und Napfe sind in dieser Gruppe anfangs besonders haufig, daneben werden 
die Formen der anderen Gruppen nachgeahmt und vielfach weiter entwickelt. Auch in der 
Ornamentik ist deutlich eine Entwicklung zu verfolgen, die von rein linearen zu kompli- 
zierten Kurven- und Rankenmustern fuhrt.

Diese allmahliche Entwicklung hat den Schnitt, den man zwischen einer 3. fruhminoi- 
schen und 1. mittelminoischen Periode legen wollte, immer wieder illusorisch gemacht. Die 
einzige Moglichkeit einer Grfcnzmarke in der aufsteigenden Bahn der Ornamentik ist die, 
daB man die linearen Muster absondert, wobei sich herausstellt, daB diese Teilung mit 
dem Unterschied in der technischen Beschaffenheit der weiBen Malfarbe zusammenfallt, auf 
den zuerst Seager (A. J. A. 1909, 292f.) aufmerksam gemacht hat; die weiBlinearen Muster 
sind mit dunnflussiger Farbe gemalt, die entwickelten Kurvenmuster fast durchweg mit 
dicker kalkiger Farbe, die leicht abspringt.

So ware ein Grenzpunkt mitten in der Evansschen 3. fruhminoischen Periode ge- 
wonnen, der dazu den Vorteil bietet, daB er mit dem Aufhoren der zweiten Vasengruppe 
(D ΙΪΙ) zusammenfallt. Die auf Technik und Stil der Vasendekoration, unserem einzigen 
uberall anwendbaren MaBstab, beruhende Periodenteilung kann nur an dieser Stelle den 
Einschnitt zwischen fruhminoischer und mittelminoischer Epoche dulden.

Innerhalb der so gewonnenen friihminbischen Epoche fur ganz Kreta gultige Perioden 
zu scheiden, ist nicht moglich. Denn fur eine Absonderung einer allerfruhesten bronzezeit- 
lichen Periode Kretas gibt der bisher einzige kleine abgeschlossene Fundkomplex mit 
monochromen Vasen und einem Bronzesplitterchen unter den Fundamenten des Grabes V 
auf Mochlos (Seager, Mochlos Abb. 48 Nr. 29ff.) noch kein Recht. Auch dafur, daB die an 
mehreren Orten Kretas (Knossos, Vasiliki, Mochlos) erkannten Bauperioden einander gleich- 
gesetzt und zu Kulturperioden verallgemeinert werden durften, liegt kein Anhaltspunkt vor.

Die Hausformen der fruhminoischen Epoche, die besonders aus Vasiliki und Pseira 
bekannt sind, zeigen rechteckigen GrundriB; nur aus Chamazi (Eph. 1906, 118ff.) ist bis 
jetzt ein Ovalhaus bekannt, lokalen Gelandeverhaltnissen angepaBt (vgl. oben S. 42). Von 
Grabformen sind riesige Tholoi besonders in der Messara bekannt; in Ostkreta kennt man 
bisher neben Steinkistengrabern nur viereckige Grabkammern. Kleine kupferne oder auch 
bronzene Dolche haben sich an fast alien fruhminoischen Statten gefunden; den reichen 
Goldschmuck, die Stempel mit primitiven piktographischen Zeichen und die SteingefaBe 
erwahnen .wir, da sie, besonders die SteingefaBe, fur die Erkenntnis der auswartigen Be- 
ziehungen Kretas zu Agypten und zu den Kykladen von groBer Wichtigkeit sind.
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4. MITTELMINOI
SCHE EPOCHE

Die Fortent- 
wicklungderWeiB- 
malerei, zu der sich 
in wachsendem 
MaBe rote und 
gelbe Farbstriche 
gesellen, und deren 
Ornamentik zu rei- 
chen Kurven- und

Rankenmustern 

Abb. 126.
Mittelminoische Vase aus Phastos.

ubergeht, bildet technisch und stilistisch die Vorstufe der Kamareskeramik *); farbige Ab- 
bildung: B. S. A. XI Taf. 1 = unserer Abb. 124. Darin liegt ein weiterer Grund, die fruh- 
minoische Epoche vor dem Auftreten der Polychromie abzuschlieBen und die noch nicht 
zu voller Blute entwickelten Erscheinungen der polychromen Vasenmalerei einer ersten 
mittelminoischen Periode einzureihen. Sie wird gegen die Blutezeit der Kamareskeramik 
abgegrenzt durch einen Einschnitt historischer Art, uber den die stilistische Entwicklung der 
Vasenmalerei jedoch unbeeinfluBt hinweggeht. Eine groBe Anzahl von Siedlungen Ost- 
kretas (Mochlos, Pseira, Vasiliki, Hagia Photia) und der Messari, die zumeist bisher nur 
durch ihre groBen Tholosgraber kenntlich sind (Kumasa, Porti, Kalathiana, Chamazi, Hagia 
Triada), wozu sich noch die 1. Schicht von Tylissos gesellt, brechen gerade da ab, wo die 
schon zu reichen Kurven- und Rankenmustern entwickelte WeiBmalerei mit orangegelben 
und roten Nebenfarben unmittelbar vor ihrem Hohepunkt angelangt ist. Andererseits geht 
der Bau des ersten groBen Palastes in Knossos und 
vielleicht auch der in Phastos in den Anfang der 
mittelminoischen Epoche (M. M. I.) zuruck.2) Der 
Inhalt dieser alteren Paiaste gehort allerdings zu
meist schon der folgenden Periode an.

Fur die hochste Blute des polychromen Stils 
in der 2. mittelminoischen Periode hat sich der vom 
ersten groBeren Fundort dieser Keramik abgeleitete 
Name Kamaresstil eingebiirgert. Auf den mit gl&n- 
zender schwarzer Glanzfarbe, sog. Firnis, uberzoge- 
nen GefaBkorper werden bunte lineare, krummlinige 
und vegetabilische Muster gemalt.3) Vgl. Abb. 125; 
126; 70; 71. Dabei geht der Kunstler nicht auf eine 
naturalistische Wirkung aus, sondern strebt ein reiz-

1) Vgl. Reisinger, Kret. Vasenmalerei 4ff.
2) Karo, Arch. Anz. 1910, 148; 1914, 142.
3) Beispiele: J. H. S. 1903 Taf. 5—7; 1906 Taf. 8; 

Mon. Ant. VI Taf. 9-11; XIV Taf. 42, 43; B. S. A. XIX 
Taf. 4—12; andere bei Reisinger, Kret. Vasenm. 7ff.

9*
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Abb. 127. Vase der Marinagattung aus Hagia Marina.

voiles Zusammenspiel der 
Farben Schwarz, WeiB, Rot, 
Orange an. Die feinste Lei- 
stung dieser Keramik sind 
eierschalendunne GefaBe, 
bei denen ein Metallvorbild 
oft deutlich durchschimmert 
(Abb. 125). Eine Unterord- 
nung des Ornaments unter 
die Struktur des GefaBes 
kennt der Kamareskunstler 
nicht. Die 'mykenische’ 
Technik, die Malerei mit 
schwarzer Glasurfarbe auf 
hellem Ton ist bereits voll 
entwickelt (Candia Mus. 
Nr. 2700/1), doch selten ge- 
ubt. Von der Wandmalerei 
dieser Epoche sind nur sehr 
geringe Reste erhalten, die 
von der Ornamentik keine 
Vorstellung geben (Tiryns 
II192). Die piktographische 
Schrift hat ihren Hohepunkt 
erreicht. Neben Pithosbe- 

stattungen (oben S. 64) sind rechteckige Massengraber mit langen, abgeteilten Kammern in 
Gebrauch (in Paiakastro B. S. A. VIII281; XI 269f.; in Gurnes bei Knossos Arch. Anz. 1915,197).

5. VORMYKENISCHE BRONZEZEIT AUF DEM FESTLAND: MARINAKULTUR
Wahrend der fruh- und mittelminoischen Epoche in Kreta herrscht auf dem Festland 

eine an zahlreichen Orten festgestellte, ziemlich gleichformige Kultur, die wir nach dem 
Hauptfundort am besten Marinakultur nennen. Fur die Keramik, welche diesen Kreis cha- 
rakterisiert, wurde der fur den Hausgebrauch eingefuhrte, sehr irrefuhrende Name 'Urfirnis- 
ware’ benutzt. Der Name wurde von Furtwangler erfunden, weil er noch nicht erkannt 
hatte, daB die neolithische Rotmalerei z. T. auch mit Glanzfarbe, sog. Firnis, hergestellt ist, 
daB diese also einen noch ursprunglicheren 'Firnis’ zeigt als die sog. Urfirnisware. Der 
Hauptfundort dieser besser Marina ware (Gruppe BI, oben S.75ff.) zu benennenden Keramik 
ist der von Soteriadis ausgegrabene Siedlungshugel Hagia Marina in Phokis. Die Marina- 
stufe erweist sich durch die Schichtenfolge in Orchomenos, H. Marina und Tiryns als eine 
Periode, die zwischen der neolithischen Zeit und der fruhmykenischen Schachtgraberzeit 
liegt. Die wichtigsten Vasenformen und die immer sehr einfachen Malmuster sind oben S. 75 
genannt1); vgl. Abb. 127; 128; 61. An einem besonders schonen GefaB des Athener Na-

1) Sehr verwandt sind die Muster der von Wace und Thompson allzu spat angesetzten
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Abb. 128. Vasen der Marinagattung aus Hagia Marina.

tionalmuseums (Inv. Nr. 5877) aus der zweiten Schicht von Orchom^nos werden auch Ritz- 
linien als Dekoration verwendet. In Nachahmung von Metallvasen sind bei guten Stucken 
die Wande oft sehr dunn und die Rander gewellt; daher nannte Reinecke diese Keramik 
auch bootische Kamaresware1), eine Bezeichnung, die zu MiBverstandnissen ftihren kann. 
Eine technisch ziemlich weitgehende Obereinstimmung mit der weiBbemalten Keramik des 
fruhminoischen Kreta (vgl. Abb. 69 und 123) veranlaBte Soteriadis, die bemalte Marinaware 
Early Minoan III des Festlandes zu nennen; aber er weist selbst darauf hin, daB der Formen- 
vorrat in beiden Fallen ein ganzlich verschiedener ist.2) Da auBerdem die Marinaware der 
ganzen fruh- und mittelminoischen Zeit parallel lauft, ist auch Seine Benennung nicht zu- 
treffend. Oberhaupt ist in dieser Zeit keine sichere Einwirkung Kretas auf die Tonware des 
Festlandes nachgewiesen. Nach allgemeiner Annahme gilt zwar der 'Firnis’ als Erfindung 
der Kreter und soil von Kreta aus verbreitet worden sein. Die gleichzeitige Erfindung einer 
so wichtigen technischen Neuerung an zwei raumlich weit entfernten Punkten ist ja auch 
nicht wahrscheinlich. Nun aber sehen wir die Glanzfarbe auf dem Festland deutlich aus 
der neolithischen Rotmalerei in die Marinakeramik ubergehen. Wir haben also den sog. 
'Firnis’ in Thessalien zu einer Zeit, die in der Hauptsache der fruhminoischen Epoche

ΔΙβ-Vasen aus Lianokladi III; man vgl. z. B. daS Schulterornament der Marinavase unserer Abb. 127 
mit dem Schulterornament W.-T. 181 Abb. 125. Die Technik der Vasen aus Lianokladi (schwarze 
Farbe auf dem hellen Tongrund) ist nur eine Umkehrung der Marinatechnik.

1) Mainz. Zeitschr. 1907, 53 A. 19.
2) Rev. έΐ. Gr. XXV 1912, 281f. Die Obereinstimmung der beiden kleinen, noch der un- 

tersten Schicht mit rotbemalter Keramik zugeschriebenen Kupferdolche (ebd. S. 276 Abb. 13; vgl. 
oben S. 126) mit fruhminoischen kretischen (Mosso, Le armi piu antiche 1908 Taf. 1) gibt keinen 
Anhalt zur zeitlichen Gleichsetzung ganzer Kulturperioden; die Dolche kOnnen auch nicht be- 
weisen, daB eine Steinzeit dem nOrdlichen Griechenland Uberhaupt fehlte.
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Abb. 129.
Bcmalte Kanne aus Syros.

vorausgeht, wahrend auf Kreta die Glanzfarbe erst in einer 
begrenzten keramischen Gruppe am Ende der fruhminoischen 
Zeit auftaucht. So ist der SchluB nahe liegend, daB der fest- 
landische Norden in fruhester Zeit der gebende war, daB er 
den Firnis’ erfunden hat, und daB dieser vom Festland uber 
die Kykladen nach Kreta gewandert ist.

Wahrend in Hagia Marina die Reste von Wohnhausern 
keinen klaren GrundriB erkennen lieBen, trafen die Ausgraber 
von Orchomenos in der zweiten Schicht elliptische Hauser 
mit Aschengruben an (oben S. 42f.). Auf Leukas fallen in 
die Marinaepoche und wahrscheinlich in ihren Ausgang die 
groBen Rundgraber, Steinkreise mit gemauerten Wanden 
und gepflastertem Boden, in den Kistengraber und Pithos- 
graber eingelassen sind.

6. VORMYKENISCHE BRONZEZEIT AUF DEN INSELN: KYKLADENKULTUR
Wahrend der frith- und mittelminoischen Epoche Kretas und der Marinastufe des Fest- 

landes herrscht auf den Inseln von Melos bis Euboa die sog. Kykladen- oder Inselkultur. 
Den Grund fur die richtige Einschatzung dieser Funde legte'n Dummlers Untersuchungen 
(Kl. Schr. III 45ff.); wichtige neue Erkenntnisse brachten Grabungen von Tsuntas auf Paros, 
Syros und anderen Kykladen (Eph. 1898, 137ff. Taf. 8—12; 1899, 73ff. Taf. 7—10). Die 
neuesten Grabungen von Klon Stephanos sind noch unpubliziert. Blinkenberg in seiner 
Obersicht uber die alteren Funde (Mem. du Nord 1896, 1 ff.) und Tsuntas (Eph. 1899, 93, 
Taf. 9 Nr. 22 und 27), ja noch Kahrstedt (A. M. 1913, 155 Anm. 3) trennen eine Anzahl 
von Funden wie den orchomenischen Becher Eph. 1899 Taf. 9, 27, die erst der nachsten 
Stufe (Schachtgraberzeit, L. M. I) angehoren, nicht richtig ab. Eine zeitliche Scheidung in 
eine aitere und jungere Stufe ist noch nicht uberzeugend gelungen, auch durch Kahrstedt 
(A. M. 1913, 148ff.) nicht, der besonders die Funde von Melos und Troja falsch beurteilt. 
Zweifellos gehort der Anfang dieser Kultur bereits der Bronzezeit an.1) Aus Paros, Amorgos, 
Naxos und Pelos auf Melos stammen technisch hochentwickelte, auf der Drehbank her- 
gestellte Marmorvasen (Formen Eph. 1898 Taf. 10) und deren Nachahmungen in Ton; zahl- 
reiche Marmoridole meist weiblichen Geschlechts kamen aus den Grabern zu Tage. Bei 
den mit fluchtigen Ritzmustern versehenen, ohne oder hochstens mit schwach rotierender 
Drehscheibe hergestellten Tonvasen ist die Wirkung schwarz gefirniBter GefaBe angestrebt, 
infolge des schlechten Tons und der minderwertigen Farbe aber nicht erreicht. Fragmente 
solcher Art (Exc. at Phyl. S. 85) sowie das Vorkommen von Marinaware (B. S. A. XVII 16) 
verweisen den Anfang der ersten Stadt von Phylakopi auf Melos in diese Zeit.2) Technisch 
und kunstlerisch besser, aber kaum chronologisch junger ist die bemalte Ware, die Tsun- 

1) DaB in der Nekropole von Paros kein Metall gefunden sei, und daB diese daher noch 
neolithisch genannt werden konnte (Kahrstedt, a. a. 0. S. 172), ist unrichtig, da aus Grab 56 
neben charakteristischen Marmorfunden vier Bronzestiickchen stammen.

2) Es geht zu weit, wenn Reinecke (Mainzer Zeitschr. 1907, 49) die Besiedlung von Phyla
kopi erst zur Zeit der Schachtgraber in Mykena (L. M. I) beginnen laBt. Aber weitaus die Mehr-
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tas in Syros ausgegraben hat; oben S. 81 f.; 
Gruppe C II (Abb. 129). Kannen, Pyxiden 
und Becher zeigen auf gelbem geglatteten 
Grund lineare Ornamente in rotlicher Glanz- 
farbe gemalt. Da eine Vergleichung der 
Originale der fruhminoischen Kanne aus 
Mochlos (Seager, Mochlos Abb. 4, Ib) mit 
der Kanne aus Syros (Eph. 1899, Taf. 8 
Nr. 10 = unserer Abb. 129) die Oberein- 
stimmung der beiden Stucke in Technik 
und Form erweist (sogar die charakteris- 
tischen Langsschnitte am Hals kehren wie- 
der), ist es nicht mehr moglich, die bemalte 
Keramik aus Syros als eine jiingere Stufe 
der Kykladenkultur anzusprechen. Da- 
neben geht eine Ware einher, die technisch 
der Marinaware nahesteht; oben S. 80f. 
Gruppe CI; Abb. 130; 131 und 64; und 
wirklich ist eine Hauptform der Marina- 
gruppe, die 'Sauciere’ (Abb. 132), auch auf 
den Inseln beliebt (Eph. 1899, Taf. 9 Nr. 1). 
Auf Tonpfannen (vgl. Abb. 131), die sicher 
keine Bratpfannen waren, sondern nach 
Wolters Meinung (Hermes 38, 1903, 271), 
wohl zum Herrichten der Farbe fur die 
Korperbemalung dienten, ist deutlich die 
Ausbildung der laufenden Spirale aus ein- 
gestempelten konzentrischen Kreisen zu 
verfolgen. Da sich die Tonpfanne auch 
unter der technisch schlechteren Ware von 
Amorgos und Naxos findet (Eph. 1898 
Taf. 9 Nr. 16; Mus. zu Athen), wird man 
die technisch primitivere Kykladenware 
nicht einfach als alter bezeichnen durfen. 
Es ware auch sehr auffallend, wenn auf 
Paros nur altere, auf Syros nur jiingere 
Keramik gefunden worden ware, vielmehr 
hat man auf Paros auch in spater Zeit

zahl der Exc. at Phylakopi Taf. 7ff. publizier- 
ten Funde sind mit ihm der Schachtgraber- 
stufe zuzuweisen. Daran haben auch die 
letzten Grabungen in Phylakopi (B. S. A. XVII) 
nichts geandert.

Abb. 131. Kykladenvasc mit Ritzmuster.
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primitiv, auf Syros auch in fruher Zeit fortge- 
schritten gearbeitet.

AuBer rechtwinkligen Einzelhockergrabern, 
die mit Flatten umstellt oder ummauert warden, 
finden sich auch kummerliche Tholosgraber. Auf 
Siphnos und Syros konnte Tsuntas die Befesti- 
gungsart der Siedlungen erforschen.

Die Beziehungen der Inselkultur zu Kreta 
und zum Festland sind sehr mannigfaltig. AuBer 
der Verwandtschaft der Grabtypen auf Kreta 
und den Inseln, sowie der Bronzeklingen aus 
Kumasa und Syros, finden wir unter den 
Funden von Naxos aus dem fruhminoischen 
Kreta importierte SteingefaBe (Karo bei Kahr
stedt, A. M. 1913, 169) und den fruhminoischen 
Formen nachgebildete Tonvasen. Andererseits 
sind viele Inselidole nach Kreta importiert wor

den. Die meisten' fanden sich in den fruhminoischen Tholoi von Kumasa (ein Grabkom- 
plex abgebildet Mon. Ant. XIX 207/8 Abb. 44). Aus fruhminoischen Grabern im Stadtge- 
biet von Palakastro stammen die Steinvaschen B. S. A. VIII Taf. XVII 1 u. 3, die ebenso wie 
eine ganze Reihe der in Mochlos gefundenen genaue Parallelen auf den Inseln haben. 
Einige fruhminoische Tonvasen in Kreta mit leicht eingeritzten Strichmustern, wie z. B. 
Boyd, Gournia S. 56 Abb. 37 Nr. 9 oder aus Knossos B. S. A. IX 95 Abb. 65b konnen 
geradezu als Import von den Kykladen angesehen werden (vgl. Abb. 66).

Vereinzelt begegnet auf Naxos infolge des kretischen Einflusses ein polychrom be- 
maltes GefaB (Athen, Nat.-Mus. Vitr. 103; rote hangende Bander mit weiBer Einfassung), 
AuBer der erwahnten den Inseln und dem Festlande (Abb. 132) gemeinsamen Saucierenform 
(Eph. 1899, Taf. 9 Nr. 1 u. 8; Tiryns, schone Stucke im Museum von Nauplia; Inst. Phot. Leu- 
kas 657) treffen wir auch die fur die Kykladen so charakteristische Pfanne vereinzelt auf dem 
Festland in Manesi in Phokis.1) Im Museum von Chalkis ist ein formliches IneinanderflieBen 
von Kykladen- und Marinakultur zu beobachten.2) Die tirynther Tellerformen der Marina- 
zeit stehen Marmorschalen der Inseln nahe, andererseits zeigen Tonschalen der Kykladen 
die Schlaufenhenkel der Marinaware.

Die Funde in den Ansiedlungen Troja I—V zeigen, was die Keramik betrifft, eine 
geschlossene, aufsteigende Entwicklung, die der fruh- und mittelminoischen, Insel- und 
Marinaepoche parallel lauft.8)

1) Eph. 1908, 73 Abb. 6; W.-T., Preh. Thess. 202 lehnen ohne Grunde die Deutung auf 
eine Pfanne ab.

2) Prakt. 1906, 167 Taf. 6—8 (Papavasiliu); 1910, 3ff. Zu vergleichen ware Athen. Nat.-Mus. 
5863 (aus Orchomenos) mit Chalkis, Mus. Nr. 265.

3) Es ist nicht richtig, wenn Behn, Vorhellenist. Altert. in Mainz 27, Troja I noch immer 
spatneolithisch nennt. Die Vasen bei H. Schmidt, Kat. d. Schliemann-Sammi. 158 und 163 aus 
Troja I zeigen fruhminoische Formen (vgl. J. H. S. 1906, Taf. 9—11; Mem. Ist. Lomb. XXI, Taf. IX 
21 und 22).
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Das troische Depas amphikypellon erscheint in Orchomenos II (Athen, Nat-Mus.) 
und unter der Kykladenware von Syros (Athen, Nat-Mus. 5245), und zu fruhminoischen 
Formen gibt es wirkliche Parallelen im troischen Kreis. In Troja kommt die 'Saucifere’ 
der Insel- und Marinakultur mit doppelseitigem AusguB in Gold vor (Troja und Ilion 
I 353, Abb. 284; Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen2 76, Abb. 47). Die jungste Stufe 
dieser Entwicklung fallt bereits in die Zeit der mykenischen Schachtgraber, wie zuerst 
Reinecke (Mainzer Zeitschr. 1907, 53; vgl. Reisinger, Kret. Vas. 36) erkannt hat.

Der groBe Goldfund der zweiten Stadt steht den Goldfunden aus den Schachtgrabern 
nicht nur stilistisch, sondern auch zeitlich schon nahe. Die allzu hohen Datierungen der 
troischen Schichten durch Dorpfeld, H. Schmidt und Gotze waren Versuche, die durch das 
hinzugekommene Vergleichsmaterial uberholt sind.

7. MYKENISCHE BRONZEZEIT AUF KRETA: 1. UND 2. SPATMYKENISCHE PERIODE
Wahrend man in Kreta fortfahrt, polychrome Keramik herzustellen, kommt durch 

einige geniale Kunstler neben dem alten ein ganzlich neuer Stil auf.1) Die Schonheit der 
im Meere lebenden Welt wird mit einem Schlage entdeckt und dekorativ verwertet; auf 
prachtigen Wandgemalden aus Knossos und aus der sog. Konigsvilla in Hagia Triada sehen 
wir das Treiben der Menschen und Tiere frisch wiedergegeben2); ohne pedantische Ge- 
nauigkeit werden die Pflanzen und Baume so dargestellt, wie sie in einem beliebigen 
Augenblick einen momentanen Eindruck im Betrachter hervorbringen. Weibliche Statuetten 
mit raffiniert entbloBter Brust verraten eine uppige hofische Kultur.8) Auf SteatitgefSBen 
aus Hagia Triada1), auf den Goldbechern von Vaphio5) und den eingelegten Dolchen aus 
Mykena6), die alle kretische Arbeiten dieser Zeit sind, bewundern wir die Fahigkeit der 
Kunstler, das Organische in der Bewegung festzuhalten. Der Anteil der Agypter an dieser 
neuen Kunst ist gering; sie lieferten nur neuen Stoff und neue Techniken; das Wesent- 
liche, die kunstlerische Kraft, lag in den Kretern selbst.

Die Keramik des neuen naturalistischen Stils ist fast immer in 'mykenischer’ Technik 
mit schwarzer Glasurfarbe auf dem hellen Ton bemalt. Das feste Schema der Kamaresfarben 
widersprach ja einer naturlichen Farbengebung. Aber es ist ein Irrtum, der schon zu vielen 
Fehlschlussen gefuhrt hat, daB in der neuen Zeit die polychrome Malerei plotzlich aufge- 
hort habe. Viele Beobachtungen zeigen, daB wahrend der ganzen Periode, die der Schacht- 
graberstufe des Festlands entspricht (Evans’ M. M. III und L. M. I) die bunte Ware weiter 
hergestellt wird, wobei eine Beschrankung des Farbenvorrats (Rot, Orange, WeiB und 
Schwarz) eintrat. Diese Nachkamaresware ist trotz mancher Eigentumlichkeiten des Stils, 
der Technik und der Formen von der alteren Kamaresware (M. M. II, der Vorherrschaft des 
polychromen Stils) nicht immer leicht zu scheiden. Wenn Motive des neuen Stils wie die 
aufsprieBenden Lilien eines kleinen Pithos (B. S. A. X 7 Abb. 1 = unserer Abb. 133) in der 
alten Technik versucht werden, tritt die Beschrankung der Farben auf WeiB und Schwarz

[1) Eindringen des neuen Stils in die Keramik z. B. B. S. A. XIX Taf. 9. 10.)
2) Die meisten dieser Fresken sind unpubliziert. 3) B. S. A. IX 74 ff. [A. J. A. 1915, Taf. 10ff.]
4) Burrows, Discoveries in Crete 1907, Taf. 1. Mon. Ant. XIII Taf. 1 3.
5) Eph. 1889 Taf. 9. Arch. Jahrb. 1915 Taf. 9—12.
6) B. C. H. 1886 Taf. 1—3; Perrot-Chipiez, Hist, de 1’art VI Taf. 17—19.
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Abb. 133.
Vase der Nachkamareszeit.

ein. In dem geschlossenen Fund aus den Temple Repositories 
des knossischen Palastes (J. H. S. 1906, 262 Abb. 1) finden sich 
namentlich drei verschiedene Vasengruppen: 1. GefaBe der 
Schachtgraberstufe (ebd, f und g), zu denen Mykeria (M. Th. 
Taf. XI 55) und Melos (Exc. at Phyl. Taf. 21) Parallelen bieten. 
2. Nachkamaresware (ebd. h), deren Form sich in den Schacht- 
grabern wiederholt (M. Th. Taf. XI 56); ein analoges Stiick 
aus Hagia Triada (Candia Mus. Nr. 2972) ist mit orange Strei- 
fen und weiben Spiralen auf schwarzem Grund bemalt. 3. Ein 
GefaB mit groBem ornamentalen Blattmuster in WeiB (Candia 
Mus. Nr. 2592), das man ohne den Fundzusammenhang nach 
dem Hauptmuster und der Ornamentdisposition als ein rein 
mittelminoisches GefaB beurteilen wurde, wie die Vasen Mon. 
Ant. XIV Taf. 35. DaB der gleiche Fund zahlreiche Erzeugnisse 

Abb. 134.
Biigelkanne des ersten spatminoischen Stiles aus Gurnia.

des neuen naturalistischen Stils umfaBt, ist durch den Bericht von Evans im B. S. A. IX 
51 ff. hinianglich bekannt.

Der neue Stil bringt auch einige neue GefaBformen zur Ausbildung: die Bugelkanne, 
vier Arten von Trichtern, geschwungene Pithoi mit mehreren Reihen von je drei Vertikal- 
henkeln, die die Vorstufen der sog. Palaststilamphoren sind. Die Ornamentik, die oft ohne 
Rucksicht auf die Struktur das ganze GefaB uberwuchert, zeigt lebendige Bildungen des 
Tintenfisches (falschlich 'Polyp’, Abb. 134), des Nautilus (Seager, Pseira 32 Abb. 13), von 
Schneckenarten, munterer Delphine (Seager, Pseira 29 Abb. 10), von Seefedern, Korallen- 
stocken und anderen Meerestieren.1)

Sehr rasch tritt neben diese zwar ohne Angabe der Schattierung und der Perspektive, 
sonst aber durchaus illusionistisch 
arbeitende Malweise eine andere 
Richtung, welche die Naturformen 
spielerisch auflost und zu schema- 
tischen Mustern umgestaltet. Die 
von altersher ublichen linearen Or- 
namente erfahren weitere Ausbil
dung. Beliebt wird die fortlaufende 
Spirale, deren Mittelpunkt oft durch 
Kleckse oder Rosetten hervorge- 
hoben wird (Abb. 135 und 136). 
Auf KultgefaBen finden sich oft 
Doppelaxte, Ochsenprotomen und 
Bandschleifen (Beispiel Abb. 73). 

Noch kein Versuch, von deni 
1. spatminoischen Stil (Schacht- 

1) Vgl. die Nachweise und Aus- 
filhrungen bei Reisinger, Kret. Vasen- 
malerei 25
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graber- und Nachkamaresstufe) einen 
2. spatminoischen Stil stilistisch und 
chronologisch klar abzutrennen, hat zu 
einem ganz befriedigenden Ergebnis ge- 
fiihrt.1). Daher hat Ed. Meyer (Gesch. d. 
Alt. I 23, 761f.) neuerdings M. M. III, L.
M. I und L. M. II zusammengefaBt zu 
einer Gruppe, der Blutezeit der kre- 
tischen Kultur. Die Entwicklung geht so 
schrittweise vor sich, dab jede Abtren- 
nungslinie willkurlich gezogen erscheint. 
Evans und Mackenzie haben jedoch mit 
Recht darauf hingewiesen, dab bei einer 
jungeren Gruppe von Pithoi, den 'Pa- 
laststilamphoren’ (L. M. II) das Be- 
streben nach architektonischer Stilisie- 

Abb. 125.
Trichter des ersten spat
minoischen Stiles aus Kreta.

Abb. 136.
Kretischer Trichter aus 

Mykena.

rung unverkennbar sei. Eigene Ornamente fur den FuB, den Bauch, die Schulter und den 
Hals unterstutzen die tektonische Wirkung der GefaBform. Motive aus der groBen Archi- 
tektur und der Wandmalerei werden fur die Dekoration der Vasen entlehnt. Charakte- 
ristisch erscheint auch das Durchbrechen der horizontalen Ornamentreihen durch Vertikal- 
bander und die Vernachlassigung einer inhaltlichen Bildeinheit durch Zusammenstellung 
von Tier- und Pflanzenmustern in derselben Zone (Beispiele: Evans, Preh. Tombs 1905, 
Taf. 100, 101, Abb. 144; unsere Abbildungen 137 und 139).

Die Nekropole nordlich des Konigsgrabes von Isopata, das Kammergrab von Isopata 
selbst und ein Teil der Ne
kropole von Zafer Papura 
enthielten Vasen des 1. und
2. spatminoischen Stils.2)
Wahrend der Blutezeit Kre- 
tas erfahrt auch die Schrift 
eine Ausbildung; die junge- 
re Stufe B der jetzt linear 
gewordenen Schrift fallt 
nach Evans in die Zeit des 
Palaststils; von der alteren 
Klasse A leitet Evans die 
auf dem Festland ubliche

1) Treffende Ausfuhrun- 
gen bei Rodenwaldt, Tiryns 
II 201. Abb. 138.

Kretische Vase des Palaststiles 
aus Mykena.

Abb. 137.
Vase des Palaststiles 

aus Kreta.
2) Evans, Preh. Tombs

1905, 526ff. Arch. Anz. 1910, 
1481.; 39111.
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Abb. 139. Vase des Palaststiles aus Kreta.

Schrift ab.1) Wie in Knossos wird auch der Palast 
von Phastos durch einen glanzenden Neubau er- 
setzt, der jedoch in den Grundzugen (Fehlen jeg- 
licher Ummauerung, Raume mit Pfeilerstellungen, 
Kanalisation) unverandert bleibt.

8. MYKENISCHE BRONZEZEIT AUF DEM 
FESTLAND: FROHMYKENISCHE PERIODE

In der ersten spatminoischen Epoche erreicht 
Kretas Export, der zuerst wegen des Austauschs 
vieler Guter Agypten, wegen des Obsidians Melos 
und wegen des Kupfers Kypros aufgesucht hat, 
auch das Festland. Aus der Mehrzahl der Schacht- 
graber von Mykena und aus einigen Kuppelgrabern 
stammen kretische Vasen des 1. spatminoischen 
Stils2), aus den jungeren Kuppelgrabern Palast- 
stilvasen; die meisten Kuppelgraber in Kakovatos- 
Pylos, Tragana-Pylos, Vaphio und Kammergraber 
in Theben stehen an der Grenze der 1. und 2. spat
minoischen Periode.3) Nebbn zweifellos kretischen 
Vasen stehen viele GefaBe des 1. und 2. spat

minoischen Stils aus Mykena, Kakovatos, Theben, Chalkis, Volo und anderen Orten, bei 
denen es zweifelhaft bleibt, ob wir bereits festlandische Arbeiten im kretischen Stil oder 
Exportware aus noch unerforschten Orten Kretas vor uns haben; vgl. oben S. 92. Die poly
chrome Keramik aus Tiryns, Mykena, Eleusis und Agina (Mus. Inv. Nr. 1325, vom Aphrodite- 
tempel) scheint wenigstens zum Teil kretische Nachkamaresware zu sein.

Die Fundtatsachen in den mykenischen Schachtgrabern zeigen uns, daB am Anfang 
der spatminoischen Zeit verschiedene keramische Gattungen auf dem Festland und den 
Inseln nebeneinander hergehen, welche die Marina- und Inselkultur allmahlich verdrangen 
und bis in die spatmykenische Zeit fortdauern. Diese samtlichen unkretischen Gattungen 
sind alle langst bekannt, aber alle ungenugend publiziert und behandelt; es sind haupt- 
sachlich die fruher sog. minysche Ware, die man nach ihrem Hauptfundort besser Orcho- 
menosware (Gruppe BIV, oben S.79f.) nennt, und verschiedene Arten von sog. Mattmalerei, 
in der man nach der Technik eine mit garnicht oder ganz wenig fixierten, schokolade- 
schwarzen Farbmustern bemalte Gattung (Gruppe B II, oben S. 76f.) und eine haufigere mit 
glasurbildenden Farbmustern unterscheiden kann. Neben diesen weitverbreiteten Arten 
spielt die lokale Nachahmung der kretischen naturalistischen Ware im Umkreise Kretas auf 
Melos und Thera eine geringe Rolle.4)

1) Evans, Scripta Minoa I 1912 57ff. [bestatigt durch die neuesten Funde von Tirynsj.
2) Z. B. die Kanne (M. Th. Taf. XI 56 = unserer Abb. 74) und der Trichter (ebd. Taf. IV 14), 

der mit Boyd, Gournia Taf. VII 39 zu vergleichen ist, s. unsere Abb 136 und 135; das Muster eines 
Trichters mit Zonen von hangenden Biattern aus Chalkis (Inst. Phot. Chalkis 95) kehrt genau auf 
einem Trichter aus Paiakastro (B. S. A. IX 311 Abb. 9) wieder.

3) Vgl. K. Muller, Ath. Mitt. 1909, 321. 4) Vgl. Reisinger, Kret. Vas. Taf. IV 19, 21, 22.
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Die Orchomenosware, die von Thessalien bis Melos, 
von Leukas bis Troja nachgewiesen ist und geradezu 
als Leitkeramik dieser Epoche dienen kann, hat ihr Zen- 
trum in Bootien. Die Ausgraber nannten sie mit einem 
fur den Hausgebrauch praktischen Terminus 'minysch’; 
'seine dauernde Anwendung wurde jedoch gefahrlich 
und verwirrend sein, weil er etwas vorausnahme, was 
erst gefunden werden muB’1) und nicht bewiesen ist. 
Da diese Ware in der dritten Schicht von Orchomenos, 
der rechteckige Lehmhauser und Hockergraber aus 
Steinplatten (Kistengraber) angehoren, in groBen Massen, 
in bester und mannigfaltigster Auspragung gefunden ist 
und die Hauptgattung der in Orchomenos gefundenen 
Keramik darstellt, nennen wir sie Orchomenosware. 

Abb. 140. Grauer Becher der 
Orchomenosgattung aus Lianokladi.

Ein Teil, die graue Orchomenos
ware, verwendet grauschwarzen Ton, sodaB die an Metallformen anschlieBenden, gleich- 
maBig gut gebrannten und meistens auf der Drehscheibe hergestellten Vasen eine Art 
Buccherokeramik darstellen; eine Abart dieser Gattung zeigt einen rotlichen oder hell- 
braunen, meistens fein polierten Oberzug. Ein kleinerer Teil, die gelbe Orchomenosware, 
wird in gelbrotem Ton, ohne Politur, fast immer auf der Drehscheibe hergestellt und bildet 
die Vorstufe der bekannten unbemalten Massenware der jungermykenischen Zeit. Die 
Hauptformen beider Gattungen sind ein weit ausladender Becher mit hohem, geriefelten 
HohlfuB (vgl. Abb. 140; W.-T. 187 Abb. 135), ein scharf profilierter Napf mit zwei hochge- 
zogenen Bandhenkeln (ebd. 62 Abb. 32; M. Th. Taf. X 48, unsere Abb. 63); dazu treten in 
verwandter Keramik VorratsgefaBe mit kleinen, horizontal abstehenden Henkeln (vgl. Eph. 
1908, 96 Taf. 3), kleine Becher mit Bugelhenkeln (A. M. 1896, Taf. XIV) u. a. Der Ver- 
breitungskreis.ist oben S. 79f. besprochen worden. AuBer schlechten lokalen Varianten in 
Leukas, in Drachmani und in Thessalien begegnet besonders auf der Aspis von Argos 
[und in Tiryns] eine vortreffliche Sondergruppe, die eine Verzierung mit fein eingeritzten 
Linien aufweist (B. C. H. 1906, 13ff.; unsere Abb. 141). Bei den neuesten Ausgrabungen 
in Phylakopi scheiden Dawkins, und Droop drei Arten von Orchomenosware: Import aus 
Bootien, Import der argivischen Variante und lokale Nachahmung der Orchomenosware in 
melischem Ton, der mit Glasurfarbe uberzogen wird (B. S. A. XVII 16ff.)< Der Versuch von 
Forsdyke (J. H. S. 1914, 126 ff.), Troja als Heimat des Orchomenosgeschirrs zu erweisen, ist
nicht uberzeugend.

Haufig erscheint mit 
der Orchomenoskeramik 
zusammen in Siedlungen 
und Kistengrabern eine als 
Mattmalerei bekannt ge- 
wordene Gattung. Furt
wangler und Loeschcke(M. 
V. S. VI) haben auf Grund Abb. 141. Orchomenosvase von der Aspis in Argos.

l)Bulle, Orchomenos53.
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Abb. 142. Vase der Aginagattung aus Agina.

des Tons zwei Arten unterschieden: Ma- 
lerei mit mattern Schwarzbraun, Rot und 
gelegentlich WeiB auf braun oder rot 
poliertem Tongrund und Malerei mit 
mattern Schwarzbraun auf gelblichem 
oder grunlichem unpolierten Tongrund. 
Von den letzteren ist oben S. 76ff. auf 
Grund der technischen Beschaffenheit 
der Malfarbe als eigentliche Mattmalerei 
oder Aginaware eine besondere Vasen- 
gruppe mit schokoladeschwarzen, gar- 
nicht oder wenig fixierten Farbmustern 
abgetrennt worden (Gruppe BII, S. 76 ff., 
Abb. 142 und 143). Alle anderen Vasen 
der sogenannten Mattmalerei sind mit 
einer Farbe bemalt, die glasurfahige Be- 
standteile enthalt, und die sich nur in 
der schlechteren Qualitat von der Glanz- 
farbe der alteren Marinakeramik und der 
jungeren mykenischen Keramik unter- 
scheidet und daher matt erscheint. Diese 
Vasen knupfen also sowohl an die be- 
malte Ware der Kykladen wie an die 
Nebengruppe der Marinaware mit Strich- 

musfern in Tiryns an. Die in der Aginagruppe haufigen Schalen und Pithoi kehren auch 
bier wieder, daneben Schnabelkannen und bauchige Amphoren (M. Th. Taf. IX 44 = 
unserer Abb. 144, VIII 43a). Die auf den Aginavasen meist rein linearen Muster werden 
besonders bei den Vasen mit roten und weiBen Zusatzfarben (Gruppe B III, S. 78) haufig 
durch Darstellungen von Vogeln und von verschiedenen Fabelwesen ersetzt.

Orchomenosware und sogenannte Mattmalerei tritt in Phylakopi und in den Schacht- 
grabern mit bunter Nachkamaresware und naturalistischen Vasen der 1. spatminoischen 

Abb. 143. Mattbemalte Schale der Aginagattung aus Aphidna.

Periode auf, sodaB an der Gleich- 
zeitigkeit der Schachtgraberzeit mit 
dieser Periode Kretas kein Zwei- 
fel mehr ist. In dieselbe Zeit ge- 
horen die Funde unter der Lava- 
masse von Thera1), wahrend in

1) Fouque, Santorin et ses erup
tions 1879, 94ff. Taf. 34—42; Dumont 
et Chaplain, Ceramiques de la Grece 
propre 1888, 19ft. Taf. 1 und 2; Furt- 
wangler-Loeschcke, Myk.Vasen S. 18ff. 
Taf. 12; Zahn bei Hiller v. Gaertrin
gen, Thera III 39ff. Da die Vasen
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Troja, wie oben S. 95 gezeigt wurde, die V. 
Ansiedlung zu Ende ging. Troja VI hat seine 
Beziehungen schon zur jungermykenischen 
Zeit, ist in seiner Anlage also wohl jiinger als 
die ersten Palaste mit Megaronanlagen in 
Mykena, Tiryns und Theben, die nach Roden- 
waldts Untersuchungen der Wandmalereien 
fruhmykenisch sind.1)

9. MYKENISCHE BRONZEZEIT IN DER 
KOINE: SPATMYKENISCHE UND DRITTE 

SPATMINOISCHE PERIODE
In der Keramik sind Vasen mit Orna- 

menten in bestem 'Firnis’ alleinherrschend. 
Die Entwicklung der Ornamentik geht von den 
naturalistischen, hauptsachlich vegetabilischen 
Mustern aus, die in der vorhergehenden Epoche 
erfunden sind; sie bleibt aber in den engen 
Grenzen der konventionell gewordenen For- 
men, und diese werden immer schematischer 

Abb. 144. Mattbemalte Vase aus Mykena.

(vgl. Abb. 145); die schonen Muscheln z. B. werden zu pfropfenzieherahnlichen Gestalten. 
Lineare Motive und enge Fullmuster werden beliebt, letztere besondefs auf einer kleinen 
Gruppe von Vasen mit grunlich weiBem Grunde, die vor allem in Mykena, aber auch auf 
Kreta vertreten ist.2) Wohl unter dem EinfluB der groBen Wandmalerei dringen figurliche 
Szenen in did Vasendekoration ein; Wagenfahrten und Jagden bilden wie den Fresken- 
malern des jungeren tirynther Palastes einen beliebten Gegenstand auch den Vasen-

unter der Lavamasse eines Vulkanausbruchs liegen, wurde man eine untere Zeitgrenze fiir die 
Therakeramik gewinnen, wenn der Vulkanausbruch sich zeitlich bestimmen lieBe. Fouqud (San- 
torin S. 130) glaubt, diesen Ausbruch festsetzen zu kOnnen, allerdings, ohne daB er selbst aui 
seine Grunde groBes Gewicht zu legen scheint. Seine Grtinde sind: 1. Nach einer Ruhepause 
kamen von 196 v. Chr. an langer wahrende Ausbriiche vor, dann wieder neue nach einer zweiten 
Ruhepause von etwa 1000 Jahren. In Anbetracht der weit starkeren Wirkungen des ersten Vulkan
ausbruchs darf fur die erste Ruhepause etwa doppelt so lange Zeit angenommen werden, was 
auf rund 2000 v. Chr. fuhrt. 2. Eine 15 bis 20 m dicke Kieselschicht uber der Bimsteinschicht des 
ersten Ausbruchs enthalt Muscheln, die eine Zeit der Lagerung im Meer bezeugen; auf ihr sind 
Hauser gebaut, die sich durch Inschriften ins 15. Jahrh. v. Chr. — soil doch wohl heiBen 8. Jahr- 
hundert v. Chr. — datieren lassen. Die Zeit der Formation der Kieselschicht und der wahrschein- 
lich langsamen Erhebung des Bodens ist auf ungefahr 1200 Jahre zu schatzen, was wieder auf 
etwa 2000 v. Chr. fuhrt. — Die geologischen Voraussetzungen dieser Grtinde, deren Bedeutungs- 
losigkeit ohne weiteres einleuchtet, sind im einzelnen von Washington (A. J. A. 1894 , 512ff.) 
zuruckgewiesen worden. Es hat ganz den Anschein, als ob sich Fouqui durch ErwSgungen 
historisch-archaologischer Art erst hat verleiten lassen, nach geologischen Grunden fiir eine An- 
setzung des Ausbruchs um etwa 2000 v. Chr. zu suchen. Als Ausgangspunkt fiir die Datierung 
des archaologischen Materials darf seine Angabe also auf keinen Fall benutzt werden.

1) Tiryns II 201. 2) M. V. Taf. 37, 38, 39; Mon. Ant. XIV Taf. 37. 38.
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malern.1) Die bekannte Kriegervase von 
Mykena2) und eine ihr eng verwandte 
bemalte Stele3) gehoren in diese Zeit; 
da die letztere in einem mykenischen 
Grab der Unterstadt verbaut war, ge- 
hort sie und die Kriegervase nicht erst 
dem letzten Ausgang der mykenischen 
Kultur an. Die letzte Phase wird charak- 
terisiert durch das Vorherrschen der Βϋ- 
gelkannen, deren Ornamentik auf ein 
paar Firnisstreifen und unkenntlich ge- 
wordene Bliiten beschrankt ist; daneben 
findet sich haufig die sogenannte Pil- 
gerflasche. Elfenbeinschnitzereien und 
Schmucksachen aus Glasmasse treten 
gerade in den jungsten Fundschichten 
und Grabern am haufigsten auf.

Von groBter Bedeutung ist die Einheitlichkeit der Kultur in dieser Epoche: Vasen von 
der Argolis, Thessalien, Kreta und Rhodos sind oft nicht zu unterscheiden. Die Bedingungen 
zur Entstehung dieser Koine sind schon oben S. 89ff, besprochen worden, ebenso wie der 
Umfang des Kulturgebiets in dieser Zeit der weitesten Verbreitung.

Soviel ist sicher, daB der materielle Wohlstand wahrend der kunstlerischen Entartung 
und des geistigen Verfalls noch ein sehr groBer war.

Das Schwergewicht ruhte dabei auf dem Festland. Wahrend die am Ende der zweiten 
spatminoischen Periode zerstorten Palaste von Knossos und Phastos ode lagen oder nur 
teilweise bewohnt wurden, waren die Burgen und Palaste von Tiryns und Mykena neu 
befestigt und neu ausgeschmuckt worden. Besonders in Tiryns ist durch die Erforschung 
der Baugeschichte und die glanzende Rekonstruktion des Freskenschmuckes ein ganz neues 
Bild von der Machtfulle eines spatmykenischen Herrschersitzes wiedergewonnen; daB der 
huBere Festungsring mit den Gallerien und die Ummauerung der Unterburg erst aus dieser 
Zeit stammt, war ein ganz unerwartetes Resultat der letzten Ausgrabungen.1) Der Bau- 
typus des mykenischen Megaron hat sich urn diese Zeit weiter verbreitet, wie Phylakopi 
und vereinzeltes Eindringen nach Kreta zeigt/’)

Neben den Siedlungen sind zahlreiche Nekropolen und Einzelgraber fur die Erkennt- 
nis der spatmykenischen Kultur wichtig. Von den Kuppelgrabern, in denen keramisches 
Beweismaterial leider haufig fehlt, gehoren mehrere thessalische, ferner Orchomenos, Me- 
nidi, einige in Mykena und eins in Tiryns wohl in diese Zeit. Am haufigsten sind die in 
der vorigen Periode nur vereinzelt (z. B. in Theben) auftretenden Felskammern; Nauplia 
und lalysos auf Rhodos sind typische Nekropolen dieser Art. Auf Kreta entsprechen· ihnen

1) M. V. Text 27ft. Abb. 14—17; B. C. H. 31, 1907, 230ff. Nr. 5 und 7.
2) M. V. Tat 42, 43. 3) Eph. 1896 Tat 1; Rodenwaldt, Tiryns II 186ft
4) Dragendorff, A. M. 1913, 329ft 5) Vgl. oben S. 54.
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Liliana und Kalyvia und der groBte Teil der Nekropole von Zafer 
Papura.1) Die fruher seltenen Tonsarkophage (Larnakes) werden jetzt 
auf Kreta iiberaus haufig;2) einer der altesten Sarkophage dieser Epoche 
muB der mit hochinteressanten Kultszenen auf Stuck bemalte Steinsarg 
von Hagia Triadas) sein; die Tonlarnakes sind dagegen alle in der 
Art der Vasenmalerei der 3. spatminoischen Periode mit stark stilisierten 
und in Linearschemata gefugten Naturmustern bemalt.

Das untere Ende der mykenischen Kultur fallt mit der Verbreitung 
des Eisens als Material fiir Werkzeuge und Waffen zusammen. Eiserne 
Ringe zum Schmuck kommen bereits seit fruhmykenischer Zeit in Ka- 
kovatos-Pylos, Vaphio, Mykena und Phastos vor.4) Bisweilen bildet das 
kostbare Eisen neben Gold einen Oberzug tiber einem Bronzekern. 
Eiserne Waffen treten in Vorderasien schon um die Mitte des 2. Jahr- 

Abb. 146. Vase 
der Obergangszeit 

aus Kurtes.

tausends auf.5) Im mykenischen Kulturgebiet dagegen ist der erste Fund der Reste eines 
eisernen Schwerts in dem Kuppelgrab A in Muliana gemacht worden, nach dessen kerami- 
schem Inhalt Xanthudidis Bestattungen der allerletzten mykenischen Zeit annehmen mochte.6)

Ganz gleichartige kleine Kuppelgraber aus derselben Obergangszeit wie dieses in 
Muliana sind auch an anderen Stellen Kretas freigelegt worden, z. B. in Prasos, Kavusi und 
Kurtes (vgl. Abb. 146).’) Auch Bugelkannen finden sich noch in diesen Kuppelgrabern, aber 
meistens in etwas entstellter Form und mit fast ganz geometrisch anmutenden Ornamenten; 
nur wenige Ornamente der Bronzezeit haben sich erhalten und fortgebildet.8) Besonders 
wichtig sind wegen dieser Nachwirkungen des mykenischen Stils die nachmykenische Ware 
auf Cypern und die Philisterkeramik in Palastina. In diesen peripherischen Landschaften 
scheint die mykenische Kultur noch eine Nachblute gehabt zu haben, wahrend sich in 
Griechenland selbst der geometrische Stil entfaltete und bald die einer ganz neuen Kunst- 
richtung entsprungenen Dipylonvasen in hochster Vollendung schuf.

B. DIE AGYPTISCHE CHRONOLOGIE
Die absolute Datierung der kretisch-mykenischen Kultur ist von der agyptischen Chrono- 

logie durchaus abhangig. Es ist daher notig, die Grundlagen der agyptischen Chronologie 
nachzuprufen, um so mehr, als bis jetzt auf agyptologischer Seite keine Einigung in den 
Ergebnissen erzielt ist. Ich werde von Ed. Meyers neuen Aufstellungen ausgehen, die gegen 
sie erhobenen Bedenkert erortern und mich dann fur eine chronologische Liste entscheiden 
mussen, die das Gerust fur die in den folgenden Kapiteln festzulegenden zeitlichen Be- 
stimmungen bilden soil.

1) Literatur s. oben irn Fundstattenverzeichnis.
2) Beispiele sind oben S. 64 zusammengestellt.
3) Paribeni, Mon. Ant. XIX Iff. Taf. 1—3. 4) K. MUller, A. M. 1909, 275.
5) W. Leonhard, Hettiter und Amazonen 1911, 114 Anni. 1. Die Tatsache ist mir von M. Burck

hardt bestatigt worden. Nach Belck, Zeitschr. f. Ethnol. 1908, 45ff. sind die Kreter-Philister die
Erfinder der Eisentechnik.

6) Eph. 1904, 22ff. 7) B. S. A. VIII 240ff.; A. J. A. 1901, 125ff. 287ff.
8) B. S. AXIL 24ff.; A. M. 1897, 233ff.

Fimmen, Die kretisch-mykenisdie Kultur 10
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Die agyptische Chronologie ist von Ed. Meyer auf eine neue Basis gestellt worden'), 
indem er den auf die Sothisrechnung gegrundeten agyptischen Kalender zum Ausgangs- 
punkt nahm. Die Agypter rechneten das Jahr zu 365 Tagen. Der Tag des ersten Sichtbar- 
werdens der Sothis (Sirius) vor Sonnenaufgang (Fruhaufgang der Sothis) bezeichnete den 
Jahresanfang, der im 5. und 4. Jahrtausend mit dem Beginn der Nilschwelle zusammen- 
fiel. Da das Sothisjahr nun aber wie das julianische 365’/4 Tage zahlt, war jedes Kalender- 
jahr um ’4 Tag zu kurz bemessen, so dab nach je 4 Jahren der Sothisaufgang einen Tag 
spater eintrat und nach 4 · 365’4 = 1461 Kalenderjahren oder 4 ■ 365 = 1460 Sothisjahren 
wieder auf den im Kalender verzeichneten Jahresanfang, den 1. Thout, fiel. Einen Zeit- 
raum von 1460 Jahren bezeichnete man hiernach als Sothisperiode.

Durch Censorinus ist vom Jahr 140 n. Chr. das Zusammenfallen von Sothisaufgang 
und Jahresanfang bekannt;2) demnach hatte auch in den julianischen Jahren 1321 v. Chr. 
und 2781 v. Chr. das Zusammenfallen stattgefunden. Kennt man nun in irgend einem Re- 
gierungsjahr eines Konigs innerhalb einer Sothisperiode das Kalenderdatum des Fruhauf- 
gangs der Sothis, so kann man bis auf 4 Jahre genau (so lange fSllt ja der Sothisaufgang 
auf dasselbe Datum) dieses Jahr zeitlich festlegen, indem man das Vierfache der Anzahl 
der Tage zwischen dem 1. Thout und dem gegebenen Datum vom Anfangsjahr der Sothis
periode abzieht. Von solchen Sothisdaten sind glucklicherweise einige erhalten.

Aus dem Neuen Reich sind zwei Daten bekannt: das eine in einer Kalendertabelle 
auf der Ruckseite des medizinischen Papyrus Ebers bestimmt das 9. Regierungsjahr Ame- 
nophis’ I. auf eins der Jahre 1549/6; aus dem andern in einem Kalenderfragment von Ele
phantine geht soviel hervor, dab die Jahre 1473/70 oder wenigstens eins von ihnen in die 
Regierungszeit Thutmosis’ III. fallen. Erheblich wichtiger ist ein Sothisdatum des Mittleren 
Reichs, das in dem Berliner Papyrus P. 10012 aus Kahun erhalten ist:3) im 7. Jahr Seso- 
stris’ III. fand der Fruhaufgang der Sothis am 16. Pharmuthi statt; dieses Jahr fallt danach 
zwischen 1881 und 1878, und Sesostris III. begann 1887/4 seine Regierung.

Voraussetzung all dieser Datierungen ist, dab die uberlieferten Sothisdaten der Sothis
periode 2781 —1321 angehoren. Diese Tatsache ist fur die beiden ersten Konige der 18. Dy
nastic unbestritten; die 12. Dynastie mit Sesostris III. setzt Petrie dagegen um eine ganze 
Sothisperiode friiher, also statt um 1881 um 3341 an.1) Diese Fruhdatierung bedingt, dab 
die Zwischenzeit vom Ende der 12. bis zum Anfang der 18. Dynastie rund 1670 Jahre be
trug, eine Zahl, die die aus Manetho zu errechnende, wie sich unten zeigen wird, schon 
viel zu hohe Summe noch ubersteigt, und die mit dem Denkmalerbestand und der Kultur- 
entwicklung dieser Epoche absolut unvereinbar ist. Demnach kann auch die 12. Dynastie 
nur in die Sothisperiode 2781 —1321 gesetzt werden.

1) Agyptische Chronologie (Abh. Berl. Ak. 1904) und Nachtrage zur agyptischen Chrono
logic (Abh. Berl. Ak. 1907), beide in einem Buch zusammengefaBt, franzSsisch von Moret, 
Paris 1912. Obersichtliches Referat Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. 1 2’, § 159—163. Ganz knapp Roeder. 
Praehist. Zeitschr. IV 1912, 419f. [Vgl. die Nachtrage.]

2) Censorinus XXI 10; die Unklarheit des Datums ist von Ed. Meyer, Agypt. Chronol. 23ff, 
beseitigt worden.

3) Zuerst verOffentlicht von Borchardt, Agypt. Zeitschr. 37, 1899, 89ff.
4) Researches in Sinai 1906, 170ff.; Historical Studies 1911, lOff.
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Wenn man nun zeigen kann, daB die innerhalb einer Sothisperiode durch alle Ka- 
lendermonate ziehenden Jahreszeiten in einem bestimmten Jahrhundert wirklich in die 
Monate fallen, die ihnen nach der Sothisrechnung zukommen, so gewinnt man eine Be- 
statigung wenigstens allgemeiner Art fur die Richtigkeit der Sothisrechnung. Aus der Zeit 
Merneptahs liegen Daten der Nilschwelle vor1), die wenigstens so viel erkennen lassen, 
daB die aus der Sothisrechnung in Verbindung mit den Konigslisten der 18. und 19. Dy- 
nastie erschlossene Ansetzung dieses Konigs in die zweite Halfte des 13. Jahrhunderts 
richtig ist. Wichtiger sind diese Jahreszeiten- oder Naturdaten fur die 12. Dynastie. Die 
Flachsernte fiel nach einer Inschrift im Grab des Thoutnacht in El-Bersche, die nach der 
Sothisrechnung urn 1940 zu datieren ist2), auf den 23. Choiak, der in jenem Jahr dem 
gregorianischen 26. Marz entspricht; in den letzten Marz- oder ersten Apriltagen findet in 
der Provinz Minje, zu der El-Bersche gehort, die Flachsernte statt. Die Bergwerksarbeiten 
auf der Sinaihalbinsel wurden wegen des Klimas in der Regel nur von Mitte Januar bis 
Ende Marz ausgefuhrt; daB unter Amenemhet III. einmal am 12. Hathor dort gearbeitet 
wurde3), paBt vorzuglich, da wahrend seiner Regierungszeit nach der Sothisrechnung (1849 
bis 1801) der 12. Hathor in die Abbauzeit fallt; und wenn kurz vorher ein Expeditions- 
leiter, der in den Monaten Phamenoth bis Pachon in die Bergwerke kam4), uber starke 
Hitze klagt, so stimmt das auch wieder, weil im Jahre 1900 Phamenoth bis Pachon gre- 
gorianisch die Zeit vom 23. Mai bis zum 20. August war. Diese Bestimmungen der Jahres
zeiten stutzen die Sothisrechnung, wenn man auch keine genauen Daten aus ihnen ab- 
leiten kann.

Petrie hat seine hohere Sothisperiode auch durch solche Naturdaten zu sichern ge- 
sucht. Dem mathematischen Papyrus Rhind, der unter dem HyksoskOnig Apopi I. ge- 
schrieben wurde, entnimmt er eine Notiz, daB an den Festtagen des Set und der Isis, in 
den Zusatztagen an der Kalenderwende, ein Gewitter und Regen niederging.5) Nach Ed. 
Meyers Aufstellungen fallt wahrend der Hyksosherrschaft im 17. Jahrhundert die Kalender
wende nicht in die Regenzeit; es ist jedoch sehr mdglich, daB die Notiz gerade ein auBer- 
gewohnliches wunderbares Ereignis an dem Fest der Gotter uberliefern will, und dieses 
Ereignis zur Grundlage der Chronologie zu machen, ist hochst gewagt. Gegenuber den 
Daten der Arbeiten in den Steinbruchen zur Zeit Snofrus, die Petrie (ebenda S. lOff.) von 
Marz bis Oktober stattfinden laBt, und auf Grund deren er dann Snofru um 400 Jahre oder 
unter Berucksichtigung der alteren Sothisperiode 1860 Jahre hoher als Ed. Meyer ansetzt 
(um 4700), brauche ich nur auf die erdruckende Mehrzahl der Steinbruchsarbeiten hinzu- 
weisen6), die von Januar bis April stattgefunden haben mOssen und Ed. Meyers Datierung 
des Alten Reiches glanzend rechtfertigen.

Die Sothisdaten und ihre allgemeinen Bestatigungen in den Daten der Jahreszeiten 
geben nur einige Fixpunkte der agyptischen Chronologie; ein chronologisches Gertist ist

1) Ed. Meyer, Nachtrage 39ff. 2) Ebenda 18ff.
3) Petrie, Sinai 168ff.
4) Ed. Meyer, Agypt. Chronol. 180.
5) Histor. Studies 1911, Zusatzblatt nach S. 20; die Notiz ist schon insofern ungenau, als sie 

die Geburtstage des Set und der Isis anstatt auf die Epagomenen in den 1. Monat setzt.
6) Ed. Meyer, Agypt. Chronol. 178ff
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von ihnen aus erst durch die Listen mit der Reihenfolge der Herrscher und der Dauer ihrer 
Regierungen zu gewinnen. Um 280 v. Chr. hat Manetho in seinen Αιγυπτιακά υπομνήματα 
die Herrscher Agyptens von Menes bis Artaxerxes III. in 30. Dynastien eingeteilt; seine 
Einteilung ist bis heute ublich geblieben. Sein Werk ist leider nicht erhalten; nur Auszuge 
z. T. mit starken Entstellungen liegen bei Julius Africanus und Eusebius vor. Durch die 
Denkmaler hat sich dann herausgestellt, daB auch die ursprungliche Fassung des Werkes 
Manethos sehr fehlerhaft war, besonders in starken Ubertreibungen der Regierungsdauer 
von Herrschern und Dynastien. Mit der Sothisrechnung sind seine Angaben vollends un- 
vereinbar.

Glucklicherweise sind neben der manethonischen Oberlieferung noch weitere Listen 
erhalten. Es sind das einmal drei sogenannte KSnigstafeln von Karnak, Sakkara und Aby
dos, die Listen verstorbener Konige ohne Absicht der Vollstandigkeit enthalten. Besonders 
wichtig aber ist der leider arg verstummelte Turiner Konigspapyrus, eine amtliche KOnigs- 
liste mit Angabe der Regierungszeiten von Menes an, aus einem Buro vom Ende der 
19. Dynastie. Erst Ed. Meyer hat ihm die seiner Bedeutung angemessene Ehre wiederge- 
geben und seine Angaben zum Aufbau des chronologischen Gerustes voll ausgenutzt. 
Neben ihm ist fur das Alte Reich nur noch der Stein von Palermo, ein Stuck 'Reichsannalen 
des Alten Reichs’ aus der 5. Dynastie, von groBerer Bedeutung.

Mit Hilfe und durch scharfsinnige Interpretation dieser Urkunden hat Ed. Meyer chro- 
nologische Listen hergestellt, die von den manethonischen besonders in den alteren Dy
nastien ganz erheblich abweichen. Wahrend Manetho fur die ersten beiden Dynastien 
565 Jahre zahlte, berechnet Meyer diese auf ungefdhr 420 Jahre; fur jede einzelne Regie- 
rung der 12. Dynastie, die aus den Denkmalern gut bekannt ist, ergibt sich fur Meyer eine 
von Manetho abweichende Zahl; fur das Interval! zwischen der 12. und 18. Dynastie gibt 
Manetho in der Uberlieferung bei Africanus 1590 Jahre an, die bei Ed. Meyer auf nur 210 
Jahre zusammenschrumpfen! Diese letzte Zahl, die Meyer dadurch erzielt hat, daB er die 
aus der Quellenanalyse gewonnenen Regierungslisten in den Rahmen der Sothisdaten ein- 
setzte, scheint mir durchaus gesichert zu sein. DaB gerade bei ihr der Zweifel eingesetz 
bat, beruht nur darauf, daB diese Summe sich am weitesten von der altgewohnten Uber- 
lieferung entfernt.

Wenn ich trotzdem die gegen Meyers Ansatze geauBerten Bedenken noch erortere, 
so tue ich es, urn auch denen gerecht zu werden, die aus der knapperen Formulierung 
meiner ersten Bearbeitung den SchluB zogen, die Schwierigkeiten, die einer absoluten 
dgyptischen Chronologie sich entgegenstellen, wdren mir nicht zum BewuBtsein gekommen.1) 
Die Bedenken richten sich im wesentlichen gegen zwei Punkte: gegen die Moglichkeit der 
genauen Sothisbeobachtung und die allgemeine Gultigkeit des auf ihr beruhenden Kalen- 
ders und gegen die starke Kritik an der manethonischen Uberlieferung.

Ed. Meyer hat gezeigt, daB in den Pyramidentexten des Alten Reichs schon die 5 Epa- 
gomenen, die das 365tagige Jahr voraussetzen, und die Verknupfung der Sothis mit dem 
Jahr vorkommen.8) Da der Kalender nun nur zu einer Zeit eingefiihrt sein kann, als das 
Kalenderneujahr mit dem Fruhaufgang der Sothis zusammenfiel, so ist der spStestmdgliche

1) v. Bissing, Berl. phil. Woch. 1912, 848. 2) Agypt. Chronol. 38ff.
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Termin der Kalendereinfuhrung das Jahr 4241 v. Chr. Und der Ort der Sothisbeobachtung 
muB die Gegend von Memphis gewesen sein, wie aus dem Datum des 19. Juli hervorgeht, 
an dem fur Memphis der Sothisfruhaufgang stimmt, der in Theben schon mehrere Tage 
fruher eintrat. Im Jahr 4241 entspricht der 19. Juli dem gregorianischen 15. Juni, also in 
der Tat gerade dem Beginn der Nilschwelle.

Dieser glanzend in sich zusammenstimmenden Beweisfuhrung hat man mit einem 
Hinweis auf die Schwierigkeit der Beobachtung des ersten Sichtbarwerdens der Sothis in 
der Morgendammerung vor Sonnenaufgang nicht viel anhaben konnen.1) Der Sirius ist einer 
der hellsten Sterne. Als man einige Jahrhunderte hindurch sein stetes Wiedererscheinen 
mit dem Anwachsen des Nils bemerkt hatte, muBte sich der Glaube an einen Zusammen- 
hang mit den naturlichen Jahreszeiten herausbilden. Damit war der Ausgangspunkt fur die 
Jahresrechnung gegeben. Sobald man noch die Unstimmigkeit des 365tagigen Kalenders 
mit dem Sothisjahr eine Zeitlang hindurch verfolgt hatte, war das Verhaltnis vom Sothis- 
jahr zum Wandeljahr klar, und die kyklische Berechnung des Sothisfruhaufgangs, die als 
besonders schwierig hingestellt wird, ohne weiteres moglich. Durch einfache Beobachtung 
ohne astronomische Kenntnisse und Instrumente muBte sie sich ja bestatigen. DaB wegen 
der angeblichen Beobachtungsschwierigkeiten gar das jahrliche Fest des Sothisaufgangs 
ohne Rucksicht auf das wirkliche Erscheinen durch kdnigliches Dekret von Zeit zu Zeit fest- 
gesetzt sei2), ist eine so willktirliche und unbegrundete Hypothese, daB sie sich von selbst 
richtet. Die Bedenken endlich, die sich gegen die Allgemeingultigkeit des ursprunglich fur 
den Parallel von Memphis berechneten Kalenders in ganz Agypten richten, sind graue 
Theorie; in Wirklichkeit wird sich der einmal an einem Ort bewahrte Kalender mit de 
ersten politischen Einigung im ganzen Land verbreitet haben. Wenn in Theben wirklich 
die Sothis einige Tage fruher als in Unteragypten in der Morgendammerung beobachtet 
werden konnte, so gab die Einheit des Reiches und der Kultur doch eine Gewahr fur die 
Unantastbarkeit des Kalenders. Die Sothisrechnung und die von ihr abgeleiteten Daten haben 
sich also bisher als unanfechtbar erwiesen.

Das zweite Bedenken betrifft die Kritik Manethos und richtet sich hauptsachlich gegen 
Ed. Meyers Zusammenstreichen der manethonischen Zahlen in dem Intervall zwischen dem 
Ende der 12. und dem Beginn der 18. Dynastie, von dem die Datierung der bedeutenden 
12. Dynastie und der aiteren Zeiten — wenn man das Sothisdatum von Kahun nicht gelten 
lassen will — abhangig ist.8) DaB Manetho, zumal in der uns erhaltenen Oberlieferung, 
groBe Fehler enthalt, sahen wir schon oben; das bestreitet auch niemand auBer Petrie, der 
Manethos Zahlen noch ubertreibt. Es handelt sich nur um das MaB, urn das seine Angaben 
zu reduzieren sind. In dieser Zeit des Verfalls und der Fremdherrschaft, der Usurpatoren 
und Eintagsregenten die Herrscherlisten, in die alle erreichbaren Namen eingetragen waren, 
die bei Manetho wiedererscheinen, mit scharfster Kritik zu betrachten, liegt Grund genug 
vor. Es fehlt jeder Anhaltspunkt in den Quellen, der der Kritik eine Grenze setzt. Aber 

1) Ginzel, Handbuch d. mathemat. u. techn. Chronologie 1 1906, 221f.; II1911, 501f.
2) Legge, Rec. d. trav. XXXI 1909, 106ff.
3) v. Bissing und Wiedemann datieren die 12. Dynastie in die erste HSlfte bzw. in die

Mitte des 3. Jahrtausends.
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eben darum kann man die Frage der Dauer des Intervalls aus Manetho selbst weder in 
der einen nocb in der anderen Richtung losen.

Nun ist die uberaus geringe Anzahl von Denkm31ern und Zeugnissen aus dieser 
Periode auffallend. Petrie, der sie alle sorgfaltig gesammelt hat, berechnet, dab auf ein Jahr- 
hundert dieser Zeit etwa der funfzigste Teil an Monumenten kommt, wie in normalen 
Zeiten.1) Ob da nicht seine vielen Jahrhunderte etwas einzuschranken sein werden? Dafur 
sprache schon die geringe Weiterentwicklung der agyptischen Kunst in dieser Epoche. Und 
in der Tat bezeugen alle neueren Ausgrabungen von Fundschichten dieser Zeit in Agypten, 
dab das Interval! zwischen der 12. und 18. Dynastie nur so kurz wie moglich angenommen 
werden darf.

Garstang und Jones haben z. B. bei Esne eine Nekropole ausgegraben, die von der 
12. Dynastie durch die Hyksoszeit bis zur 18. eine fortlaufende Reihe von Funden enthielt, 
deren Typen sich durchaus gleichformig bleiben;2) nach ihren Resultaten schatzen sie bei 
gleichbleibender Bevolkerung die Dauer des Intervalls auf zwei Drittel der Dauer der 
12. Dynastie, also auf noch weniger, als Ed. Meyers Annahme erfordert. Spiegelberg und 
Newberry fanden in der thebanischen Nekropolis eine Anzahl von Gegenstanden aus der 
Intervallzeit, deren Formentwicklung sie ebenfalls zur Uberzeugung von der kurzen Dauer 
der Zwischenzeit fuhrte.8) W. Schmidt meint in einer zusammenfassenden Besprechung der 
Chronologie dieser Zeit, dab die Ausgrabungsplatze aus dieser Periode sich kaum uber 
zwei bis drei Jahrhunderte zu erstrecken scheinen, und dab die Gegenstande der 13. Dy
nastie den in der 17. und im Anfang der 18. Dynastie in Gebrauch befindlichen Stucken 
sehr hhneln.4) Ein Generationen hindurch benutztes Massengrab in Der el Bahari enthielt 
Sarge und Beigaben vom Ende der 12. Dynastie durch die 13. Dynastie und die Hyksos
zeit bis in den Anfang der 18. Dynastie5) — auch diese anscheinend ununterbrochenen Be- 
stattungen lassen nur ein Intervall von kaum mehr als zwei Jahrhunderten zu.

Und soil nun zwar die agyptische Chronologie in den Einzeifragen die Richtschnur 
der mykenischen sein, so konnen doch auch umgekehrt die kretischen und mykenischen 
Fundtatsachen fur die Hauptpunkte der agyptischen Chronologie in der Weise von ent- 
scheidender Bedeutung sein, dab sie sich nur mit einem System der agyptischen Chrono
logie in jeder Beziehung vertragen. So lassen sich wirklich, wie hier vorausgreifend gesagt 
werden darf, die kretisch-mykenischen Funde nur erklaren unter Voraussetzung der auf die 
Sothisrechnung gegrundeten Chronologie und eines moglichst kurzen Intervalls zwischen 
der 12. und 18. Dynastie.6)

Wenn die Denkmaler so eindeutig sprechen, so besteht die Kritik an Manethos Listen 

1) Historical Studies 1911, 12ff. Demgegenuber Ed. Meyer, Agypt. Chronol. 60ff.
2) Egypt Exploration Fund, Archaeol. Report 1905/06, 20.
3) Northampton, Spiegelberg, .Newberry, Report on some Excavations in the Theban Ne

cropolis 1908, 4.
4) Comptes rendus du Congres d’arch6ologie, Athen 1905 , 358. Eine auffallende Ahnlich- 

keit der offiziellen Kunst des Anfangs der 18. Dynastie mit der des Mittieren Reichs gibt auch 
von Bissing zu (Denkmaler d. agypt. Skulptnr, Text zu Taf. 40).

5) Earl of Carnarvon and Carter, Five years Explor. at Thebes 1912, 64ff. nach Ed. Meyer, 
Gesch. d. Alt. I 2s, § 298 A.

6) Zu derselben Ansicht ist auch Evans gekommen, Scripta Minoa I 31.
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ganz gewiB zu Recht, und ich sehe nun keine Veranlassung mehr, die wohlbegrundeten 
Ergebnisse der Agyptischen Chronologie Ed. Meyers anzuzweifeln. Wenn man diese ver- 
einigt, so ergibt sich cine Liste, die bis zur 11. Dynastie auf etwa 100 Jahre, in der 12. 
und in der ersten Halite der 18. Dynastie auf vier Jahre genau ist; Thutmosis III. ist durch 
Angaben von Neumondfesten, deren Daten man kennt, sogar ganz genau festgelegt. In 
den Obrigen Regierungszeiten ist ein Fehler von etwa zehn Jahren moglich.

Aufgenommen sind in die folgende Liste im allgemeinen nur die Daten, die im Lauf 
der anschlieBenden Untersuchung verwertet sind.

1. und 2. Dyn. 3315—2895, in der 1. Dyn. Ghent, Ten, Smerchet.
3. Dyn. 2895—2840.
4. Dyn. 2840—2680, erster KOnig Snofru; ferner Cheops und Mykerinos.
5. Dyn. 2680—2540, darin Sahure.
6. Dyn. 2540—2390.
7. und 8. Dyn. 2390—2360.
9. und 10. Dyn. 2360—2160.

11. Dyn. 2160—2000, darin Mentuhotep III.
12. Dyn. 2000—1788, Amenemhet I. 2000—1970.

Sesostris I. 1970—1935.
Amenemhet II. 1935—1903.
Sesostris II. 1903—1887. 
Sesostris III. 1887—1849. 
Amenemhet III. 1849—1801. 
Amenemhet IV. 1801 —1792. 
Sebeknofrure 1792—1788.

13. Dyn. 1788—1660, darin Sebekhotep III.
15. und 16. Dyn. Hyksoskonige 1675—1580, darunter Chian und Apopi I.
14. und 17. Dyn. gleichzeitig.
18. Dyn. 1580—1350, Amosis 1580—1557.

Amenophis I. und Thutmosis I. 1557—1501.
Thutmosis III. 1501 —1447, einschlieBlich Thutmosis II. und Hat- 

schepsowet. 
Amenophis II. 1447—1420. 
Thutmosis IV. 1420—1411. 
Amenophis III. 1411 —1375, Gemahlin Teje. 
Amenophis IV. Echenaton 1375—1358. 
Tutenchamon und andere 1358—1350.

19. Dyn. 1350—1200, Ramses II. 1296—1230. 
Merneptah 1230—1220. 
Sethos II. 1214—1210.

20. Dyn. 1200—1090, Setnecht 1200—1198.
Ramses III. 1198—1167.

21. Dyn. 1090—945, Pinotem I. 1067—1026.
22. Dyn. 945—745, darin Schoschenk I.—IV. und Osorkon I. und II.
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C. KRETISCH-MYKENISCHE FUNDE AUS DATIERBAREN 
FUNDSTELLEN AGYPTENS

Die absolute zeitliche Festlegung der kretisch-mykenischen Kultur, die im folgenden 
versucht werden soil, 1st in erster Linie deshalb mOglich, weil Gegenstande aus bestimmten 
Perioden dieser Kultur in datierbaren agyptischen Fundschichten vorkommen und anderer- 
seits datierbare agyptische Gegenstande in den Fundschichten der kretisch-mykenischen 
Kultur.

Bevor ich die aus dem kretisch-mykenischen Kulturgebiet nach Agypten eingefiihrten 
Gegenstande zusammenstelle, muB ich die Beziehungen Agyptens zur neolithischen Kultur 
im Gebiet des Agaischen Meeres ablehnen, die man aus ein paar in Agypten gefundenen 
Vasengattungen hat erkennen wollen, und die ich selbst, solange ich die Originale nicht 
kannte, fur moglich hielt. Ich bedaure, daB die von mir (Zeit und Dauer 1909, 44) ganz 
ausdrucklich als bloBe Moglichkeiten erwahnten Beziehungen, uber die mit dem bisher be- 
kannten Material nicht zu entscheiden sei, von anderen Gelehrten') als feste Tatsachen hin- 
genommen sind, und halte es daher urn so mehr fur meine Pflicht, auf die Scheingrilnde 
dieser Kulturbeziehungen noch einmal einzugehen.

In Agypten ist an mehreren Stellen, immer aber in verhaltnismaBig wenig Exemplaren, 
eine eigenartige Gattung schwarzer Vasen mit eingeritzten und mit einer weiBen 
Kalkart ausgefullten Ornamenten gefunden worden. In der Regel sind es kleine, dicke 
Schalen oder Napfe aus ziemlich weichem Ton; die Muster bestehen hauptsachlich aus 
punktgefullten Dreiecken und Zickzackbandern; die Einritzungen sind kurze, tiefe Stiche 
oder auch Linien. Diese Vasengattung kommt vor in Oberagypten in Negade und Ballas2), 
in Dendere8), in Abedije und Hu4), in Abydos5) und im Norden in Dahschur.6) Die Funde 
von Negade und Ballas setzte Petrie anfangs in die Zeit der 7.—9. Dynastie7); er sah sich 
aber, nachdem er in Dendere die Kultur dieser Dynastien kennen gelernt hatte, genotigt, 
sie der Zeit vor der 1. Dynastie zuzuschreiben.8) In dieselbe Zeit gehoren die Funde von 
Abedije und Hu. Die ubrigen Fundstellen enthielten nur einzelne Stucke, die in Abydos 
der 1. und 3. Dynastie angehoren, in Dendere und Dahschur nur der 3. Dynastie. Die 
kleinen Henkelkannen mit engem Hals, die sich in der Hyksoszeit in Agypten finden, stehen 
trotz der ahnlichen Technik mit dieser Gruppe von Schalen und offenen Napfen in keinem 
Zusammenhang.9) Die Zeit dieser Vasengattung wird im wesentlichen die letzte Periode vor 
der 1. Dynastie sein, da sie sich in die Zeit der ersten Dynastien noch vereinzelt fortsetzt.

1) v. Lichtenberg, Einflusse der agaischen Kultur auf Agypten und Paiastina (Mitteil. d. 
Vorderasiat, Gesellsch. 1911, 2) 71 ff.; Behn, Vorhellenistische AltertUmer der Ostlichen Mittelmeer- 
lander (Katal. d. ROm.-German. Central-Mus. in Mainz IV 1913) 53.

2) Petrie and Quibell, Naqada and Ballas 1896 Taf. 30.
3) E. E. F. 17, Petrie, Dendereh Taf. 21 oben links.
4) E. E. F. 20, Petrie, Diospolis parva, Titelbild und Taf. 14, Klasse N.
5) E. E. F. 22, Petrie, Abydos I Taf. 4 Nr. 9 u. Taf. 51 Nr. 17; de Morgan, Recherches sur 

les origines de 1’Egypte I 1896 Taf. I 1.
6) de Morgan, Recherches I Taf. XI. 7) Naqada S. 60f. 8) Diospolis parva S. 2.
9) Vgl. unten S. 159.
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Diese ganze Klasse ist nach Petries Urteil von auswarts nach Agypten eingefiihrt, da 
Material, Technik und Stil in Agypten vollig unbekannt seien.1) Einen durchgehenden Unter- 
schied von der sogenannten 'kreuzweis liniierten’ Keramik2) derselben Periode vor der 
1. Dynastie, die, wie Petrie zugibt, sicher lokalen Ursprungs ist8), hat er aber nicht festzu- 
stellen vermocht. Die weiBen Kreuzlinien komrnen ja nicht nur auf roter, sondern auch auf 
schwarzer Ware vor und erinnern in ihren Dreiecks- 
und Zickzackmustern sehr an die Dekoration der 
schwarzen eingeritzten Vasen. Petrie nennt Funde 
ahnlicher Keramik aus Spanien, Bosnien und Troja4); 
nahere Parallelen lieBen sich aus dem neolithischen 
Kreta anfuhren5); aber die ganze agyptische Gruppe 
scheint mir nach dem oben Gesagten keinen Grund 
fur die Annahme fremden Ursprungs zu geben.

Petrie behauptet auch, daB die schwarze, 
glatte Keramik, die in Abydos in Ruinen der 1. Dy
nastie vertreten ist6), in Material, Glattung und Form 
wieder ganzlich unagyptisch sei, aber der kretischen 
Keramik so ahnele, daB Scherben von Kreta und 
von Agypten 'wie von einem Stuck gebrochen zu 
sein scheinen’.7) Einen Beweis durch Formvergleichung bleibt er auch dafur schuldig. Wieder 
in Abydos im Grab des Chent, des Ten und des Smerchet, die alle der 1. Dynastie an- 
gehoren, ist eine dritte Gruppe von Vasen gefunden worden, die, wie ihre Lage im Grab 
des Chent beweist, nicht spater hineingebracht sein konnen.8) Es sind dies zumeist ein- 
henklige Kruge (Abb. 147) aus weichem, gelblichem Ton mit weiBem Oberzug; auf diesem 
sind grOBtenteils in roter Farbe lineare Muster: Winkel, Zickzacklinien, mit Punkten oder 
Gittern gefullte Dreiecke u. a. angebracht. Andere Vasen derselben Form scheinen ganz mit 
der roten Farbe uberzogen zu sein. Petrie hat diese ganz unagyptischen Vasen als Import 
vom Agaischen Meer aufgefaBt, konnte Parallelen aber nicht aufweisen.

Die Vasenform kommt in den fruhen Schichten des kretisch-mykenischen Kulturge- 
biets nicht vor°); sie erinnert jedoch an die etwas schlankeren roten TongefaBe wohl aus 

1) Naqada S, 38; Diospolis parva S. 14f.
2) Naqada Taf. 28 u. 29; Diospolis parva, Titelbild u. Taf. 14, Klasse C.
3) Naqada S. 37f. Eine gute knappe Obersicht Uber die Zeiten dieser Vasenklassen findet 

man bei Reisner, The Early Dynastic Cemeteries of Naga ed Der I 1908, 128f.; vgl. jetzt auch 
v. Bissing, TongefaBe I 1913 (Catal. gen. du Mus6e du Caire).

4) Naqada S. 38; Diospolis parva S. 14. 5) J. H. S. XXIII 1903 Taf. IV.
6) E. E. F. 24, Petrie, Abydos II Taf. 12 Nr. 267—269; Taf. 42 Nr. 20—36.
7) Petrie, Methods and Aims in Archaeology 1904, 166.
8) E. E. F. 21, Petrie, Royal Tombs II Taf. 54 S. 46f. E. E. F. 22, Petrie, Abydos I Taf. 8

Nr. 1—8, 15—19; Petrie nennt die KOnige Zer, Den und Mersekha.
9) Die Vasen einer spatmykenischen oder submykenischen Vasengattung zuzurechnen, wie 

Hall, Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 1909, 148 A. 45 vermutungsweise SuBert, liegt 
keinerlei Grund vor. Die Annahme nachtrUglich und viel spater in die Graber gebrachter Weihe- 
gaben widerspricht auch Petries ausdrUcklichen Angaben Uber den ungestOrten Befund.
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Abb. 148. Knopf- 
stempel aus Amor- 

gos.

dem Libanongebiet auf den Reliefs des Totentempels des Sahurg (5. Dynastie).1) Wenn 
man daher Import dieser Keramik in Agypten fur unabweisbar halt, wird man am ersten 
an asiatische Herkunft zu denken haben.

Haben wir somit von keramischem Import aus dem kretisch-mykenischen Kulturge- 
biet nach Agypten in diesen fruhen Zeiten keinen Beweis2), so ist doch nicht ausgeschlos- 
sen, dab dennoch schon ein Seeverkehr zwischen beiden Gebieten bestanden hat; uralter 
agyptischer Seeverkehr labt sich bis mindestens nach Byblos hin nachweisen3), und dab die 
Schiffahrt im aghischen Gebiet ebenfalls schon in den fruhesten Zeiten, die wir kennen, 
stark betrieben wurde, ist oben S. 116ff. gezeigt worden. Fur die Datierung der altesten 
Schichten der kretisch-mykenischen Kultur haben wir jedoch auf agyptischem Boden einst- 
weilen keinen Anhaltspunkt.

Mit Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht mit voller Sicherheit lassen 
sich Beziehungen Kretas zu Agypten wahrend der 6. bis 11. Dynastie 
durch Dokumente belegen.

Mehrmals, aber nie in grober Zahl, sind in Agypten eigenartige 
Siegelstempel aus Ton, Knochen, Elfenbein oder Stein in Form von 
Knopfen mit meistens runder Scheibe und einer Ose auf dem Rucken 
gefunden worden.4) Sie tragen oft symmetrisch angeordnete Strich- 
muster, Maander und Schnorkellinien, seltener schematisch gestrichelte 
Tier- und Menschenfiguren. Wenn einmal Hieroglyphen vorkommen, so 
sind sie in mibverstandener Weise entstellt. Ein paar mit diesen Knopf- 
stempeln zusammengefundene langsdurchbohrte Halbzylinder tragen die- 
selben Muster. Der Hauptfundplatz ist Mahasna unweit von Abydos5); 
einzelne Stucke sind z. B. in Hu6) und in Dendere’) gefunden worden. 

Fast ausschlieblich kommen sie in Grabern der 6. und der folgenden Dynastien vor; in 
der 11. scheinen sie ganzlich verschwunden zu sein.8) Sie lassen sich also auf die zweite 
Halfte des dritten Jahrtausends fest bestimmen.

Der Knopf ist unagyptisch und wurde in Agypten an der Kleidung nicht gebraucht. 
Dagegen findet sich in Sudeuropa und Kleinasien die Knopfform gerade von Stempeln 
schon von neolithischer Zeit an, bald mit besonderem Osenansatz, bald mit einfacher Durch- 
bohrung. Man kennt diese meist tonernen Stempel aus Hohlen Liguriens9), aus Sieben-

1) Borchardt, Mitteil. Deutsch. Or. Ges. 37, 1908, 16 Abb. 6; Das Grabdenkmal des KOnigs 
SahurS I 1910 (14. wiss. VerOffentl. d. Deutsch. Or. Ges.) 18 Abb. 13.

2) Zu dem gleichen SchluB kamen Peet, B. S. A. XVII 1910,1, 253f.; Reisinger, Kret. Vasen-
malerei 1. 3) Sethe, Agypt. Zeitschr. 45, 1908, 7ff.

4) Die Klasse ist behandelt von Petrie, The Antiquary 32, 1896, 134ff.; Petrie, Methods 162f.; 
Newberry, Scarabs 1906, 56ff., immer mit Abbildungen.

5) E. R. A. 7, Garstang, El Mahasna and Bet Khallaf Taf. 39 S. 33f.
6) E. E. F. 20, Petrie, Diospolis parva Taf. 25 S. 39.
7) E. E. F. 17, Petrie, Dendereh S. 10.
8) Nur in Nubien finden sich Knopfstempel aus Fayence oder mit Fayenee iiberzogenem 

Stein noch in Grabern der 12. Dynastie, wie mich ein Besuch des neuen nubischen Museums auf 
Elephantine lehrte.

9) Issel, Bull. Pal. Ital. XIX 1893 Taf. 2.
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Evans Abb. 87. Evans Abb. 12. Newberry Abb. 38.

Abb. 149—154. Agyptische und kretische Siegel.

burgen') und Bulgarien2), aus den altesten Schichten von Sesklo3) und Tsani4) in Thes- 
salien und aus Troja5), wo auf einigen solcher Stempel, die jedenfalls der zweiten Stadt 
angehoren, den agyptischen ganz nahestehende Muster vorkommen.6) In Kleinasien gibt 
es Beispiele ferner aus Bos-ojuk in Phrygien’) und Kara-ojuk in Kappadokien.8)

In Kreta sind zahlreiche Knopfstempel gefunden worden, deren Ornamentik mit den 
agyptischen Stucken auffallend ubereinstimmt. Besonders viele kamen in einer primitiven 
Tholos von Hagia Triada vor9), auch sehr viele in den leider noch unpublizierten Tholoi 
von Kumasa, Porti, Platanos und Kalathiana, andere zerstreut, einige in dem Grabdepot 
von Hagios Onuphrios10), das durch seine Beziehung zur alteren Kykladenkultur wichtig 
ist. Ein Knopfstempel mit Spiralornamentik (Abb. 148) wurde auf Amorgos gefunden.”) Die 
kretischen Fundplatze gehoren der zweiten Halfte der fruhminoischen Epoche an. Die Stempel 
sind aus demselben Material wie in Agypten hergestellt, aus Knochen, Elfenbein, Steatit oder 
anderen Steinsorten, wahrend Ton selten ist. Manchmal kehrt sogar dieselbe Art der Ver- 
zierung des Osenbuckels wieder.12) Schnorkel- und Maanderlinien herrschen auch in Kreta 
in der Ornamentik vor; ein paar Mal finden sich auch Blattmuster und, wie auf Amorgos, 
Spirallinien, die unter den agyptischen Mustern nicht vorkommen. Um einzelne Beispiele 
herauszugreifen (Abb. 149—154), moge man die Kreuz- und Querstriche Newberry, S. 59, 
Abb. 4G mit den gleichen Mustern Halbherr Taf. X vergleichen, die Vierteilung Newberry 
Abb. 45 und Mahasna Taf. 39 Nr. 440 mit der ahnlichen Evans Abb. 86 u. 87 und Halbherr

1) Teutsch, Mitteil. d. Wien. Praeh. Commiss. I 1903, 368f. Abb. 12—14; Laszlo, Dolgozatok, 
Travaux archSol. du musSe de Koloszvar II 1911, 237 Abb. 78.

2) Filow, Arch. Anz. 1913, 348 Abb. 3.
3) Tsuntas, Σιμήνιον καί Σίκλον 339ff.
4) Wace and Thompson, Prehistoric Thessaly 149.
5) DOrpfeld, Troja und Ilion 388f. Abb. 369 u. 370 (von Schliemann und GOtze als Bursten- 

griffe aufgefaBt).
6) Schliemann, Atlas trojanischer AltertUmer 1874 Taf. 19.
7) KOrte, Ath. Mitt. 1899, Taf. III 1 u. 2; S. 34ff.
8) Chantre, Mission en Cappadoce 1898 Taf. VI 14/15.
9) Halbherr, Mem. Ist. Lomb. 1905 Taf. X u. XI, Abb. 25 u. 26.

10) Evans, Cretan Pictographs 1895 S. 16 Abb. 12, S. 107f. Abb. 84 87,
11) DUmmler, Ath. Mitt. 1886 Beil. II; KI. Schr. III 62 Abb. 81.
12) Vgl. Halbherr Taf. X (rechts Mitte) mit dem flacheren Stuck Newberry S. 58 Abb. 40.
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Taf. X u. XI, und das eigenartige Gebilde Evans Abb. 85 mit dem Stuck Petrie, Anti
quary 32, S. 136 Abb. 19.

Es kann kein Zweifel sein, daB diese nahe Verwandtschaft auf Gleichzeitigkeit be- 
ruht. Ob Kreta das gemeinsame Ursprungsland ist, kann nicht entschieden werden; dafur 
sprache das Vorkommen einer anscheinend kretischen vierseitigen Bilderschriftgemme in 
Mahasna.’) MOglich ist auch, daB beide Fundkomplexe von Kleinasien ihren Ausgang ge- 
nomrnen haben, da ahnliche Knopfstempel aus Stein, allerdings meistens mit entwickelteren 
figurlichen Darstellungen, aus der Gegend von BoghazkBi und Kaisarije in Kappadokien2) 
bekannt sind, oder daB auch die kretischen Knopfstempel auf ein in Agypten wohnendes 
Fremdvolk zuruckgehen3), wodurch die uberraschende Ahnlichkeit anderer z. B. in den 
Kuppelgrabern von Hagia Triada gefundener Anhangsel wie Figurchen, FuBe u. a. (Halb- 
herr Taf. XI 27) mit agyptischen dieser Zeit (Beispiele in Naga ed Der und eben in Ma
hasna Taf. 39) erklarlich wurde. Jedenfalls sind nahe Beziehungen vorhanden, die die Gleich
zeitigkeit der 6. bis 11. Dynastie mit dem jiingeren Teil und Ausgang der fruhminoischen 
Epoche zur Voraussetzung haben. Somit diirfte die spatere fruhminoische Epoche der 
zweiten Halfte des 3. Jahrtausends angehOren und ebenso die ihr ungefahr gleichzeitige 
altere Kykladenkultur.

Genauer lassen sich die mittelminoischen Perioden durch agyptische Funde zeitlich 
bestimmen. Die wichtigsten Fundplatze fur die Datierung der Kamareskultur sind Kahun 
am Rande des Fajum und Abydos in Oberagypten. In Kahun hat Petrie eine Stadt ausge- 
graben, die in der 12. Dynastie Sesostris II. (1903—1887) bei Errichtung seiner Pyramide 
fur die Arbeiter hat bauen lassen.4) Die Stadt ist nach dem Tode Sesostris’ II. begreiflicher- 
weise rasch wieder verodet; nur an ganz vereinzelten Stellen haben in der 18. Dynastie 
noch einmal Eindringlinge gewohnt. Als die Stadt noch ihre voile BevOlkerung hatte, pflegte 
man den Schutt auBerhalb der Mauern abzuladen. Die so gebildeten Sdhutthugel, die also 
gewiB der 12., hochstens noch dem Anfang der 13. Dynastie angehd^en, enthielten nun 
eine Anzahl Kamaresscherben.

Diese Datierung der Kamaresvasen ist von v. Bissing bestritten worden.5) Er fuhrt 
agyptische Vasenformen an, die in den Schutthugeln von Kahun vorkommen, sonst aber 
in der 12. Dynastie unbekannt waren, wahrend sie sich in der folgenden Obergangszeit 
und in der 18. Dynastie fanden. Dazu rechnet er hauptsachlich die Flaschen mit mehrfach 
eingezogenem Hals (Kahun Taf. XIII 42, 43, 50, 52). Genau diese Formen, die ubrigens 
auch schon in der Zeit vor der ersten Dynastie vorkommen6), finden sich aber in der Ne- 
kropolis des Mittleren Reichs zu Benihasan ’), in der Funde der Folgezeit in geradezu auf- 
failiger Weise ganzlich fehlen. Und sind wirklich ein paar Vasen spater in die Schutthaufen

1) El Mahasna Taf. 39 Nr. 319, grOBer S. 34 oben; Evans, Scripta Minoa I 129 Abb. 66.
2) Chantre, Mission en Cappadoce 1898, 160f.
3) Vielleicht darf man hier an die Hanebu denken, die in der 12. Dynastie den Agyptern 

untertan waren, aber schon viel friiher in Agypten genannt werden; Hall, The Oldest Civil, of 
Greece 1901, 158ff.; Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I 2s § 228 u. 291.

4) Petrie, Kahun, Gurob and Hawara 1890, 21 ff.; Illahun, Kahun and Gurob 1891, 5ff.
5) Strena Helbigiana 1900, 20ff. 6) Petrie and Quibell, Naqada Taf. 26 Nr. 51a u. b.
7) Garstang, The Burial Customs of ancient Egypt 1907 Taf. XV 48—52 (Grab 16, 276,506,545)
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gelangt, so ist es doch weitaus wahrscheinlicher, dab die Kamaresscherben in die Zeit 
fallen, der der allergroBte Teil der Keramik, und der auch die Skarabaen und Papyri an- 
gehoren, in die Zeit der 12. Dynastie.

Diese Annahme wird zur Tatsache durch den Fund in Abydos, der die zeitliche An- 
setzung der Kahuner Scherben in schonster Weise bestatigt. Garstang fand dort in dem 
unberuhrt erhaltenen Grab 416 zusammen mit Siegelzylindern nur von Sesostris III. (1887 
bis 1849) und Amenemhet III. (1849—1801) und Vasen und Schmucksachen der 12. Dy
nastie eine schdne Kamaresvase (Abb. 155), auf der auf schwarzem Grunde Rosetten und 
Punktmuster in WeiB und Orange gemalt sind.1)

Um die Bedeutung dieser in Agypten gefundenen Kamaresvasen und -scherben fur 
die zeitliche Ansetzung der kretischen Kulturperioden erkennen zu lassen, werden einige 
kretische Parallelen erwunscht sein. Mit der Vase von Abydos (Abb. 155) vergleiche man 
eine Vase gleicher Form aus dem Palast von Knossos, B. S. A. IX 120, die als charakteristi- 
sches Beispiel der Keramik der 2. mittelminoischen Periode gelten kann; ein etwas reicheres 
Muster ist hier in denselben Farben ausgefuhrt. Die Form ist in mittelminoischer Zeit uber- 
aus haufig; Beispiele: Mon. Ant. XII 111 Abb. 43; XIV 491 Abb. 95; Rend. d. Linc. 1907 
Abb. 9; Maraghiannis, Antiqu. cret. II 47 (Nr. 7 = unserer Abb. 156; Phastos); Mon. Ant. XIV 
Taf. 43, 1 (Hagia Triada); J. H. S. XXI 1901, 88 Abb. 14; XXIII 1903, 177f. Abb. 4 u. 5 
(Knossos). Die weiBe Rosette mit orange Mittelpunkt der Vase von Abydos kehrt gerade auf 
den feinsten Erzeugnissen der Blutezeit der Kamareskultur, den papierdunnen Tassen, gern 
wieder; Beispiele: J. H. S. XXIII 1903 Taf. V 2 (Knossos) und XXI 1901, 95 Abb. 29 (Phy- 
lakopi auf Melos). Der gleichen 2. mittelminoischen Periode, der Blute der Kamarestechnik, 

1) Liverpool Ann. V 1913,107ff. Taf. 13 u. 14. Frflher erwahnt E. E. F. Archaeological Re
port 1906/7 S. 79; Burrows, The Discoveries in Crete 1907s, Addenda S. 247. Die Vase ist jetzt 
im Ashmolean Museum in Oxford; die ubrigen Beigaben sind zwisdien diesem und der Mac 
Gregor Collection in Tamworth Hall geteilt.
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gehoren auch die Parallelen an, die sich zu den Kamaresscherben aus den Schutthaufen 
von Kahun nachweisen lassen. Aus der Kamareshohle stammt Mon. Ant. VI Taf. IX 7, das 
mit Illahun Taf. I 1 verglichen werden mag, ebendaher Mon. Ant. VI Taf. XI 37, fur das 
Illahun Taf. I 12 heranzuziehen ist, eine Scherbe, die von einer der Abydosvase ganz ent- 
sprechenden Form stammt, und Proceedings1) XV Taf. IV 26, das in Illahun Taf. I 10 seine 
Parallele findet; auch bei diesem Stuck, auf dem das Ornament schwarz erscheint, ist WeiB 
die aufgetragene Farbe. Mit Illahun Taf. 1 14 vergleiche man das Ornament der Vase Mon. 
Ant. XIV Taf. XLIII 2, die in einem Grab bei Hagia Triada gefunden worden ist. Die 
kleinen braunen Blutenmuster von Illahun Taf. 18 kehren ohne Umrandung Proceedings XV 
Taf. I 6 aus der Kamareshohle und in schwarzer statt weiBer Umrandung J. H. S. 1906 
Taf. VIII 11 aus der 2. mittelminoischen Periode in Knossos wieder. Zu Illahun Taf. I 6 ist 
aus den untersten Raumen des Palastes von Phastos Mon. Ant. XIV Taf. 35,b und Rendi- 
conti 1907 Abb. 9c zu stellen.

Ohne Ausnahme gehoren alle diese Vasen der Blutezeit der Kamaresvasen, der 2. 
mittelminoischen Periode Kretas, an. F. W. v. Bissing (Strena Helbigiana S. 24) erweckt 
den Anschein, als wenn in den Schutthugeln von Kahun auch Keramik des aiteren 3. my- 
kenischen Stils vertreten ware. Davon kann keine Rede sein; dagegen kann er recht haben, 
wenn er die Vase Illahun Taf. I 13, besser J. H. S. 1890 Taf. XIV 6, ein richtiges Insel- 
gefaB mit matter Malerei’ nennt. Da jedoch weder v. Bissing noch ich dies GefaB aus eige- 
ner Anschauung kennen, mochte ich keine Schlusse aus dem Auftreten dieser allein stehen- 
den Vase in Kahun ableiten. Schon die Datierung der kretischen Vasen gibt einen Anhalts- 
punkt fur die chronologische Ansetzung der gleichzeitigen Kulturstufen der Kykladen und 
des Festlands.

Durch die Funde in Abydos und Kahun ist die zweite mittelminoische Periode in der 
zweiten Halite der 12. Dynastie, d. h. in der Zeit von etwa 1900 bis ins 18. Jahrhundert, 
fest bestimmt. Da nun unsere Untersuchung uber die relative Chronologie (Kap. 1) ergeben 
hat, daB der Blutezeit der Kamaresvasen auf den Inseln die jungere Phase der Kykladen- 
kultur und auf dem Festland die jungere Phase der Marinakultur entspricht, sind auch 
diese Kulturstufen fest datiert. Die Schachtgraber von Mykena sind junger; die in zwei 
von ihnen gefundenen polychromen Vasen entprechen der spaten Kamaresware. Ebenso 
ist die Hauptmasse der mattbemalten Keramik junger, wie die relative Chronologie gelehrt 
hat; ein vereinzeltes, noch dazu unsicheres Stuck in Kahun kann diese nicht entkraften.

Eine andere eigenartige, an mehreren Stellen in Agypten gefundene Vasengruppe aus 
etwas spaterer Zeit als die Kahuner Kamaresscherben mag zur Festigung des chronologi- 
schen Gerustes noch ein Geringes beitragen. Es sind kleine, elegante Kannen mit Henkel, 
engem Hals und wulstigem Lippenrand aus schwarzem Ton, in ahnlicher Weise wie die 
oben erwahnte alteste Gruppe schwarzer Vasen mit Einritzungen, meistens aber nur mit 
weiB ausgefullten Punktierungen verziert.2) Sie sind gefunden in Unteragypten in Tell el

1) Proceedings of the Society of Antiquaries of London, 2. ser. XV 1893/5, 351 ff.
2) Zwei Stticke tragen ein Spiralmuster: ein in Agypten gekauftes jetzt im Ashmolean Mu

seum in Oxford, erwahnt von Myres-Ohnefalsch-Richter, Cypr. Mus. Catal. 1899 S. 38, und ein 
fragmentiertes aus Gezer, publiziert von Macalister, Exc. of Gezer III Taf. 149 Nr. 27.
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Jehudije ’) und Chataana2), im Fajum in Kahuns) 
und in Oberagypten in Hu4) und Abydos?) Man 
glaubte fruher, wegen zugehoriger Funde von 
Skarabaen der 12. und 13. Dynastie die ganze 
Gruppe in diese Zeit setzen zu mussen6); nach- 
dem aber Petrie die Vasengattung neuerdings in 
groBer Zahl in Hyksosgrabern von Jehudije ge- 
funden hat, ist es unzweifelhaft, daB sie der 
Hyksoszeit angehort. Die vereinzelten Scherben 
in Kahun werden nachtraglich in die Schutt- 
haufen der 12. Dynastie gelangt sein. Auch 
daB ganz selten ahnliche Scherben noch in der 
18. Dynastie vorkommen7), wird nicht gegen die 
Ansetzung der groBen Masse der besonders durch 
ihre Form charakteristischen Vasen in die Hyk
soszeit sprechen.

Nun sind Henkelkannchen genau dersel- 
ben eigenartigen Form und genau derselben 
Ornamentik auch in Palastina8) und auf Cypern9) 
gefunden worden (Abb. 157/8). Die Funde von 
Gezer rechnet Macalister zur 2. semitischen Pe- 
riode10), in der der Import spatminoischer Va
sen beginnt, der in der 3. semitischen Periode 
dann erst zur Blute gelangt. In der bronzezeit- 
lichen Nekropole von Kalopsida11), wo diese 
Kannchen auf Cypern am haufigsten auftreten, 
ist noch keine mykenische Importware enthalten. 
Dagegen kommt in den beiden Grabern von 
Enkomi auf Cypern (Nr. 66 und 88), in denen 

Abb. 157. Vasen aus Gezer

Abb. 158. Kanne aus Cypern.

unsere Henkelkannchen sich finden12), auch schon mykenische Keramik vor; jedoch lassen

1) E. E. F. 7, Griffith, Tell el Yahudiyeh Taf. 11 Nr. 1—6; E. R. A. 12, Petrie, Hyksos and 
Israelite Cities Taf. 5, 7, 8.

2) E. E. F. 4, Naville, Goshen S. 21f.; Tell el Yahudiyeh Taf. 19 Nr. 15—17; Hall, The Ol
dest Civilization of Greece 1901, 68 Abb. 29.

3) Petrie, Kahun Taf. 27 Nr. 201 u. 202; Petrie, Illahun Taf. 1 Nr. 17, 20, 21.
4) E. E. F. 20, Petrie, Diospolis parva Taf. 36 Nr. 186—188.
5) E.E. F.23, Randall-Maciver and Mace, El Arnrah and AbydosTaf.54Nr.13; E.R. A.6, Garstang,

El Arabah Taf. 17E10. 6) Tell el Yahudiyeh S. 56 u. S. 39f.; Hall, Oldest Civilization S. 69f.
7) E. E. F. 25, Abydos III Taf. 58 Nr. 6 u. 7; E. R. A. 10, Loat, Gurob Taf. 3 Nr. 108.
8) Sellin und Watzinger, Jericho 1913, 130. 9) Walters, Brit. Mus. Catal. of Vases 12, 1912,

20f. Nr. C 100—105; Myres-Ohnefalsch Richter, Cypr. Mus. Catal. 1899, 37f. Taf. 2 Nr. 283.
10) Abb. 157 nach Ztschr. d. Deutschen Pal. Ver. 1914 Taf. 23,16.17. Macalister, Exc. of Gezer II 

156f. III Taf. 149 Nr. 12, 27; 153 Nr. 8. 10.
11) J. H. S. 1897, 140ff. Abb. 4 Nr. 23, 24 ; 5 Nr. 6 u. 7 (Grab 11, 13, 26). Vgl. unsere Abb. 158-
12) Murray, Smith, Walters, Excavations in Cyprus 1900, 6 Abb. 9 Nr. 1303, 1304, 1306.
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Abb. 159. Kretische Vase aus Anibe (Nubien).

sich in Grab 88 zwei ge- 
sonderte Fundschichten 
scheiden, von denen die 
aitere noch keine Import- 
ware enthalt, und Grab 66 
gehort, wenn es wirklich 
einheitlich ist, jedenfalls 
zu den altesten Grabern 
mit mykenischer Import
ware.1)

Wo der Fabrikations- 
ort dieser schwarzen Hen- 
kelkannchen war, wissen 
wir nicht.2) Nur soviel ist 
sicher, daB sie in Agyp- 
ten in der Hyksoszeit im 
17. Jahrhundert auftreten. 
Wenn man aus dem Zu- 
sammentreffen mit der 
ersten spatminoischen Im
portware in Cypern und 
Palastina und aus dem 

Fehlen mykenischen Imports an anderen Fundstatten der schwarzen Kannchen einen SchluB 
ziehen dart, so wird es der sein, daB sich die Wende von der mittelminoischen zur spat
minoischen Periode im 17. Jahrhundert eben vollzogen hat, daB aber die Zeit des aus- 
gedehnten mykenischen Imports noch nicht gekommen war. Dieser SchluB stimmt zu dem 
oben gewonnenen Ansatz der 2. mittelminoischen Periode von etwa 1900 bis in das 18. Jahr
hundert.

Vasen aus den ersten beiden Perioden der spatminoischen Epoche sind in Agypten 
nicht selten gefunden worden, meistens aber ohne Herkunftsangabe durch Kunsthandel in 
die Museen gewandert.3) Nur von zwei Vasen dieser Zeit sind die Fundumstande genau 
bekannt.

Bei der Freilegung eines Friedhofs des Neuen Reichs in Anibe in Nubien fand man 
in einem unfertigen Grabe eine Vase 4), die noch in der Technik der Kamaresvasen bemalt ist 
(Abb. 159),jedoch eine typisch spatminoische, besonders auf dem griechischen Festland haufige 
Form hat, und deren Ornamente ebenfalls erst in der spatminoischen Kunst ihre Parallelen 

1) Poulsen, Jahrb. d. Inst. XXVI 1911, 215ff., speziell 247.
2) Thiersch, Zeitschr. d. Deutsch. Pal. Ver. 37,1914, 90 nennt sie 'amoritisch’.
3) A. J. A. VI 1890 Taf. 22 = Perrot-Chipiez, Histoire de l’art VI869 Abb. 436 (Sammlung Ab

bott); Perrot-Chipiez VI 925 Abb. 485, erwahnt von Murray, A. J. A. VI 1890, 437, angeblidr aus 
Erment (Brit. Mus.); Perrot-Chipiez VI 926 Abb. 486 (Marseille), vgl. S. 1013 und Furtwangler, 
Arch. Anz. 1893, 91. Bei allen drei Vasen ist die Provenienz nicht sicher.

4) Woolley, Museum Journal of the University of Pennsylvania I 3, 1910, 47 Abb. 31; Rei
singer, Kret. Vasenmalerei 12 Taf. I 6; Roeder, Praehist. Zeitschr. IV 1912, 429 Abb. 5.
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finden; speziell der Rosettenfries weist auf den 
schon vorgeschrittenen spatminoischeh Stil. Lei- 
der ist uber etwa' mitgefundene Sgyptische 
Gegenstande nichts bekannt. DaB diese auf 
die Zeit Thutmosis’ III., also in die erste Halfte 
des 15. Jahrhunderts, in der die Nekropole von 
Anibe nachweislich schon benutzt wurde, hatten 
fiihren mussen, wird durch den Fund einer 
mykenischen Vase ahnlicher Form in Kahun 
nahegelegt.

Als in Gurob nahe bei Kahun zur Zeit 
Thutmosis’ III. bei einem Tempelbau eine Ar- 
beiterstadt entstand, setzten sich einige Ein- 
dringlinge auch in den Ruinen der Stadt Ka
hun fest. In einem Keller der Hauser der 
12. Dynastie wurde ein Grab angelegt, das nadi 
der Inhaberin des wichtigsten Sarges als Maket
grab bezeichnet wirdJ); insgesamt standen in 
ihm zum Teil aufeinandergeturmt zwOlf groBe 
Sarge. Unter dem reichen Grabinventar sind 
datierte Gegenstande von Thutmosis II. und III., 
deren Zeit auch die iibrigen Funde entspre- 

Abb. 160. Vase aus dem Maketgrab.

Abb. 161. Vase aus Demetrias.

then; das Grab gehort also in die erste Halite des. 15. Jahrhunderts. In einem der Sarge 
ist nun die erwahnte mykenische Vase mit hubschem Efeublattornament (Abb. 160) gefunden 
worden.2) Ahnliche Vasen hat man in Demetrias (Pagasae) bei Volo (Abb. 161)3), in Mykena4) 
und in Phylakopi5) auf Melos gefunden; das Efeublattornament findet sich auch auf einer 
groBen Kanne aus dem sechsten mykenischen Schachtgrab.6) Alle diese Vasen gehbren der 
Schachtgrabersttife und der auf dem Festland den kretischen Palaststilvasen entsprechenden 
Keramik, also der fruhmykenischen Periode an. Durch die agyptischen Fundtatsachen wird 
deren Dauer bis in das 15. Jahrhundert gesichert. DaB um die Wende zum 14. Jahrhundert 
dann die spatmykenische Periode einsetzt, wird durch die sehr zahlreichen mykenischen Funde 
in Agypten aus der Zeit der weitesten Verbreitung der mykenischen Kultur bewiesen. Die 
wichtigsten Fundplatze spatmykenischer Kulturerzeugnisse in Agypten sind Gurob und Tell 
el Amarna. In Gurob war in der 18. Dynastie unter Thutmosis III. eine Stadt entstanden, 
die, wie die chronologische Liste der gefundenen Kartuschen zeigt’), in der 19. Dynastie 
unter Merneptah wieder verodete. Sie hat also etwa vom Anfang des 15. bis in die zweite 

1) Petrie, Illahun S. 21 ff.; v. Bissing, Die Datierung des Maketgrabes, Aegypt. Zeitschr. 
35, 1897, 94ft.; Petrie, Methods S. 151.

2) Petrie, Illahun Taf. 26 Nr. 44, danach unsere Abb. 160; J. H. S. 1890 Taf. XIV 1.
3) Ath. Mitt 1889 Taf. IX 6 u. X 6; eine sehr ahnliche Vase aus dem athenischen Kunsthandel 

Myk. Vas. 152, eine andere in Chalkis oben S. 91, Abb. 77.
4) Myk. Vas. 206 u. 208. 5) Exc. at Phyl. Taf. 19, 1 u. Taf. 28.
6) Myk. Tongef. Taf. XI 56. 7) Petrie, Kahun Taf. 24.

Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 11
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Halite des 13. Jahrhunderts bestanden. Unter ihren Bewohnern waren Auslander, wie gut 
erhaltene helle Haare und unagyptische Namen (z. B. An-Turscha) beweisen.

In dieser Stadt sind zahlreiche Reste mykenischer Keramik gefunden worden, zum 
Tell nur durch die Zeit der Ansiedlung datierbar1), meistens aber in Hausern oder Grabern 
oder in geschlossenen Fundgruppen, deren Inhalt noch eine nahere Datierung zulaBt. So 
wurde in einem Hause von Gurob zusammen mit einem Ring vom Ende der 18. Dynastie 
und Schnitzwerk, das der beginnenden 19. Dynastie angehOrt, die mit Kreisen und orna
mental gewordenen Blilten bemalte Bugelkanne Kahun Taf. 28, 7 gefunden. Eine ahn- 
liche wurde mit agyptischer Keramik und Skarabaen vom Anfang der 19. Dynastie zusam
men gefunden.4) Zwei andere lagen unter den Mauern eines Hauses, das am Ende der 
18. Dynastie gebaut ist.3)

Mehr sagen die Grabfunde. Grab 23, das sicher dem Ende der 18. Dynastie ange- 
hort, da eine gleichzeitig unter die Erde gekommene Holzstatuette im anstoBenden Grab 
in diese Zeit zu setzen ist, enthielt die mit Kreisen verzierte Bugelkanne Kahun Taf. 28 
Nr. 1. In Grab N derselben Zeit lagen Stucke einer Btigelkanne, und in einem andern Grab 
der Zeit Ramses’ II. lag ein Bruchstuck. Eine ahnliche, nur kleinere Bugelkanne als die in 
Grab 23 gelegene, wurde in Kahun in einem unberuhrt erhaltenen Grabe der Eindring- 
linge zusammen mit agyptischer Keramik und zwei Skarabaen der 18. Dynastie und einer 
vielleicht schon der beginnenden 19. Dynastie angehorigen Holzstatuette gefunden.4) Eine 
zusammengehorige Fundgruppe aus Gurob ist Illahun Taf. 20 Nr. 7—15, die dem Stil nach 
in den Ausgang der 18. Dynastie fallt; zu ihr gehoren die mit Kreisbandern verzierten, 
flachen mykenischen Vasen Taf. 20 Nr. 7 u. 9 (Abb. 162). Zusammen mit der agyptischen 
Schale Illahun Taf. 20 Nr. 3 aus derselben Zeit wurde wieder eine mit Kreisen verzierte 
Bugelkanne gefunden. Bei neueren Grabungen in der Nekropole der 18. Dynastie zu Gurob 
kam noch eine dreihenkelige mykenische Amphora mit einem Bliltenmuster auf der Schulter 
zutage.5)

Endlich geben den besten chronologischen Anhaltspunkt die fur Gurob charakteristi- 
schen Brandgruben; das sind in den FuBboden der Hauser eingegrabene Locher, in denen 
allerhand Hausrat wohl nach religiosem Brauche verbrannt wurde, und die dann wieder 
zugedeckt wurden. Die so in unaufgewuhlter Asche zusammenliegenden Gegenstande ge- 
horen sicher in die gleiche Zeit. In einer solchen Brandgrube, die durch eine Kartusche in 
die Zeit Amenophis’ III. festgelegt wird, lagen funf kugelformige Biigelkannen mit Streifen- 
mustern, von denen eine Illahun Taf. 17 Nr. 3 = J. H. S. 1890 Taf. XIV 3 abgebildet ist. 
In einer andern Grube lagen Anhangsel der Zeit Tutenchamons, eines der Nachfolger Ame
nophis’ IV., und dabei Stucke von einigen wieder mit Streifenmustern bemalten Bugel
kannen.6) In einer Grube, die durch ein Glasanhangsel mit Kartusche unter Ramses II. da- 
tiert ist, lag die unbemalte, plumpe Bugelkanne Illahun Taf. 18 Nr. 52; und schlieBlich ist 
eine Bugelkanne noch roherer Form und eine in Alabaster nachgemachte in der einzigen

1) Petrie, Illahun Taf. 19 Nr. 37 (Trichtervase, auf dem Kopf stehend, mit ganz ornamentaler 
Polypendarstellung).

2) Petrie, Kahun S. 42. 3) Petrie, Methods S. 148.
4) Petrie, Kahun S. 32 u. 44. 5) E. R. A. 10, Loat, Gurob Taf. XVII Nr. 5.
6) Nach J. H. S. 1890, 274 auch die Btigelkanne Taf. XIV 2.
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unter Sethos II. datierten Brandgrube gefunden wor- 
den (Illahun Taf. 19 Nr. 12 u. 27). Die in den letzten 
beiden Gruben vorkommenden Bugelkannen sind 
auber dem sicher agyptischen Alabasterbugelkann- 
chen aus grobem Ton ohne jedes Verstandnis fur 
Schbnheit der Form wohl von einem Agypter her- 
gestellte, robe Nachbiidungen, die sich noch verkom- 
mener auch in Grabhugeln der 20. Dynastie unter 
Setnecht und Ramses III. in Tell el Jehudije finden.1) 
Sie durfen daher als echt mykenische Kulturerzeug- 
nisse nicht gerechnet werden.

Die bedeutendsten Funde in Gurob ergeben 
Abb. 162. Mykenische Vase aus Gurob.

also in den am sichersten festzulegenden Brandgruben der Zeit Amenophis’ III. und Tuten- 
chamons kugelformige Bugelkannen mit einfacher Streifenverzierung, in einer Fundgruppe 
ebenfalls vom Ende der 18. Dynastie flachere Bugelkannen mit derselben Streifenverzierung 
und in einem Grabe derselben Zeit eine wieder mehr kugelformige, gestreifte Bugelkanne, 
in einem Hause der Obergangszeit von der 18. zur 19. Dynastie endlich eine Bugelkanne 
mit Streifen und einem ganz schematisch gewordenen Blutenmuster. Solche Vasen kommen 
auf griechischem Gebiet nur in der letzten mykenischen Periode vor. Sie finden sich auf 
Kreta z. B. in den spatmykenischen Grabstatten von Liliana2) und Milatos3), auf dem grie- 
chischen Festland uberall4), auf Rhodos5), ferner im ganzen Verbreitungsgebiet bis Troja6) 
und Cypern7), ja bis Unteritalien8) und Sizilien9) hin. Die Wendezeit der 18. und 19. Dynastie 
fallt somit in die letzte Periode der mykenischen Kultur, die also dem 14. und wohl noch 
dem 13. Jahrhundert angehort.

Diese Datierung wird bestatigt durch mykenische Scherben im Palast Amenophis’ III. 
in Theben und besonders in dem Amenophis’ IV. in Tell el Amarna. Leider gibt es uber 
die Ausgrabungen in der Residenz Amenophis’ III. keinen genugenden Bericht10); einige 
mykenische Scherben dritten Stils meist von Bugelkannen erwahnt v. Bissing.11)

1) E. E. F. 7, Griffith, Tell el Yahudiyeh Taf. 13 u. 15 Nr. 15. Auf andere a'gyptische, z. Τ. 
ganz schwarz gebrannte Nachbiidungen von Bugelkannen (z. B. eine mit mattroten Streifen aus 
Abydos, Grab 220) im Ashmolean Museum zu Oxford machte mich Rodenwaldt freundlichst auf- 
merksam. Vgl. unten S. 208.

2) Mon. Ant. XIV 637 Abb. 107.
3) Evans, Preh. Tombs of Knossos 1906, 96f. Abb. 105f.
4) Beisp. Myk. Vas. 98, 100 (Peloponnes); 103, 113, 124, 127 (Attika); 141 (BOotien).
5) Myk. Vas. 8, 59 (lalysos). 6) Dbrpfeld, Troja und Ilion, Beilage 39, 1.
7) Excavations in Cyprus Abb. 62—75. Der Obereinstimmung der Keramik entspricht es, 

daB sich genau dieselben Nadelformen in Gurob (Petrie, Illahun Taf. XXII Nr. 1 3; J. H. S.
1890 Taf. XIV 4) und in Enkomi auf Cypern (Marshall, Catal. of Jewellery in the Brit. Mus. 1911 
Taf. IV 546ff.) finden.

8) Myk. Vas. 164. 9) Mon. Ant. VI 129 Abb. 42.
10) Robb de P. Tytus, A preliminary Report on the Reexcavation of the Palace of Amen-

hetep III., New York 1903, ist fiir die FuBboden-, Wand- und Deckengemaide wichtig, leider aber 
nur in sehr wenigen Exemplaren erschienen.

11) Arch. Anz. 1899, 57; Strena Helbigiana 1900, 24 A» 3.
. 11*



164 Mykenische Scherben in Tell el Arnarna

In Tell el Amarna1) lieB Amenophis IV. Echenaton eine Residenz anlegen, die schon 
nach einer kurzen Regierungszeit seines Nachfolgers urn 1350 groBtenteils wieder verodete. 
Petrie fand in dem Palast2) und besonders in Schutthaufen in der Nahe 1341 mykenische 
Scherben (eine Auswahl Abb. 163).8) Die Schutthaufen sind durch Gegenstande mit etwa 
100 Kartuschen des Hauses Amenophis’ IV. und seines Nachfolgers und das Fehlen aller spa- 
teren in das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts fest datiert. Da unter den Funden durch- 
aus keine Anzeichen einer fremden Bevolkerung in dieser Stadt bemerkbar sind, konnen die 
bemalten Scherben nur von auswhrts importiert sein. Soweit sich aus den Scherben dieVasen- 
formen erkennen lassen, gehoren sie zu Schalen, Pyxiden, Bugelkannen und besonders haufig 
zu birnenformigen4) und kugelformigen5) Vasen; die Bugelkannen sind groBtenteils hoch und 
birnenformig6), wahrend von den fur Gurob typischen niedrigen Formen keine sicheren Bei- 
spiele erkennbar sind. Die kugelformigen Vasen sind in Cypern zahlreich, die birnenformigen 
Vasen und Bugelkannen besonders auf Rhodos und Kreta.’) Der Technik nach gehoren die 
Scherben von Tell el Amarna zu der gewohnlichen mykenischen 'Firnisware’; sieben schein- 
bar abweichende Stucke (Tell el Amarna Taf. 27 Nr. 26—29, 32—34), die vielleicht nur zu 
zwei oder drei Vasen gehoren, haben weiB auf die braunen Streifen aufgetragene Orna- 
mente; diese technische Variante kommt auf spatmykenischen Vasen nicht selten vor.8) Fur 
die Einordnung der Amarnavasen in die Perioden der mykenischen Kultur ist besonders 
die Ornamentik wichtig. Die meisten Vasen sind mit einfachen Streifenmustern verziert, 
zwischen denen Querstriche, Winkel, Zickzack- und Wellenlinien und einzelne Spiralen vor- 
kornmen. Daneben finden sich schematisch gestrichelte Blutenmuster. Deutliche Pflanzen- 
motive fehlen sonst, bis auf die kaum erkennbaren Efeublattchen (Taf. 29 Nr. 106). Die ge- 
strichelten Blutenmuster (z. B. Nr. 36, 39, 64, 67, 69, 103, 104, 119—121) haben zahlreiche 
Parallelen in lalysos9), Mykena10) und sonst11); auch die so zahlreichen, ^ohl auchursprung- 
lich als Bluten gedachten, ineinanderliegenden Winkel und Halbkreise (z. B. Nr. 32—34, 
63, 122, 125)12), die Punktkreise (z. B. Nr. 20)13) und die Winkel- und Hakenreihen (z. B. 
Nr. 41—44, 70—73, 90—94, 127—130, 135—137)14) finden sich uberall im mykenischen 
Gebiet wieder. Das groBe Blutenband (Nr. 26—29) hat in dem Ornament einer Vase aus

1) Der 'Kunstausdruck Tell el Amarna’ fur die Qegend urn Et-Till hat sich eingeburgert 
und ist daher beibehaljen worden.

2) Nach Borchardts Ansicht ist der 'Palast’ Petries ein in den groBen Sonnentempel Ame
nophis’ IV. hineingebauter Gebaudeteil, Mitt. Deutsch. Or. Gesellsch. 1907, 34 S. 29. Bei den neuen 
Ausgrabungen Borchardts im Stadtgebiet fanden sich bisher nur ganz geringe Spuren von myke- 
nischem Import, Mitt. Deutsch. Or. Ges. 52, Okt. 1913, 23; Klio XIV 1914 S. 119.

3) Petrie, Tell el Amarna 1894 S. 15—17, Taf. 26—30.
4) Myk. Vas. Formentafel Nr. 25, 27. 5) ebda. Nr. 72. 6) ebda. Nr. 51.
7) Beispiele aus der Nekropole von PhSstos Mon. Ant. XIV 559ff. Abb. 42—46.
8) Beispiele: Walters, Catal. of Vases in the Brit. Mus. I 2 Nr. C 332 = History of Ancient

Pottery 1905 Taf. XII rechts (Maroni auf Cypern). Papavasiliu, ne(>l τών tv Εί-βοία τάφων 37 Abb. 27
(Oxylithos auf Euboea). Inst. Phot. Tir. 552 (aus Tiryns).

9) Myk. Vas. 19, 20, 43, 44. 10) Myk. Vas. 262-285.
11) Myk. Vas. 122, 124 (Attika); Excavations in Cyprus S. 37 Abb. 65 (1088).
12) Myk. Vas. 8, 34, 60 (lalysos).
13) Myk. Vas. 4, 6 (lalysos); Evans, Prehistoric Tombs 97 Abb. 106 Μ (Milatos).
14) Myk. Vas. 96 (Nauplia), 5, 65, 67 (lalysos).



Bedeutung der Funde von Tell el Arnarna

Abb. 163. Scherben von Tell el Arnarna.

Grab 83 in Enkomi auf Cypern eine nahestehende Parallele.1) Von den hier abgebildeten 
Scherben durften nur die ersten noch aus der altermykenischen Periode stammen. Wie 
die Ornamentik der ubrigen Vasen und wie die Fundplatze der herangezogenen Parallelen 
beweisen, stammt die groBte Masse der mykenischen Vasen in Tell el Arnarna erst aus der 
spateren mykenischen oder dritten spatminoischen Periode.

Die Amarnafunde sind deshalb von so hervorragender Bedeutung fur die zeitliche 
Festlegung der kretisch-mykenischen Kultur, weil hier die groBte Anzahl mykenischer Kulturer- 
zeugnisse in engumgrenzter Datierung vorliegt. Es geht aus den Fundtatsachen zweifellos 
hervor daB schon im zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts die mykenische Kultur bis zu

1) Excavations in Cyprus S. 7 Abb. 10.
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Abb. 164. Holzbrettchen in Berlin.

den typischen Formen der letzten mykeni- 
schen Periode vorgeschritten war. DaB sie 
sich jedoch ziemlich lange auf dieser Stufe 
hielt, wird einmal schon durch ihren steif 
konservativ gewordenen Stilcharakter nahe- 
gelegt und dann auch durch Fundtatsachen 
bewiesen, die z. B. zeigen, daB schon im alte- 
ren Palast von Tiryns z. Τ. genau dieselbe 
Keramik wie im jungeren Palast benutzt wor- 
den ist. So wird man wenigstens noch das 
13. Jahrhundert in die mykenische Kultur- 
periode einbeziehen.

Aus dieser Zeit, der Regierung Ramses’ II. 
(1296—1230), stammt auch noch eine neuge- 
fundene schone, kleine Bugelkanne mit brau- 
ner Streifenbemalung und vier schematischen 

Blutenmustern auf der Schulter im Museum auf Elephantine. Sie kam in Grab 1 der nubi- 
schen Nekropole 131 ungefahr 160 km nilaufwarts von Assuan zutage, wie mich Herr Firth, der 
sie im Archaeological Survey of Nubia publizieren wird, versichert, mit Gegenstanden zusain- 
men, die eine ganz sichere Datierung des Grabes in die Regierungszeit Ramses’ II. erlauben.

In Agypten sind verstreut noch einige Funde mykenischer Gegenstande gemacht wor- 
den, die hier angeschlossen werden sollen, wenn Fundumstande und Datierung zum Teil 
auch nicht sicher zu bestimmen sind. Petrie hat in Grab 20 der Nekropole von Rifeh sud- 
lich von Assiut zusammen mit einer syrischen Flasche eine mit Streifen bemalte mykenische 
Henkelkanne gefunden.1) Er datiert sie, ohne festere Anhaltspunkte zu haben als einen 
gleichzeitig gefundenen Vasentypus, der in der Zeit Amenophis’ III. vorkommt, dennoch 
wohl mit Recht um 1400 mit einem Jahrhundert Spielraum. In Berlin befindet sich ein ge- 
schnitztes, rundes Holzbrettchen aus Agypten (Abb. 164), auf dem in vier Abschnitten verschie- 
dene Tiere dargestellt sind.2) Da die einzelnen Darstellungen sich ebenso auf mykenischen 
Kunsterzeugnissen, besonders Gemmen, wiederfinden3) und die verdrehte Perspektive des 
Lowen einem Agypter gewiB unnachahmbar war, muB das Stuck mykenische Arbeit sein.4) Es 
ist von Lepsius bei einem Antikenhandler gekauft worden zusammen mit Gegenstanden, die 
dieser dem kurz vorher geoffneten Grab des Auslanders Sarobichina, eines Propheten der 
Astarte und des Baal, in Sakkara entnommen hatte, und stammt vermutlich aus diesem 
Grab.5) In dem Grab ist unter anderem ein Goldring Amenophis’ IV. gefunden worden, der 

1) F. R. A. 13, Petrie, Gizeh and Rifeh 1907 S. 23 Taf. 27; Form ahnlich Myk. Vas. Formen-
tafel Nr. 59. 2) Puchstein, Arch. Anz. 1891, 41f. mit Abbildung.

3) Ober den mykenischen Typus des Greifen s. unten S. 205; vgl. auch Prinz, Pauly-Wis- 
sowas R. E. VII Sp. 1911f.

4) Stil und Darstellungsart sind fur die mykenische Herkunft entscheidend, wenn auch 
'nordafrikanische’ Antilopen dargestellt wurden, wie Muller, M. V. A. G. IX 1904, 2 S. 51 A. be- 
hauptet.

5) Lepsius, Denkmaler aus Agypten, Text I 16f.; Ausfuhrliches Verzeichnis der agyptischen 
Altertumer in Berlin 1899, 205 Nr. 1882.
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den Grabinhalt ins 14. Jahrhundert datiert. Das Holzbrettchen das wahrscheinlich ein 
Buchsendeckel war und in der Mitte einen Knopf trug, hat in der Anordnung der Darstel- 
lungen seine nachste Parallele in dem Pyxisdeckel aus dem Kuppelgrab bei Menidi'), das 
in die letzte mykenische Periode gehort; die Darstellungen selbst sind denen des vielleicht 
etwas alteren Schwertgriffes von Zafer Papura2) ahnlich. Wenn dem Holzbrettchen auch 
keine groBe chronologische Bedeutung zugeschrieben werden darf, da die Fundumstande 
nicht mehr genau festzustellen sind, mag doch betont werden, daB die Datierung in das 
14. Jahrhundert zu den chronologischen Ergebnissen fur die mykenische Kultur sehr gut 
stimmen wurde.

Einige Funde in Agypten widersprechen aber alien bisher erreichten Ergebnissen. In 
einem Grab des Alten Reichs in Sakkara lag eine dreihenklige Vase mit Streifen- und 
Gitterverzierung in mykenischer 'Firnismalerei’.8) Obgleich im ubrigen nichts fur eine spatere 
Benutzung des Grabes spricht, muB doch die Vase spater hineingeraten sein, da ihre Da
tierung ins Alte Reich undenkbar ist. — Der Hals und ein anderes Fragment einer Bugel- 
kanne wurde in der beim Grabbau des Amosis in Abydos entstandenen und bald darauf 
wieder verlassenen Stadt gefunden.4) Und bei Negade fand Petrie in einem sonst ganz aus- 
geraubten Felsengrab eine kugelformige Bugelkanne mit Streifenmuster5); nach dem Stil 
der Wandmalereien gehort das Grab, wie Petrie meint, der Zeit Thutmosis’ III. an. Nach 
dem Befund des Maketgrabes herrschte im 15. Jahrhundert noch die altermykenische Pe
riode, in deren Verlauf die Bugelkanne erst aufkommt. Da den weniger fest datierten Fun- 
den in Abydos und Negade nicht eine solche chronologische Bedeutung beizumessen ist, 
daB sie die oben gewonnene Zeitbestimmung umstiirzen konnten, wird man anzunehmen 
haben, daB die beiden Bugelkannen, oder wenigstens die der Amosisstadt, erst nach der 
Zeit, in die man ihre Fundorte datieren zu mussen meint, an diese gelangt sind. — SchlieB- 
lich ist im Grabe eines Enkels Pinotems I. (21. Dyn.) in Der el Bahari eine schone, flache 
Bugelkanne mit Streifen-, Haken- und Winkelverzierung gefunden worden.6) Nach Petrie 
soil holzernes Schnitzwerk des Mittleren Reichs, eine Pilgerflasche vom Ende der 18. Dy- 
nastie, ein Glasskarabaus der Zeit 1300—1100 und eine violett glasierte Vase der Ptole- 
maerzeit dabei gelegen haben, so daB dem Fund jeder Wert fur die Chronologie abgeht.')

Die Reihe der chronologisch bedeutenden Funde in Agypten und Nubien ist mit Tell 
el Amarna und der Vase in der 131. Nekropole abgeschlossen. Weitere Anhaltspunkte wer
den die agyptischen Funde in Griechenland geben. Sind die aus dem Vorkommen myke
nischer Gegenstande in Agypten gezogenen Schltisse richtig, so mussen sie duich die Reihe 
datierbarer agyptischer Funde auf mykenischem Gebiet bestatigt werden.

1) Kuppelgrab bei Menidi Taf. VII 2. 2) Evans, Prehist. Tombs 57 Abb. 59.
3) Lepsius, DenkmSler, Text I 170 Nr. 1244; Myk. Vas. 159, Text S. 31.
4) E. E. F. 25, Abydos III S. 38 Taf. 58 Nr. 11.
5) Petrie and.Quibell, Naqada and Ballas 69; Petrie, Methods S. 153.
6) Hall, Oldest Civilization S. 62 und Abb. 28; Petrie, Transactions of the Society of Lite

rature, 2. Ser. 19, London 1898, 74. Im British Museum, Agypt. Abteil. Nr. 22821.
7) Auf der Basis der Vermutungen Belochs, Griech. Qesch. I 22, 1913, 125 A. 1, daB die

ubrigen Funde entweder jiinger oder auBerhalb des Grabes gefunden seien und nur eben die 
Bugelkanne mit der Bestattung gleichzeitig sei, kann man die mykenische Kultur allerdings 200 
Jahre langer leben lassen!
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D. DATIERBARE AOYPTISCHE FUNDE AUS KRETISCH- 
MYKENISCHEN FUNDSCHICHTEN

Die altesten agyptischen Funde auf Kreta geben leider fur die Datierung der Kultur- 
schichten keinen Anhaltspunkt, sollen jedoch, da sie gelegentlich zu chronologischen Folge- 
rungen gedient haben, nicht unerwahnt bleiben. Im Palast von Knossos sind Bruchstucke 
von drei SteingefaBen aus der Zeit des Alten Reichs gefunden worden. Zunachst kam unter 
dem Schutt eines Vorratsraums, der Vasen der Obergangszeit zum spatminoischen Stil 
enthielt, das kleine Fragment (3x6 cm) einer feinprofilierten Schale aus agyptischem 
Diorit zum Vorschein, das sich zu einer typisch agyptischen Schalenform erganzen laBt;1) 
der Typus ist in der 4. Dynastie haufig und geht kaum uber die 6. Dynastie hinab. Ein 
ganz ahnliches Exemplar aus dem Grab des Konigs Snofru der 4. Dynastie bildet Evans 
ab (Abb. 73); ein anderes aus der Mastaba des Kamena aus El Kab, auch aus der 4. Dy
nastie, darf ebenfalls verglichen werden.2) Dann wurde an der Ostabdachung des Palast- 
bezirks in umgewuhlter Erde nahe bei Vorratskammern, die mittelminoische Keramik ent- 
hielten, ein ebenfalls sehr kleines Bruchstuck (3x4 cm) einer ahnlich profilierten Schale 
aus aolischem Liparit gefunden, die wieder die fiir die 4. agyptische Dynastie charakteri- 
stische Form hat und daher wohl in Agypten gemacht worden ist;3) Rohmaterial von aoli
schem Liparit wurde allerdings sowohl im Palast von Knossos4) wie in Grabern der ersten 
Dynastien Agyptens5) gefunden. SchlieBlich ist im sudwestlichen Palastteil nahe beim so- 
genannten Altarhof in nicht naher bestimmbarer Umgebung ein etwas groBeres GefaB 
(Hohe 12 cm) aus agyptischem Syenit gefunden worden, das der Form nach auch dem 
Alten Reich angehoren muB.6) Ahnliche GefaBe sind z. B. aus Hierakonpolis und aus Den- 
dere (6. Dynastie) bekannt.7)

Nun sind SteingefaBe unverganglich und gewiB oft viele Jahrhunderte nach ihrer Herstel- 
lung noch gebraucht worden. So ist es erklarlich, daB solche des Alten Reiches in Knossos 
in mittel- und spatminoischer Umgebung vorkommen, wahrend nach der Reihe kretischer 
Funde in Agypten und nach den gleich zu besprechenden Funden von SteingefaBen in 
Mochlos und Pseira mit dem Alten Reich die fruhminoische Kultur zeitlich zusammenfallt. 
Man darf keines der drei GefaBe fur die zeitliche Festlegung seiner Fundschicht verwerten.8)

Eine der groBten Oberraschungen der letzten Jahre war die Aufdeckung der zahl- 
reichen prachtvollen SteingefaBe in fruhminoischen Schichten und Grabern von Pseira und 
besonders von Mochlos. Da diese ohne Vorstufen plotzlich in hbchster Vollendung der 
Form auftauchen, ist die Annahme unumganglich, daB einige Modelle von Agypten, wo 
die Steintechnik fruher und vollkommener bekannt war, hinubergekommen sind. Die Mehr-

1) Evans, B. S. A. VIII 121f. Abb. 72. 2) E. R. A. 3, Quibell, El Kab Taf. 3, 2 Mitte
3) Evans, B. S. A. VIII 122ff. Abb. 74.
4) Mosso, Origini della civiltA mediterr. 1910, 285 Abb. 80.
5) Excav. at Phylakopi S. 247. 6) Evans, B. S. A. IX 98f. Abb. 67.
7) E. R. A. 5, Quibell and Green, Hierakonpolis II Taf. 30, 5; E. E. F. 17, Petrie, Dendereh,

Taf. 21 oben.
8) Evans zahlt unberechtigterweise in seinem Essai de classification die Syenit- und die 

Dioritvase zu den Funden der 1. fruhminoischen Periode.
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Abb. 165. SteingefaBe aus Mochlos.

zahl ist aber, wie die Formen im Vergieich zur kretischen Keramik zeigen, auf Kreta selbst 
angefertigt worden.

Wenn uns von den agyptischen Modellen uberhaupt Beispiele erhalten sind, durite man 
am ehesten Seager, Mochlos Tai. II M 3 und Nr. II j. k und Abb. 18 Nr. 5g (Abb. 165) dafur 
halten. Mit der ersten Form vergleiche man v. Bissing, SteingefaBe (Catal. gen. du Musee du 
Caire) Taf. I 18694 (6. Dynastie), mit der letzten die Form v. Bissing Taf. II 18132, die er an 
die Grenze des Alien und Mittleren Reichs setzt; dieselbe Form hat ein etwas hoheres GefaB 
aus einer fruhminoischen Tholos von Hagia Triada (Rend. d. Linc. 1905 Abb. 7 oben links), 
die durch die Knopfstempel Und Anhangsel, die sie enthielt, schon Beziehungen zu Agypten 
wahrend der 6. bis 11. Dynastie offenbart hat (vgl. oben S. 155). — Hier durfen anhangs- 
weise auch die in fruhminoischen Schichten des Palastes von Knossos1) und der Nekro- 
pole von Mochlos2) gefundenen Perlen erwahnt werden, die auf agyptischen Import oder 
agyptische Vorbilder weisen; soweit sich diese datieren lassen, gehoren sie etwa der 6. Dy
nastie an. Alle Anzeichen treffen dahin zusammen, daB die Blutezeit der fruhminoischen 
Epoche mit dem Ausgang des Alten Reichs gleichzeitig ist; um das Jahr 2000 etwa ist 
diese Epoche zu Ende gegangen.

An diesem Ergebnis konnen uns vereinzelte agyptische Skarabaen des Mittleren 
Reichs, die aus einem leider ohne Beobachtung aufgedeckten Fundzusammenhang der fruh
minoischen Epoche stammen sollen, nicht irre machen. In Hagios Onuphrios nbrdlich von 
Phastos wurde 1887 zufallig dicht unter der Erdoberflache ein Begrabnisplatz gefunden, 
in dem in einem Haufen menschlicher Schadel und Knochen GefaBe der fruhminoischen 
und der Kykladenkultur und mehrere Siegelsteine lagen. Genaue Fundnachrichten fehlen; 
nach Evans’ Bericht muB dort eine Reihe von Bestattungen stattgefunden haben, die sich 
uber einen betrachtlichen Zeitraum erstrecken.3) Die in Hagios Onuphrios gefundenen Sie- 

1) Evans, B. S. A. IX 98. 2) Seager, Mochlos S. 106.
3) Evans, Cretan Pictographs 1895, 105ff. Die polychrome Vase S. 115 Abb. 108 dUrfte schon 

zur 1. mittelminoischen Periode zu rechnen sein.
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gelsteine, die Parallelen in der 6.—11. Dynastie haben, wurden schon oben (S. 155) er- 
wahnt. Nun sollen an derselben Stelle zwei agyptische Skarabaen aus Steatit gefunden 
worden sein,’) einer mit kleinen Doppelkreisen, der andere mit einem Spiralmuster (Can- 
dia Mus. Nr. 46), das erst seit Sesostris I. in der 12. Dynastie aufkommt.2) Auch die kleinen 
Kreismuster wiederholen sich auf Skarabaen, die durch ihren Fundort der zweiten Halfte 
der 12. Dynastie zugeschrieben werden miissen,8) urid spater.4) 1st diese fur die Beziehung 
der alteren Kykladenkultur zu Kreta (S. 155) einzigartig wichtige Fundstelle also ganz oder 
zum Teil der zweiten Halfte der 12. Dynastie zuzuschreiben? Das widerspricht nicht nur 
dem Vorkommen der betrachtlich alteren •Siegelsteine an dieser Stelle, sondern vor allem 
den Funden von Abydos und Kahun, nach denen in der 12. Dynastie auf Kreta ausgebil- 
dete Kamareskultur herrschte, und von dieser ist in Hagios Onuphrios kaum der Beginn 
zu spiiren. Die Zugehorigkeit der Skarabaen zu diesem Fundzusammenhang muB demnach 
ernstlichen Zweifeln begegnen. Jedenfalls darf man bei dem Mangel von Fundnachrichten 
die Skarabaen, die im Widerspruch zu der ganzen ubrigen Datenreihe stehen, nicht chrono- 
logisch verwerten.3)

Ebensowenig geben fur die Chronologie ein paar auf Kreta gefundene Siegelzylinder 
etwas aus, die hier angeschlossen werden mogen, wenn sie auch nicht aus Agypten stam- 
men. Ein Zylinder des Champrurapi (2123—2081) stammt von dem Metochion des Stam^- 
takis bei Candia, kam aber, ohne daB etwas uber den Fundzusammenhang ermittelt wer
den konnte, ins Museum von Candia (Mus. Nr. 132)6). Auch fur einen Zylinder aus Tylissos 
(Mus. Nr. 380), der allerdings erst der jungeren Gruppe der sogenannten 'syrisch-hethiti- 
schen Siegel Um die Wende des 2. und 1. Jahrtausends angehort’), lieB sich keine zuge- 
horige Fundschicht feststellen. Nur ein anscheinend auch babylonischer silberner Zylinder 
kam in einem sicher fruhminoischen Grabe in Mochlos zutage?), doch ist gerade dieser so 
zerfressen, dab sich nichts sicheres uber die Herkunft, geschweige denn uber das Datum 
sagen laBt. Ein jungerer Siegelzylinder wurde im Palast von Knossos gefunden; er lag

1) Evans, Cret. Pict. 106 Abb. 77 und 78; der von Evans S. 105 erwahnte Amethyst mit 
Kreismuster (Candia Mus. Nr. 45) ist kein Skarabaus, sondern eine Gemme.

2) Vgl. unten S. 173 und 198ff.
3) Beispiele aus Kahun bei Petrie, Illahun Taf. X 162 u. 182.
4) AuBerdem stammt nach dem Inventar des Museums in Candia aus Hagios Onuphrios 

ein von Evans nicht erwahnter Skarabaus (Mus. Nr. 47), dessen Entstehungszeit, wie mir Herr 
Prof. MOller freundlichst mitteilt, sich mit Wahrscheinlichkeit auf die 19. bis 22. Dynastie be- 
grenzen 13Bt.

5) Auch Hall ist das Vorkommen dieser Skarabaen im Fundzusammenhang von Hagios 
Onuphrios unerkiarlich, Class. Rev. 1907, 239; Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 1909, 141.

6) Beloch, Griech. Gesch. I 24 S. 123 A. 4. — Ein ahnlicher babylonischer Zylinder mit Gold- 
fassung und ebenfalls mit Keilschrift aus derselben Zeit ist in einem Grabe in Hagia Paraskevi 
auf Cypern gefunden worden, Myres and Ohnefalsch-Richter, Catal. of Cypr. Mus. S. 134 Nr. 4501; 
vgl. dazu Hall, Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 1909, 227; der Grabkomplex, der natur- 
lich noch keinen kretisch-mykenischen Import enthait, ist bei Ohnefalsch-Richter, Kypros, die 
Bibel und Homer S. 37 Abb. 34 abgebildet, der Zylinder ebenda S. 38, Abb. 35.

7) Wie mir von der Vorderasiatischen Abteilung der Berliner Kgl. Museen freundlichst 
mitgeteilt wird.

8) Seager, Mochlos S. 111 u. Abb. 36 Nr. In.
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Abb. 166. Agyptische Statuette aus Knossos.

zwischen den untersten Steinen des Fundaments einer in spatminoischer Zeit in der Nahe 
des Nordbads aus Bruchsteinen erbauten Zisterne1) und muB in diese Lage aus einer alte- 
ren Schicht gekommen sein. Vielleicht stammt er aus derselben Schuttschicht, in der nur 
2% m entfernt der gleich zu erwahnende Alabasterdeckel mit dem Namen des Chian ge- 
funden wurde; doch laBt sich das nicht mit Sicherheit feststellen. Der Zylinder besteht aus 
Lapislazuli; beide Enden tragen Goldkappen mit Filigrandekoration. Die Darstellungen auf 
dem Zylinder liegen in zwei verschieden breiten Zonen und zeigen unten mythologische 
Szenen, oben Scheiben und Flugelwesen. Die Darstellung soil — der Zylinder ist nicht abge- 
bildet — spatbabylonisch sein, der Zylinder selbst ein Vorbild einer hethitischen Serie dar- 
stellen. Vielleicht darf man ihn dem 16. bis 15. Jahrhundert zuschreiben; doch da die Fund- 
schicht, aus der der Zylinder stammt, sich nicht fester fassen laBt, ist damit fur die Datie- 
rung des knossischen Palastes wenig gewonnen.

Fur die Datierung der mittelminoischen Epoche als Gegenstuck zu den Kamaresscherben 
in Kahun und Abydos sehr wichtig ist eine agyptischeStatuette in Knossos (Abb. 166). 
Unter dem Pflaster des groBen Mittelhofes des Palastes streB man an den meisten Stellen 
direkt auf neolithische Schichten; stellenweise lag zunachst unter dem Pflaster aber eine 
mit Kamaresscherben durchsetzte Lehmschicht. Aus dieser Schicht war, wie es bei der Auf-

1) Evans, B. S. A. VII 671.



172 Statuette des Jebneb, Deckel des Chian

Abb. 167. Alabasterdeckel des Chian.

findung schien, und wie 
dutch neue Nachgrabun- 
gen ’) sichergestellt wurde, 
das Bruchstuck einer Diorit- 
statuette in die Lage ge- 
kominen, in der es, 70 cm 
unter der Bodenoberflache, 
gefunden wurde.2) Es ist der 
untere Teil einer mann- 
lichen Sitziigur, die eine 
roh eingekratzte Inschrift 
mit dem Namen des Jebneb 
tragt.) Die Agyptologen 
versichern, daB der Name 
und die Ausdrucksweise der 
ubrigen Inschrift dem Mitt- 
leren Reich eigen sind. Der 
Stil der Figur fuhrt auf die 
12.Dynastie, hochstens noch 
in den Anfang der 13. In 
der folgenden Obergangs- 
zeit wurde in so hartem 

Material wie Diorit kaum noch gearbeitet; Statuen in hartem Stein von Hyksoskonigen 
sind Oberarbeitungen Slterer Werke. So darf mit groBer Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, dab die Figur aus der 12. Dynastie oder wenig spaterer Zeit stammt. Sie bestatigt 
also, wenn die Fundbeobachtungen nicht trugen, das aus dem VOrkommen von Kamares- 
scberben in Kahun und Abydos gewonnene Resultat der Gleichzeitigkeit der 12. Dynastie 
und der 2. mittelminoischen Periode.

Ein wichtiger Fund im knossischen Palast ist ferner der Deckel einer agyptischen Ala
bastervase mitNamenundTitel desKbnigsChian(Abb. 167).ErwurdewestlichvomNord- 
bad unter dem Fundament einer Mauer des jungeren Palastes und etwa 40 cm unter dessen 
FuBboden gefunden.4) Die Schicht, auf der die Mauer ruhte, und die den Deckel enthielt, 
war, wie viele verkohlte Gegenstande beweisen, durch den Brand alterer Raume entstan- 
den; in ihr lagen noch zahlreiche Bruchstucke von Steinvasen kretischer Arbeit, die mit 
einem Flechtwerkrelief verziert sind, das dem der groBen umstrickten Reliefpithoi sehr nahe 
steht, und die daher wie diese in die Obergangszeit zur spatminoischen Epoche zu setzen 

1) J. H. S. 1913, 361.
2) Evans, B. S. A. VI 26ff.; E. E. F. Archaeological Report 1899/1900, 65f. mit Abbildung. 

In seinem Essai de classification rechnet Evans ohne BegrUndung das Stuck erst in die der Ka- 
mareszeit bei ihm folgende 3. mittelminoische Periode.

3) Zum Namen vgl. Hall, Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 1909, 224 A. 55.
4) Evans, B. S. A. VII 63ff. Abb. 20 und 21; Griffith, E. E. F. Archaeological Report 

1900'1, 37f.
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sein werden. Dann gehort die Mauer, unter der der Deckel gefunden wurde, dem Unibau 
des knossischen Palastes in der 1. spatminoischen Periode an.1)

Die Datierung des Konigs Chian ist bis vor kurzem sehr umstritten worden. Petrie 
nahm auf Grund der von Chian erhaltenen Skarabaen an, daB er in die 9. oder 10. Dy- 
nastie fiele.2) Diese Skarabaen haben zum Teil eine Umrahmung von unterbrochenen Spi- 
ralen; die anderen zeigen vertikale Striche, die rechts und links zwei Randstucke abschnei- 
den. Nun kommen aber gerade solche Spiralskarabaen in Hu in Grabern zwischen der 12. 
und 18. Dynastie vor.3) So hat nach vorangehenden Untersuchungen von Griffith und Fraser4) 
Newberry feststellen konnen5), daB die eigenartige Spiralumrandung erst seit Sesostris I. 
aufkommt; und die beiden seitlichen Randabschnitte haben sich als typische Zeichen der 
Hyksosskarabaen herausgestellt. Dazu kommt, daB der untere Teil einer Granitstatue in 
Bubastis6), die nach Stil, Bearbeitung und Material der 12. Dynastie angehort, nach Bor
chardts Nachweis7) uber einer ausgemeiBelten Inschrift die Kartusche des Chian tragt, der 
also erst nach der 12. Dynastie regiert haben kann. Chian ist sicher ein Hyksoskonig des 
17. Jahrhunderts, und nachdem Petrie selbst kurzlich in einem sicheren Hyksosgrab einen 
Skarabaus des Chian gefunden hat, rechnet auch er Chian zu den Hyksoskonigen.8) DaB 
das Machtgebiet dieses Herrschers sehr ausgedehnt war, beweisen die Monumente mit sei- 
nem Namen von Gebelen in Oberagypten9) bis Gezer in Palastina10); sogar aus Bagdad 
stammt ein wahrscheinlich in Babylonien gefundener kleiner Basaltlowe mit seinem Na
men.11) Ed. Meyer identifiziert ihn mit dem von Manetho erwahnten Herrscher Jannas12) und 
rechnet ihn zu den altesten Hyksoskonigen, deren Herrschaft urn 1675 begann. Aus dem 
Fund des Alabasterdeckels mit seinem Namen in Knossos geht soviel mit Sicherheit her- 
vor, daB der Bau des letzten groBen Palastes keinesfalls vor der Mitte des 17. Jahrhunderts 
geschehen sein kann. Wahrend bis ins 18. Jahrhundert die mittelminoische Epoche reichte, 
stand man im 17. Jahrhundert in der Ubergangszeit zur spatminoischen Kultur.

Wahrend der Blutezeit des letzten Palastes von Knossos, in der 2. spatminoischen Pe
riode, wurde, wie die Keramik beweist, das groBe Kammergrab von Isopata angelegt. Unter 
seinem reichen Inhalt finden sich zahlreiche SteingefaBe, deren Formen nach Agypten weisen 
(Abb. 168). Die schone Alabastervase bei Evans, Preh. Tombs 1906 Taf. 99 Nr. S. 8, die ahnlich 
auch in Enkomi ohne bekannten fundzusammenhang einmal vorkommt13), findet sich ebenso 
in Abydos in Grab 11611), das durch Skarabaen unter Thutmosis III. datiert ist, und in Grab

1) DaB die Datierung der Fundschicht in die Obergangsepoche ganz sicher ist, hat mich 
gegenilber den Zweifeln von Beloch, Griech. Gesch. I 23 S. 129, Herr Mackenzie nach seinen Be- 
obachtungen wahrend der Ausgrabung versichert; vgl. jetzt auch Evans, Scripta Minoa I 30.

2) History of Egypt I 1894, 118ff.
3) E. E. F. 20, Petrie, Diospolis parva 52f. Taf. 41.
4) Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 19, 293ff.; 21, 148ff.
5) Newberry, Scarabs 79ff.
6) E. E. F. 8, Naville, Bubastis Taf. 12; Petrie, History I 118 Abb. 73.
7) Aeg. Zeitschr. 33, 142; 40, 95.
8) E. R. A. 12, Petrie, Hyksos and Israelite Cities S. 3, 10, 15 Taf. IX 124.
9) Daressy, Rec. d. trav. XVI 42.

10) Macalister, Excav. of Gezer I 253; II 316 Nr. 85; III Taf. 204b Nr. 16.
11) Deviria, Rev. arch. IV 1861, 256ff. 12) Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I 21 § 306.
13) Excav. in Cyprus S. 25 Abb. 41. 14) E. E. F. 23, El Arnrah and Abydos Taf. 46.



174 Agyptische Alabastervasen in Knossos und Mykena

Abb. 168. Alabastervasen aus dem Grab von Isopata.

17,') in dem ein Skarabaus Thutmosis’ III. und ein Bronzering Amenophis’ IV. lagen. Die 
Vase mit breitem, gestreiften Henkel und dunnem, doppelten Halsring Evans Taf. 99 Nr. 
S. 2, die etwas niedriger auch in einem Kammergrab von Mykena mit einer Palaststilvase 
zusammen gefunden wurde,2) wiederholt sich in einem Grab der 17. oder 18. Dynastie in 
Abydos.3) Die sackformigen Vasen Evans Taf. 99 Nr. S. 3, 4, 5, 6 haben Formen, die im 
Neuen Reich sehr gebrauchlich sind4), allerdings auch schon fruher vorkommen?) Fur eine 
kleine Dioritschale aus dem Grab von Isopata6) kann man sogar schon aus der Zeit der 
ersten Dynastien’) und vor den ersten Dynastien8) Parallelen nachweisen. Man sieht, daB 
bei der Verwertung der langlebigen SteingefaBe fur die Chronologie Vorsicht geboten ist. 
Immerhin wird man die weitaus vorherrschende Obereinstimmung von Vasen des Isopata- 
grabs mit solchen des beginnenden Neuen Reichs als Festigung der aus den Funden in 
Agypten gewonnenen Resultate gelten lassen, die uns gelehrt haben, daB im 15. Jahrhun- 
dert, wahrend der 18. Dynastie, die altermykenische und die ihr entsprechende 2. spat- 
minoische Periode, der das Isopatagrab angehort, herrschten.

Auch in Mykena sind mehrereGegenstande gefunden worden, die fur dieDatierungder 
mykenischen Kultur von Bedeutung sind. Aus den Ruinen der Akropolis stammt der obere 
Teil eines kleinen Affen aus blauem Glas (Abb. 169, Ath. Nat. Mus. 4573), der auf der rechten 
Schulter die Kartusche Amenophis’ II. tragt.9) Leidersind die Fundumstande nicht bekannt.

1) Ebda. Taf. 50; eine andere Parallele aus dem Neuen Reich bei v. Bissing, SteingefaBe (Cat. 
g6n. du Mus6e du Caire) Taf. III a Nr. 18355.

2) J. H. S. 1904 Taf. XIV e.
3) El Amrah and Abydos Taf. 50 (Grab 11); vgl. auch v. Bissing, SteingefaBe Taf. VNr. 18360.
4) v. Bissing, SteingefaBe Taf. Ill Nr. 18299 u. 18309.
5) E. E. F. 17, Dendereh Taf. 21 oben = v. Bissing, SteingefaBe Taf. III Nr. 18619 (6. Dyn.).
6) Evans, Preh. Tombs 1906, 151 Abb. 128.
7) E. E. F. 23, El Amrah and Abydos Taf. 16, 8. 8) E. R. A. 3, El Kab Taf. X 17, 30, 44.
9) Hall, B. S. A VIII 188 Abb. 13; Stais, Collection Myc6nienne du MusCe National d’Athe

nes 1909 S. 82 Nr. 4573.
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Besser steht es mit einer aus kleinen Fragmenten zusammengesetzten und erganzten Fayence- 
vase mit einem jetzt fast verschwundenen Lotosblattornament auf der Schulter, in deren 
Wandung mit weiBlicher Glasmasse die Kartusche Amenophis’ III. eingelegt ist (Abb. 170, Ath. 
Nat. Mus. 2491);1) sie ist ein gewohnlicher agyptischer Typus der 18. Dynastie. Die Frag- 
mente lagen zerstreut in den beiden Raumen des Kammergrabs 49 der Unterstadt von 
Mykena. AuBer anderen GefaBen aus agyptischer Fayence wurden in diesen Kammern 
besonders kleine Schmuckteile aus Gold, Glasmasse und Elfenbein gefunden, ahnlich wie 
'Menidi’ Taf. III 23, IV 15 u. 30, VI 14, ferner eine mit Nautilusreliefs geschmuckte Elfen- 
beinbuchse und die Stucke von Elfenbeinfigiirchen Eph. arch. 1888 Taf. VIII 1 u. 2. Das 
Grab gehort demnach in die letzte Periode der mykenischen Kunst, in der Elfenbeinschnitzerei 
und Glasschmuck erst haufig werden. Dann sind in Mykena vier Bruchstticke von zweiseitig 
beschriebenen Platten aus weiBer agyptischer Fayence (Abb. 171, 1,5 cm dick) gefunden wor- 
den (Ath. Nat. Mus. 2566);2) diese tragen Aufschriften, die sich zur Kartusche Amenophis’ III. 
erganzen. Sie stammen aus dem Schutt von Hausern auf der Akropolis nordostlich vom 
Lbwentor; in ihnen wurden unter anderm zwei Fibeln gefunden (Eph. arch. 1891 Taf. III 5) 
und nur spatmykenische Scherben und solche der Gbergangszeit, sodaB die Funde nach 
Tsuntas’ Urteil3) in die jungste mykenische Periode gehoren, oder erst in den Anfang der 
Obergangsepoche. Aus Mykena stammt ferner das Fragment einer ahnlichen zweiseitig 
beschriebenen Platte (1,2 cm dick; Ath. Nat. Mus. 2718), deren Hieroglyphen den Teil 
einer agyptischen Kbnigskartusche bilden1) und den charakteristischen Stil der 18. Dynastie 
darstellen. SchlieBlich ist auf der Akropolis von Mykena ein agyptischer Skarabaus aus

1) Hall, B. S. A. VIII 188f. Abb. 14 u. 15; Tsuntas, Eph. arch. 1888, 154ff. Abb. 10 u. 10a.
2) Tsuntas, Eph. arch. 1891, 18 Taf. III 3 u. 4; Sewell, Proc. Soc. Bibl. Arch. 26, 258f. mit

besserer Abbildung; Sta’is, Collection Myc£nienne S. 112. 3) Eph. arch. 1891,25.
4) [Anch-chepru-re, Schwiegersohn und Nachfolger Amenophis’ IV.]. W. Schmidt, Comptes 

rendus du congrts d’arch6ologie, Athen 1905, 355ff.; v. Bissing, Der Anteil der agypt. Kunst am
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weiBer, einst mit Gold uberzogener Kalkmasse mit dem Namen der KOnigin Teje, der 
Gemahlin Amenophis’ III., gefunden worden (Abb. 172, Ath. Nat. Mus. 2530).1) Er lag* 
nahe der stidwestlichen Akropolismauer im Schutt eines Hauses zusammen mit dem 
bemalten Pinax (Eph. arch. 1887 Taf. X2),!) dem Elfenbeinflugel (Taf. XIII A) und mit 
vielem Glasschmuck (Taf. XIII 1—5, 7—12, 16—18, 20, 22—24), der wieder auf spat- 
mykenische Zeit hinweist. Zusammenfassend kann man also sagen, daB in Mykena 
Gegenstande aus der Zeit Amenophis’ III. nur in spatmykenischem Fundzusammenhang 
und noch etwas spater vorkommen, und wenn alle auch nur als termini post quos 
zu verwerten sind, die Zeit dieses Konigs von der letzten mykenischen Periode ge- 

wiB nicht zu trennen ist. Es bleibt zu prilfen, wie 
sich die auBerhalb von Mykena im mykenischen Fund- 
gebiet vorkommenden agyptischen Gegenstande dazu 
verhalten.

Ein groBer Skarabaus Amenophis’ III. aus agypti- 
scher Fayence an.einem Ring von Silberdraht ist in Grab 9 
derKammergraber von lalysos auf Rhodes gefunden wor-

Abb. 172. SkarabSus der Teje.

Kunstleben d. VOlker, Festrede d. Miinchener Akademie 1912, 41, bezeichnet sie als GefafiScherbe, 
was mir deswegen unwahrscheinlich ist, weil das Fragment auf beiden Seiten ganz flach ist.

1) Tsuntas, Eph. arch. 1887, 169 Taf. XIII 21 u. 21a; Stats, Coll. Myc. S. 112.
2) Neu publiziert von Rodenwaldt, Ath. Mitt. XXXVII 1912 Taf. VIII S. 129ff. Wenn der 

Pinax auch aus frUhmykenischer Zeit stammt, so kann er doch als Kultobjekt Jahrhunderte lang 
gedient haben, wie Rodenwaldt S. 132 A. 1 schon andeutet.
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den zusammen mit einem Wirtel und einer Pfeilspitze, aber leider mit keiner 
Keramik.1) Man wird das Grab zeitlich mit der ganzen Nekropole zusam- 
menstellen mtissen, die viele spatmykenische Vasen, Elfenbeinschnitze- 
reien und Glasschmuck enthielt. Von zwei anderen Skarabaen aus der- 
selben Nekropole, die in der 18. und 19. Dynastie ubliche Typen dar- 
stellen,2) weiB man die naheren Fundumstande leider nicht. — Ferner 
wurde in Kammergrab 99 der Nekropole von Zafer Papura bei Knossos 
ein agyptischer Skarabaus aus weiBem Steatit mit Amulettzeichen gefun- 
den, deren Charakter Skarabaendarstellungen vom Ende der 18. Dynastie 
entsprecheii (Candia Mus. Nr. 687) ;3) als Beispiel fuhrt Evans den Skarabaus 
Tell el Amarna Taf. 15 Nr. 145 an. In demselben Grab lagen unbemalte 
oderganzkonventionellbemalte spatmykenische Bugelkannen.—AusKreta 

Abb. 173. Skara
baus a. Knossos.

stammtauch eih in derLangsachse durchbohrter skarabausahjilicher Stempel ausElfenbein mit 
dem Namen der Konigin Teje, der in Hagia Triada gefunden wurde (Candia Mus. Nr. 340).4) 
Ostlich vom dortigen Palast sind in einem Gebaude, das ein minoisches Bauzeichen tragt, 
spatere Graber angelegt worden, deren Inhalt verstreut in verschiedener Hohe lag.5) Der 
Elfenbeinstempel der Teje lag 80—100 cm unter dem Boden, zusammen mit einem weiblichen 
Idol, Perlen und Anhangseln, besonders kleinen, durchbohrten, goldenen Ochsenkopfen, die 
vielleicht mit dem Stempel in einem Halsband gesessen haben. Ein Anhangsel hat zwar schon 
im 3. mykenischen Schachtgrab eine Parallele6), die kleinen Ochsenkopfchen kehren aber 
fast identisch in groBer Zahl in EnkOmi in Grabern mit spatmykenischen Vasen wieder.7) 
Daher wird der Grabinhalt von Hagia Triada auch aus spatmykenischer Zeit stammen. 
Das Zusammentreffen agyptischer Erzeugnisse des 14. Jahrhunderts mit spatmykenischen 
Funden stimmt ausgezeichnet zu den in Agypten gewonnenen Erfahrungen.

Auch die auBerhalb des eigentlichen mykenischen Kulturgebiets, z. B. in Cypern und 
Palastina, mit mykenischem Import zusammen gefundenen datierten agyptischen Gegen- 
stande sind fur die Zeitbestimmung der mykenischen Funde von Bedeutung.

Zahlreiche agyptische Skarabaen und Schmuckgegonstande stammen aus cyprischen 
Grabern. Ein sehr verschlissener Fayenceskarabaus mit dem Namen der Teje wurde in 
Grab 93, einem Kammergrab mit kurzem Dromos, in Enkomi gefunden.8) In demselben Grab 
lag ein Silberring mit dem Namen Amenophis’ IV., des Sohnes der Teje (Abb. 174);9) zwar

1) Myk. Vas. Text S. 4, 9, 75 Taf. E. 1.
2) Myk. Vas. S. 75 Taf. E 2 u. 3; Marshall, Catal. of Jewellery in the Brit. Mus. 1911 S. XX; 

Forsdyke, J. H. S. 1911, 114f., wo die Datierung auf den Angaben· von H. R. Hall beruht.
3) Evans, Prehist. Tombs 1906, 87ff. Taf. 90 Abb. 101, danach unsere Abb. 173.
4) Paribeni, Rendiconti 1903, 350; Mon. Ant. XIV 733ff.; der Fundort Taf. 41 bei Nr. 5.
5) Die Angabe Berards, Comptes rendus de l’Acad6mie des Inscriptions 1903, 254f., daB der 

Skarabaus aus einem Kuppelgrab stamme, ist demnach zu berichtigen.
6) Vgl. Mon. Ant. XIV 734 Abb. 30 mit Schliemann, Mykenae S. 206 Abb. 263.
7) Vgl. Mon. Ant. XIV 731ff. Abb. 27—29 mit Excavations in Cyprus Taf. 10—12; in den- 

selben Grabern 67, 69, 79 u. 84 lag die spatmykenische Keramik S. 37, 38 u. 40 Abb. 65, 66, 68, 69.
8) Excav. in Cyprus S. 21 u. 36 Taf. IV 608; der Plan des Grabes S. 5 Abb. 4.
9) Excav. in Cyprus Taf. IV Nr. 617; Marshall, Catal. of Finger Rings in the Brit. Mus. 1907, 

160 Nr. 997 Taf. XXVI.
Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur 12
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Abb. 174. Silberring 
Amenophis’ IV.

findet sich die ungewohnliche Form des Namens, die Hall und Poulsen 
veranlaBte, den Ring in die ersten Regierungsjahre des Konigs zu setzen, 
nach v Bissing auch noch in den spateren Jahren:1) immerhin stammt er 
bestimmt aus der Regierungszeit Amenophis’ IV., also aus der ersten 
Halite des 14. Jahrhunderts. AuBerdementhielt das Grab den agyp- 
tischen Halsschmuck Excav. in Cyprus Taf.V, dessen Muster sich nach Pe

tries Urteil in Agypten in der Zeit Amenophis’ IV. wiederholen, aber ein Jahrhundert spater 
schon nicht mehr.2) Den ubrigen Grabinhalt bilden zwei syrische Siegelzylinder Excav. in Cyprus 
Taf.IV 606, 607, der schone mykenische Goldschmuck Taf. IV 546, VI, VII 517, 518, 527, und 
kyprische Keramik; im Dromos lag neben anderem Goldschmuck die spatmykenische Vasen- 
scherbe Excav. S. 9 Abb. 15. Es ist ganz unglaublich, daB die Ausgraber das Grab mit der ge- 
samfen Nekropole dem 8. oder 7. Jahrhundert zuschreiben und dem Skarabaus der Teje 
jeden chronologischen Wert absprechen konnten. Ist in diesem Falle durch die spateren 
Untersuchungen, durch die die Signatur Amenophis’ IV. auf dem Silberring erst erkannt 
wurde, wohl jede Moglichkeit, die Datierung anzutasten, ausgeschlossen, so sind doch, um 
alle Zweifel auch bei anderen Fundzusammenhangen zu zerstreuen, einige prinzipielle 
Worte uber die chronologische Verwertung von Skarabaen mit Konigsnamen geboten.

Es ist wiederholt vorgekommen, und darauf beruft man sich, um die durch die Funde 
gegebene Datierung zu umgehen, daB Skarabaen mit alten Konigsnamen in jungen Fund- 
schichten gefunden wurden. So fand man in Kamiros auf Rhodos einen Skarabaus des 
Cheops (4. Dynastie) unter Funden etwa des 7. Jahrh.,3) in Amathus auf Cypern unter 
Funden etwa des 6. Jahrh. einen Skarabaus des Mykerinos (4. Dynastie)4) und in Tharros 
auf Sardinien unter Funden, die auch erst dem letzten Jahrtausend v. Chr. angehoren 
konnen, einen Skarabaus desselben Konigs.5) Das ist nicht zum Verwundern; denn wie 
Newberry gezeigt hat,6) kommen Skarabaen erst von der 6. Dynastie an vereinzelt und 
erst von Mitte der 12. Dynastie an allgemein in Agypten vor; die Skarabaen der 4. Dy
nastie mussen also in spaterer Zeit erst gemacht sein. Nun fand sich aber auch ein Skara
baus Sebekhoteps III. (13. Dynastie) in einem etruskischen Pozzo-Grab etwa des 9. Jahrh.7) 
in Corneto, und aus der ersten Halite des ersten Jahrtausends v. Chr., z. B. in den Grabern 
in Amathus auf Cypern, und in den Fundschichten des Heraions bei Argos, sogar eine groBe 
Zahl von Skarabaen Thutmosis’ III., die zum Teil ganz augenscheinlich in spaterer Zeit 
gemacht worden waren.8) Solche Nachahmungen machen auch eine Zusammenstellung von 
Namen wie Mykerinos, Sesostris I. und Thutmosis 111. auf einem Skarabaus erklarlich.9) 
Und abgesehen von den Nachahmungen muB ja die Moglichkeit offengelassen werden,

1) Poulsen, Jahrb. d. Inst. XXVI 1911, 221; v. Bissing, Festrede der MUnchener Akademie
1912, 29f.

2) Petrie, Transactions of the Society of Literature 1898, 71; vgl. jedoch v. Bissing, Fest
rede S. 29.

3) Rev. arch. VIII 1863, 2. 4) Excavations in Cyprus S. 99 Abb. 147 Nr. 9.
5) Annali dell’ Instituto 1883, 83. 6) Scarabs S. 66ff.
7) Bullettino dell’ Instituto 1882, 211; Klio XII1912, 461ff.
8) Excavations in Cyprus S. 99f. Abb. 147 Nr. 2, 16, 22, 27, 34, 36, 45; Waldstein, The Ar

give Heraeum II 1905, 367ft. Taf. 143 Nr. 17—19; ein gleicher Skarabaus aus Eleusis S. 369 Abb. 1.
9) Excavations in Cyprus S. 99f. Abb. 147 Nr. 17.
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daB gelegentlich auch echte Skarabaen alter sein kOnnen als die Dinge, mit denen zu- 
sammen sie gefunden worden sind. Nun findet sich der Name Amenophis’ III. nach Ermans 
Urteil1) niemals auf spdteren Werken wiederholt, und dasselbe darf von seiner Gemahlin 
Teje und vor allem von dem Ketzerkonig Amenophis IV. gelten. So sind gerade die Skara
baen und Kartuschen, die fur die Datierung der mykenischen Kultur am wichtigsten sind, 
zeitlich sicher bestimmt; und wenn sie sich in der Weise haufen, wie das in Mykena, 
Kreta, Rhodos und Cypern immer in demselben Fundzusammenhang zu beobachten ist, 
konnen die Skarabaen nicht alle bedeutend alter sein als ihre Umgebung, und darf man 
an der ungefahren Gleichzeitigkeit nicht zweifeln, zumal da das Auftreten der spatmyke- 
nischen Vasen eben am Ende der 18. Dynastie in Agypten den Gegenbeweis liefert. Alle 
Skarabaenfunde des Neuen Reichs, deren Fundzusammenhang nicht in offenem Wider- 
spruch zu anderweitig gesicherten chronologischen Tatsachen stehen, konnen demnach als 
vollwertige Zeugen fur die Zeitbestimmung der Fundschichten angesehen werden. In der 
Nekropole von Enkomi, deren Grab 93 oben in das 14. Jahrhundert datiert werden konnte, 
sind noch mehr Skarabaen und Ringe gefunden worden, die eine ziemlich sichere Zeitbe
stimmung der ganzen Nekropole ermoglichen.2) In den Grabern 79 und 84 lagen Skara
baen vom Typus der 18. bis 19. Dynastie (Excav. in Cyprus Taf. IV Nr. 435 u. 465); beide 
Graber enthielten schone spatmykenische Keramik (Excav. S. 40 Abb. 69; S. 38 Abb. 66) 
und Goldsachen (Excav. Taf. XI 437—439, .445, 448, 450; Taf. XII 452—454, 457, 461, 462, 
467) und gehoren also dem 14. Jahrhundert an; Grab 84 enthielt allerdings auch eine altere 
Fundschicht, zu der Poulsen (S. 217f.) sicher mit Recht den babylonischen Siegel- 
zylinder Excav. Taf. IV Nr. 464 rechnet. Aus Grab 67 stammt der goldene Doppelring 
(Excav. Taf. IV Nr. 351)s) aus dem Ende der 18. Dynastie, mit dessen Darstellung v. Bis
sing richtig Fresken aus Tell el Amarna vergleicht;1) die zugehorige spatmykenische Kera
mik desselben Grabes ist Excav. S. 37 Abb. 65 abgebildet. Ein anderer silberner Ring der- 
selben Zeit (Excav. Taf. IV Nr. 741)5) ist leider an der Erdoberflache gefunden worden. 
Vielleicht etwas junger ist der Sgyptische Goldring (Excav. Taf. IV Nr. 95)6) aus Grab 19, 
das auBerdem einen dgyptischen Fayenceteller, die Fragmente eines mykenischen Kraters, 
Goldschmuck (Excav. Taf. VIII) und das schone Frauenkopfrhyton Excav. Taf. III enthielt.

1) Arch. Anz. 1891, 39.
2) Vgl. Evans, Journ. Anthrop. Instit XXX 1900, 199ff., vor allem aber den wichtigen Auf- 

satz von Poulsen, Jahrb. d. Inst. 1911, 215ff. und Marshall, Catal. of Jewellery in the Brit. Mus. 
1911 S. XVII. Zu beachten sind auBer den hier behandelten Skarabaen und Ringen auch die 
agyptischen GlasgefaBe aus Enkomi, speziell die Vasen in Granatapfelform (Excav. in Cyprus 
S. 34f. Abb. 62 Nr. 1218 und Abb. 63 Nr. 1052 u. 1053) aus Grab 66 u. 88, die nicht, wie ich friiher 
(Zeit und Dauer 68) meinte, erst in Gurob unter Tutenchamon und Ramses II. ihre Parallelen 
linden, sondern schon im 15. Jahrhundert unter Amenophis II. (v. Bissing, Festrede d. Munch. 
Akad. 1912, 38) Grab 66 und 88 gehOren zu den aitesten Grab ern mit mykenischer Importware 
in Enkomi, und so erkiart es sich auch, daB sich geradq in diesen beiden Grabern noch die 
letzten schwarzen Henkelkannchen der Hyksoszeit fanden (vgl. oben S. 159).

3) Marshall, Catal. of Finger Rings in the Brit. Mus. 1907 S. 3 Nr. 8 Taf. I.
4) Festrede d. Mtinch. Akad. 1912, 30.
5) Poulsen, Jahrb. d. Inst. 19H, 222f.; v. Bissing, Festrede 1912, 30; Marshall, Finger Rings 

S. 2 Nr. 3.
6) Marshall S. 1 Nr. 1.

12*
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Die jungsten Skarabaen in Enkomi gehbren der Zeit Ramses’ III. und dem 12. Jahrhundert 
an; einer (Excav. Taf. IV 29) stammt aus Grab 24, ein anderer von Ramses III, oder einem 
seiner Nachfolger (Excav. Taf. IV 6) aus Grab 2;1) die Graber enthielten noch einen syri- 
schen Zylinder (Grab 2; Excav. Taf. IV Nr. 4), zwei Steatitstempel (Grab 24; Excav. Taf.IV 
Nr. 36 u. 37), ein Fragment einer geschnitzten Elfenbeinbuchse (Grab 24; Excav. Taf. II 
Nr. 883), die vielleicht noch von mykenischer Kunst beeinfluBt ist, aber keine mykenische 
Keramik mehr. Es durfte doch wohl kein Zufall sein,2) daB alle Graber mit alteren agyp- 
tischen Skarabaen und Ringen zugleich auch mykenische Keramik enthielten, diese beiden 
mit Skarabaen der Ramessidenzeit jedoch keine mehr. Die Nekropole von Enkomi ist bis 
ins 11. Jahrhundert benutzt worden, der mykenische Import jedoch hat, wie wir aus den 
Skarabaenfunden unbedingt schlieBen mussen, im 12. Jahrhundert aufgehort.

Diesen chronologischen Ergebnissen entsprechen die Skarabaenfunde in anderen Ne- 
kropolen Cyperns. Der Skarabaus aus Grab 28 in Kurion (Excav. Taf. IV, Curium 1) ge- 
hort nicht, wie die Ausgraber (Excav. S. 86) angeben, in die 26. Dynastie, sondern in die 
Zeit Ramses’ II., also ins 13. Jahrhundert;8) mit ihm zusammen wurden die beiden spat- 
mykenischen Vasen (Excav. S. 72 Abb. 124, 28) und die 'submykenische’ Schale (Excav. 
S. 74 Abb. 129, 28) gefunden. Ein Skarabaus der friihen 18. Dynastie stammt aus Grab 4 
der Nekropole Zarukas bei Maroni; mit ihm zusammen fand man ein schones mykenisches 
Goldband mit Spiralmuster.4) In Grab 5 der mykenischen Nekropole Hala Sultan Tekke bei 
Larnaka lag ein Skarabaus der 19. Dynastie, anscheinend leider ohne mitgefundene Gegen- 
stande (Marshall, Jewellery S. XVII).

Die Skarabaenfunde in Palastina, die mit dem Import mykenischer Keramik zusam- 
mentreffen, konnen nur im allgemeinen. eine Bestatigung der erzielten Zeitansatze geben. 
In Tell el Hesy (Lachisch) gehort die spatmykenische Importware der III. Stadt an; in der- 
selben Schicht wurden agyptische Skarabaen' der 18. Dynastie, u. a. einer (Nr. 119) mit dem 
Namen der Konigin Teje gefunden?) In Gezer beginnt der mykenische Import am Ende 
der 2. semitischen Periode, und setzt sich in starkerem MaBe noch wahrend der 3. semi- 
tischen Periode fort; von den 218 agyptischen Skarabaen der 2. Periode gehoren 45 der 
18. Dynastie an, die 69 Skarabaen der 3. Periode stammen aber fast alle aus der 18. und 
19. Dynastie.6) DaB die mykenische Keramik noch nach der 19. Dynastie importiert wurde, 
laBt sich hier ebensowenig wie in Cypern beweisen.

1) Die Herausgeber der Excavations in Cyprus S. 32 u. 41 schrieben diese Skarabaen einem 
Osorkon oder Schoschenk der 22. Dynastie zu; dagegen wandte sich schon v. Bissing, Verhandl. 
der Basler Philologenversamml. 1908, 81 und neuerdings Poulsen, Jahrb. 1911, 223.

2) Wie Poulsen, Jahrb. 1911, 223 meint, der den Grabinhalt von Grab 2 und Grab 24 — 
ich weiB nicht, warum — in Grab 2 zusammenwirft.

3) Petrie, Transactions of the Soc. of Literature 1898, 73f.
4) Marshall, Catal. of Jewellery in the Brit. Mus. S. XVII u. 6 Taf. I Nr. 66.
5) Bliss, A Mound of many Cities 1894, 130f. Abb. S. 79; Thiersch, Arch. Anz. 1908, 18.
6) Macalister, Excavation of Gezer II 314 ff.
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E. DATIERBARE BEZIEHUNGEN KRETISCH-MYKENISCHER VOLKER 
ZU AGYPTEN: KEFTI UND PHILISTER

Ein weiteres Hilfsmittel fur die Datierung der kretisch-mykenischen Kultur ist das 
Vorkommen von Volkern, die aus diesem Kulturgebiet stammen oder mit ihm in enger 
Beziehung stehen, in datierbaren schriftlichen oder bildlichen Quellen Agyptens. So werden 
mehrfach die Leute von Kefti erwahnt.1) Im bilinguen Dekret von Kanopos, das der Ptole- 
maerzeit angehOrt, wird Kefti von der griechischen Obersetzung als Phoenikien erklart;2) 
abgesehen von der Wertlosigkeit solcher ptolemaischer Traditionen uberhaupt,3) kann in 
der Zeit der 18. Dynastie Kefti nicht Phoenikien gewesen sein, weil dessen Name damals 
sicher Zahi war.4) Einer sprachlichen Identifizierung von Kefti mit dem biblischen Kaphtor 
und von Kaphtor mit Kreta aber steht nichts im Wege,5) jedoch laBt sie sich nicht als sicher 
erweisen. Es liegt mir in der folgenden Untersuchung auch nicht an einem Beweis, daB 
Kefti Kreta war, wenn mir das auch noch immer am wahrscheinlichsten ist, sondern dab 
die von den Kefti vertretene Kultur eine groBe Reihe von Elementen einer bestimmten 
Stufe der kretisch-mykenischen Kultur enthalt, die durch die fest datierten Beziehungen der 
Kefti mit Agypten ebenfalls zeitlich genau bestimmt wird.

Ich beginne mit einer kurzen Zusammenstellung der wichtigsten agyptischen Quellen, 
die die Zeit der Beziehungen der Kefti mit Agypten ergeben. In der schonen Siegeshymne, 
die die Amonspriester Thutmosis dem III. gegen Ende seines Lebens widmeten, steht bei der 
Unterwerfung des Westlandes: 'Kefti und Asy sind erschrocken’.6) Die groBen Annalen 
desselben Konigs enthalten aus seinem 9. Feldzug im 34. Regierungsjahr (1467) die Notiz: 
'Die Hafen Seiner Majestat waren mit allem Guten versehen, was S. M. erhielt in Zahi an 
Keftischiffen, Byblosschiffen und Sektuschiffen aus Zedernholz, beladen mit Stangen und 
Masten’;7) aus dem 17. Feldzug etwa im 42. Regierungsjahr (1459) wird unter dem Tribut 
des Fursten von Teni ein SilbergefaB von Keftiarbeit genannt.8) Dann zahlt auch Ameno- 
phis II. in einer Inschrift in Grab 13 in Kurna unter den tributpflichtigen Volkern die Kefti

1) AuBer in den im Folgenden einzeln anzufuhrenden Werken sind die Kefti behandelt 
von Steindorff, Arch. Anz. 1892, 13ff. und Hall, B. S. A. VIII 157ff.; Wiedemann, 0. L. Z. 1910, 
49ff. und zuletzt besonders von Wainwright, Liverpool Annals VI 1914, 24ff. Der Name Kefti be- 
zeichnet eigentlich das Land, wird aber allgemein auch fur die Bewohner angewendet.

2) Lepsius, Ag. Zeitschr. 1866, 30; Chabas, Voyage d’un Egyptien 1866, 322ff.; Ebers, Agypten 
und die Bucher Moses 1868, 131.

3) Auf diese Wertlosigkeit weist besonders W. M. Muller, Asien und Europa nach altSgyp- 
tischen Denkmalern 1893, 337f. hin; vgl. auch Hall, Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 
1909, 283f.

4) Hall, The Oldest Civilization of Greece 1901, 162.
5) Spiegelberg, 0. L. Z. 1908, 426f.
6) Breasted, Ancient Records of Egypt II 1906, Nr. 659. Zu Asy vgl. Wainwright, Klio XIV 

1914, 14ff.
7) Breasted, Records II Nr. 492; Petrie, History of Egypt II 1896, 118; v. Bissing, Die stati- 

stische Tafel von Karnak 1897 S. XXXVII 34.
8) Breasted, Records II Nr. 537; Petrie, History II 123.
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Abb 175. Aus dem Grabe des Rechmere.

auf,1) und ebenso nen- 
nen sie Amenophis 

III.2) und Ramses II.8) 
unter den unterworfe- 
nen Volkern. Die spS- 
teren Kbnige kOnnen 
den Namen aber, wie 
es in Agypten nicht 
selten war, zu ihrem 
Ruhme ohne weiteren 
AnlaB von Thutmosis 
III. Obernommen ha- 
ben und sind daher 

fur die Zeitbestim- 
mung nicht vollgultig. 
Allerdings sind in dem 
Grab Thutmosis’ IV. 
noch die Fragmente 
einer Steinvase ge- 
funden worden, die 
auBer der Kartusche 
dieses Kftnigs die Auf- 
schrift 'Vase von Kefti’ 
tragen.4) Fur die Zeit 
Thutmosis’ III. aber 

sind die Kefti ferner durch Inschriften und Darstellungen in einigen Grabern bestimmt 
nachweisbar.

Das wichtigste ist das Grab des Rechmere, ein Felsengrab (Nr. 100) in Schech 'Abd 
el-Kurna im einstigen Theben. Rechmere stammte aus dem hbchsten Adel und wurde im 
32. Jahr Thutmosis’ III. GroBvesir von Oberagypten und Gouverneur der Residenz The
ben;5) es gehOrte zu seinen Pflichten, die fremden Gesandtschaften zu empfangen und ihre 
Geschenke oder Tribute entgegenzunehmen. Die Thronbesteigung Amenophis’ II. hat er 
noch erlebt, kurz danach scheint er aber gestorben zu sein. In seinem Grabe hat er die 
bedeutendsten Ereignisse seines Lebens darstellen lassen; auf der Ruckwand des Vorraums 
des Grabes empfangt er die Gaben fremder Vblker, deren Gesandten in funf langen Reihen 
ubereinander herantreten.8) Daruber steht geschrieben: 'Empfang des Tributs des Sudiands, 

1) Lepsius, Denkmaier III Taf. 63a; Petrie, History II 157.
2) Lepsius, Denkmaier III Taf. 88a. 3) Breasted, Records III Nr. 366.
4) Carter and Newberry, Tomb of Thutmosis IV (Catalogue general des antiquites du Music

du Caire), S. 17 Nr. 46 082; De Mot, Rev. arch. V 1905, 428.
5) Breasted, Records II Nr. 663ff.; Newberry, The Life of Rekhmara 1900, 13ff.
6) Die Inschriften Breasted, Records II Nr. 761; die Darstellungen Hoskins, Travels in

Ethiopia 1835 Tafeln nach S. 328 (farbig, ungenau); Wilkinson, Manners and Customs of the
ancient Egyptians 18371 I Taf. 4, 1878’ I Taf. 2A (grOBer und farbig, aber im einzelnen ungenauer
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von Punt, von Rezenu, von Kefti und der Beute aller Lander, die der Ruhm S. M. Thut- 
mosis’ III. erreichte, vom Erbprinzen Rechmere.’ Ober der zweiten Reihe, in der 16 Manner 
mit ungewohnlich schbnen Vasen kommen (Abb. 175), steht: 'Ankunft in Frieden der Fursten 
von Kefti und der Inseln inmitten des Meeres.’ Ein Schreiber notiert die dargebrachten 
Gegenstande.

Der alteste Sohn Rechmeres Mencheperreseneb war auch schon unter Thutmosis III. 
vielleicht gleichzeitig mit seinem Vater in hoher Stellung; er war Hohepriester des Amon 
und Bauleiter des Amontempels, zugleich Inspektor des koniglichen Schatzhauses. Als sol- 
cher hatte auch er Tributbringende zu empfangen, die er in seinem Grabe in Kurna (Nr. 86) 
hat darstellen lassen.’) In mehreren Reihen nahen die Fremden, in der ersten nach den In- 
schriften der Furst von Kefti, der von Chatti und der von Dunip, dann neun andere Trager 
von Geschenken, in der zweiten hinter zwei sehr verstummelten Figuren der Furst von 
Kadesch und wieder andere Trager. Nun weicht der mit Kefti bezeichnete Mann aber nach 
Aussehen und Tracht von den Kefti des Rechmeregrabes ganzlich ab,!) wdhrend die hinter 
den Fursten hergehenden Leute, von denen der erste als 'Kunstler’ bezeichnet ist, groBten- 
teils Keftitracht tragen. Die asiatischen Fursten haben sich also, wie der Furst von Teni in 
den Annalen Thutmosis’ III., ihre Gaben wohl von Kefti machen lassen. Ob aber ein Kefti- 
fiirst selbst bei Mencheperreseneb Tribut abgeliefert hat, muB bei der Ungenailigkeit der 
Darstellung unentschieden bleiben;3) jedenfalls ist der mit Kefti bezeichnete Furst nicht als 
solcher anzusehen.

Ebenso sind die in Kurna im Grab des Amenemheb (Nr. 85), das etwas junger als 
das Rechmeregrab ist, abgebildeten Manner4) nicht Kefti, sondern Syrer, obgleich man uber 
dem Kopf des einen von ihnen 'Kefti’ gelesen haben will.6) Andeierseits fehlen wieder 
Beischriften bei Darstellungen, die man nach dem Befund im Rechmeregrab ihrer Haar- 
tracht oder ihres Anzuges wegen fur Kefti halten kbnnte. Dazu gehbrt in erster Linie im 
Grab des Puemre in Kurna (Nr. 39) die Darstellung des dritten von vier fremden Fursten, 

als die Zeichnung der 1. Auflage); Virey, M6moires de la mission francaise au Caire V 1, 1889 
Taf. 5 (ungenau); eine neue Aufnahme von Newberry ist noch nicht publiziert. Einzelzeichnungen 
bei Champollion, Rosellini, Prisse d’Avennes, Miiller u. a. werden an ihrer Stelle genannt wer- 
den. Am wichtigsten sind jetzt die Aufnahmen der von der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft in Berlin 
ausgerusteten und von M. Burchardt geleiteten Expedition nach Agypten zur Erforschung der 
Darstellungen der FremdvOlker (im Folgenden kurz zitiert als FremdvOlkeraufnahmen) Nr. 772 
bis 774; vgl. Ed. Meyer, Ber. Berl. Akad. 1913, 798.

1) Inschriften Breasted, Records II Nr. 772 ff.; Darstellungen Virey, Mission au Caire V 2, 
1891, 197ff.; Petrie, History II 109 Abb. 52.

2) Er hat blaBrote Hautfarbe und einen kahlgeschorenen Schadel, aber einen Bart.
3) W. M. Muller, Researches II S- 19 erkiart die groben Irrttimer der Beischriften durch die 

Annahme, daB Maler und Schreiber versdiiedene Personen waren. Eine andere Ungenauigkeit 
besteht aber auch darin, daB der 'Forst von Chatti’ (der 2. in der 1. Reihe) und der 4., 6., 8., 
und 10. Mann der 2. Reihe dem Typus, der Haar- und Barttracht nadr Semiten sind, aber die 
Farbe und Kleidung der Kefti haben.

4) Mission au Caire V 2 Tafeln nach S. 244 (ungenau); Miiller, M. V. A. G. 1904 II Taf. 5; 
FremdvOlkeraufnahmen Nr. 594/5.

5) MUller, M. V. A. G. 1904 II 39. 
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der seiner Hautfarbe und Haartracht wegen sehr an die Kefti des Rechmeregrabes erinnert.1) 
Puemre war koniglicher Kanzler, Baumeister, Amonspriester und Schatzmeister des Amon- 
tempels unter Hatschepsowet und Thutmosis III. — Den typischen von den Kefti des Rech
meregrabes getragenen Schurz hat man in zwei anderen Grabdarstellungen wiederfinden 
wollen, einmal bei einem Gefolgsmann der asiatischen Gesandtschaft im Grab des Haremheb, 
eines Generals Thutmosis’ IV., in Kurna Nr. 782) und dann bei Dienern des syrischen Fursten 
im Grab des Nebamon, der Oberarzt Amenophis’ III. war, in Drah Abu’l Negga (Nr. 17),3) 
jedoch ist aus diesen Darstellungen, da Typus und Tracht im ubrigen zu den Kefti durch- 
aus nicht passen,4) keine Sicherheit uber die Volksangehorigkeit zu erlangen.8)

Als Angehorige der kretisch-mykenischen Kultur geben sich ganz bestimmt die Leute zu 
erkennen (Abb. 176), die Senmut in seinem Grabe (Nr. 71), das an der schOnsten Stelle der 
thebanischen Nekropolis, unmittelbar unter dem Gipfel des Hugels von'Abd el-Kurna, liegt, 
hat darstellen lassen;6) leider ist gerade dieses Grab sehr zerstort, und es fehlt bei dieser 
wichtigsten Darstellung der Name der Dargestellten. Senmut war der einfluBreichste Rat- 
geber der Konigin Hatschepsowet, der Erzieher der Prinzessin Nefrure und Leiter aller 
Bauten der Konigin. Er versah zugleich wohl den Posten eines GroBvesirs und stutzte 
Hatschepsowet gegen Thutmosis III. Dieser lieB daher spater uberall Senmuts Namen aus- 
meiBeln. Senmut muB sein schones Grab also vor der Obernahme der Alleinregierung 
durch Thutmosis III. um 1480 angelegt haben.

Die von den Agyptern als Kefti bezeichneten Leute und die gleichartigen unbe- 
nannten Vertreter der kretisch-mykenischen Kultur werden also nur wahrend der 18. Dy- 
nastie erwahnt und dargestellt, da die Erwahnung unter Ramses II. eine alte Reminiszenz 
zu sein scheint.7) Die einzigen wirklich maBgebenden Darstellungen, die enge Beziehungen 
zwischen Kefti und Agypten veranschaulichen, in den Grabern des Senmut, Rechmere und 
Mencheperreseneb gehoren der engbegrenzten Regierungszeit der Hatschepsowet und

1) Inschriften Breasted, Records II Nr. 379ff.; Darstellungen Davies, Liv. Ann. VI1914, 84ff. 
Taf. XVIII; FremdvOlkeraufnahmen Nr. 779.

2) Mission au Caire V 3, 1893, Tafeln nach S. 434 Nr. IV 3. Reihe; MQller, M. V. A. G. 1904 
II 48. FremdvOlkeraufnahmen Nr. 743—745.

3) Muller, M. V. A. G. 1904 II S. Iff. Taf. 1 u. 2; FremdvOlkeraufnahmen Nr. 730—732. 
Muller hat den Namen des Grabinhabers, den er Senye nennt, nicht richtig erkannt; ich ver- 
danke die Identifizierung des Grabes sowie viele andere Hinweise in der Nekropole von Theben 
den Herren A. Gardiner und M. Burchardt.

4) Die Diener im Nebamongrab tragen gelbe BSrte und weiBe Binden in dem gelbbraunen 
Haar; die Wiedergabe bei Muller (s. v.Anm.) ist recht ungenau; mehrere Vasen fehlen iiberhaupt.

5) An der Nordostwand des 1. Hofes im Tempel Ramses’ II. in Abydos tragen die letzten 
beiden Manner, die hinter mehreren gefangenen Asiaten im Festzuge schreiten, ahnliche Schurze 
wie die der Kefti, darUber aber noch andere Kleidung, die von der der Kefti abweicht; vgl. 
Mariette, Abydos II Taf.’lO; FremdvOlkeraufnahmen Nr. 305—306.

6) Inschriften Breasted, Records II Nr. 345ff.; Darstellungen W. M. MOller, Egyptological 
Researches (Carnegie Institution of Washington) I S. 12ff. Taf. 5—7; Hall, B. S. A. X 154ff., XVI 
254ff. Titelbild und Taf. XIV, welche die jetzt zerstOrte Teile enthaltende Haysche Zeichnung 
wiedergibt; FremdvOlkeraufnahmen Nr. 742.

7) Andere Erwahnungen von Kefti als femes Land, wo es heilkraftige Krauter u. a. gab
(Wainwright, Liv. Ann. VI 1914, 78ff.), gehen uns hier nichts an.
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Abb. 176. GemSIde aus dem Grabe des Senmut.

Thutmosis’ III., also der ersten Halite des 15. Jahrhunderts an. Um die gleichzeitige kre- 
tische Kulturperiode festzustellen, bedarf es eines Vergleichs der agyptischen Darstellungen 
mit den Resten der kretisch-mykenischen Kultur, der sich einmal auf die Tracht der dar- 
gestellten Leute, vor allem aber auf ihre Erzeugnisse, speziell ihre Vasen, erstreckt.

Der Typus der Kefti in den agyptischen Darstellungen ist durchaus unsemitisch,. 
Stirn- und Nasenprofil sind in der Regel als eine gerade Linie gezeichnet. Die Kefti sind 
bartlos und tragen volles Haar, das hSufig in mehreren StrShnen bis uber die Schultem 
hinabfallt; eine hohe Stirnlocke oder mehrere kleinere Locken im Haupthaar sind ofters 
wiedergegeben und fallen besonders auf. Die Kleidung besteht auBer bei zwei Mannern 
im Rechmeregrab (dem 5. und 14.), die ein geflecktes Tierfell um die Huften tragen, aus 
einem ziemlich groBen Schurz, der durch Schnure, die hie und da angedeutet sind, an einem 
breiten Gurtel befestigt ist. Der Schurz ist vorn nach unten spitz zugeschnitten und wird 
durch einen meistens schrag uber die Mitte nach der Spitze zu herabfallenden Zeugstreifen, 
der bisweilen in eine Troddel guslauft, zusammengehalten. Gurtel, Schurz und Mittelstreifen 
sind mit reichen, bunten Stickmustern geschmuckt; die RSnder des Schurzes werden durch 
besonders gestickte Streifen gebildet. Vorn vor dem Schurz sind Umrisse wie von einer 
Tasche sichtbar, die weiter unten vom Schurz bedeckt ist Es sieht fast aus, als wenn die
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Schurze uber eine ursprunglich anders und zwar wie im Senmutgrab aussehende Kleidung 
gemalt worden waren. Die Manner des Senmutgrabes sind namlich mit einem hinten liegen- 
den Halbschurz bekleidet, der von einem breiten Gurtel herabfallt und dessen Saummuster 
sich auf zwei steif und rahmenartig vorn hinunterfallenden Streifen fortsetzt. Alle Kefti des 
Rechmeregrabes und zwei des Mencheperresenebgrabes tragen Schuhzeug, Sandalen mit 
einem Hinterleder oder Halbschuhe, die durch breite, bis an die Wade reichende und schon 
verzierte Riemen festgehalten werden.

Nahe Parallelen zu diesen Bildern bietet nun das sogenannte Prozessionsfresko aus 
einem Korridor des knossischen Palastes, auf dem Reste von drei Vasentragern erhalten sind: 
einer, dessen Kopf erhalten ist, schreitet mit einer Trichtervase nach links, zwei nur von 
der Brust abwarts erhaltene gehen mit anderen PrachtgefaBen nach rechts.1) Der Vasen- 
trager, dessen Kopf erhalten ist, hat wie die Kefti in Agypten keinen Bart, aber voiles 
Haar; wie weit dieses hinabfallt, laBt sich wegen der Beschadigung nicht mehr sehen. Die 
Kleidung besteht aus einem dem Korper fest anliegenden Schurz, der an einem Gurtel be- 
festigt und vorn nach unten spitz zugeschnitten ist; wie bei den gleichen Schurzen der 
Kefti ist der obere und untere Rand von besonderen Borten umsaumt und das ganze Ge- 
wandstuck immer schOn gemustert. Vorn hangt uber dem Schurz eine feine Netzschurze 
mit Perlen herab. Das Prozessionsfresko von Knossos gehdrt der zweiten spatminoischen 
Periode an.

Auf den ubrigen Monumenten der kretisch-mykenischen Kultur ist die Form des Kefti- 
schurzes, den die knossischen Vasentrager tragen, nun allerdings auBerst selten;2) es uber- 
wiegt bei weitem eine andere Form, die nur im Grab des Senmut deutlich wiedergegeben 
ist, anscheinend ursprunglich aber auch im Rechmeregrab gemalt war. Wenn man diese 
in Kreta und Mykena ublichste Form des hinten liegenden Halbschurzes mit Gliedfutteral. 
die z. B. auf den Steatitvasen von Hagia Triada8) und den Vaphiobechern*) dargestellt 
ist,5) mit den Bildern des Senmutgrabes vergleicht, so sieht man, dab der agyptische Maler 
die unverstandlichen rahmenartigen Streifen an die Stelle des Gliedfutterals gesetzt hat, 
daB er also offenbar nach Skizzen oder Vorlagen gemalt hat, die er nicht mehr verstand, 
die er aber so getreu wie mbglich zu kopieren suchte. Denn daB der Schurz der Manner 
des Senmutgrabes die kretische Tracht darstellen soil, unterliegt keinem Zweifel. — Auf

1) Lagrange, La Crete ancienne (Abdruck aus der Revue biblique) Titelbild (farbig) und 
S. 142 Abb. 91; Bulle, Der schOne Mensch im Altertum, 2. Aufl. 1912 (Hirth, Der Stil I) Taf. 34. 
Die Reproduktionen in beiden Werken sind ungenau; die endgdltige Publikation durch Evans 
steht noch aus.

2) Sie steht jedoch nicht ganz allein, wie Rodenwaldt, Tiryns II 120 A. 1 meint; vgl. z. B. 
den 'Mann mit den Gansen’ aus dem Schatz von Aegina, Marshall, Catal. of Jewellery in the 
Brit. Mus. Taf. VII 762, und den Beiltrager auf der ElfenbeinbQchse von Enkomi, Excav. in Cy
prus Taf. I oben rechts, die wenigstens von der mykenischen Kunst noch stark beeinfluBt sind, 
und die Philistertracht S. 193.

3) Mon. Ant. XIII 1903 Taf. 1—3; Burrows, Discoveries in Crete, Taf. 1; Kurt MUller, Jahrb. 
d. Inst. 1915, 244 ff.

4) Eph. arch. 1889 Taf. 9; Inst. Phot. Nat. Mus. 1311—1320; Kurt MUller a. a. 0. Taf. 9—12.
5) Vorn erscheint nicht das aufgebundene freie Ende des Schurzes, wie Wainwright, Liv.

Ann. VI 1914, 44 meint, sondern eine feste Tasche; auBer auf den zahlreichen publizierten Monu
menten ist das deutlich auch auf dem knossischen Stuckrelief des 'Prinzen mit der Federkrone’.



Gaben der Kefti 187

Abb. 179. Lbwenkopf aus Knossos.

den Vaphiobechern und den Steatitvasen sieht man auch deutlich das charakteristische 
Schuhzeug der Kefti mit dem hoch hinaufreichenden Riemenwerk wieder. Bei diesen Fi- 
guren ist ferner das lockige, weit herabfallende Haar, das sich mitunter vorn spiralartig 
aufkrauselt, wieder besonders auffallend. Die zuletzt genannten Darstellungen gehoren dem 
Anfang der spatminoischen Epoche an. Naturlich ist die Tracht zeitlich nicht so eng be- 
grenzt, dab sie uns eine genauere Datierung als die Vasenchronologie moglich machte.

Ein wichtiges Kriterium zur Zeitbestimmung bilden dagegen die von den Kefti ge- 
tragenen Gaben, vor allem die Vasen. Bei diesen Gaben hat man zu unterscheiden zwi 
schen soichen, die auch von anderen Volkern als Tribut gebracht werden, und den typi- 
schen kretischen Kulturerzeugnissen, die allein fur die zeitliche Einordnung mafigebend 
sein konnen.1) Zu den ersteren., die wohl, weil sie im allgemeinen als erwunscht galten,

1) Wainwright, Liv. Ann. VI 1914, 24ff., der einen grundlegenden Unterschied zwischen 
'Kefti’ und 'Inseln inmitten des Meeres’ machen will, verfahrt bei den Darstellungen des Rechmere- 
grabes, wo beide Namen in enger Verbindung bei derselben Reihe Tributbringender stehen, da
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auch von den Kefti mitgebracht wer- 
den, gehoren die Ringe, Barren (vgl. 
diegleiche Form in Kretaoben S. 122 f. 
Abb. 114 f.) und Ketten, die zum Teil 
in den Scheiden getragenen Schwer- 
ter und der Elfenbeinzahn, der, wie 
es scheint, bei keinem der tributbrin- 
genden Volker fehlen durfte. Aber 
auch mehrere von den Vasen, die 
wohl alle aus Edelmetall hergestellt 
waren, konnen nicht als typisch kre- 

tische Formen gelten. Die in der 18. Dynastie sehr beliebten flachen Schalen, die haufig 
aufgesetzte Rand- und Deckelverzierungen tragen,1) wurden in Agypten selbst hergestellt,2) 
erscheinen haufig aber auch unter den Tributgaben der Syrer,8) denen die Keftigaben zwei- 
fellos in vielen Details angeglichen sind.

Nur gelegentlich finden sich unter syrischen Darstellungen die in der kretisch-myke- 
nischen Kultur uberaus haufigen Protomen und Rhyta in Tiergestalt,4) von denen die_Kefti 
im Rechmere- und Mencheperresenebgrab goldene und silberne Lowen- und Ochsenkopfe, 
einen Hunde- und einen Greifenkopf mitbringen (Abb. 177). Der Greif5) hat typisch myke- 
nische Zuge; sogar die kleinen runden Endungen der Kammfedern kehren auf den beiden 
Kopfen auf einem Siegel von Zakro wieder (J. H. S. XXII 1902 Taf. VII 54), und auch der 
eigenartige Federstreifen am Auge ist an einem dieser Kopfe erkennbar. Ein silberner 
Ochsenkopf (Abb. 178) und ein goldener Lowenkopf sind im 4. Schachtgrab von Mykena

Qr die ganz gleichartig dargestellten Manner nicht in zwei Gruppen zerlegen kann, so, daB er 
die einzelnen Gaben und Elemente der Tracht einerseits mil den Darstellungen des Senmut- 
grabes, wo kein Name erhalten ist, zu einer Inselgruppe, andererseils mil den Darstellungen 
des Mencheperresenebgrabes, wo versehentlich einem kahlkOpfigen Semiten 'Furst von Kefti’ 
beigeschrieben ist, zu einer Keftigruppe vereinigt. Da mir die Scheidung von 'Kefti’ und 
’Inseln inmitten des Meeres’ unmOglich und die schematische Methode Wainwrights unberech- 
tigt erscheint, kann ich mich auch seinen Ergebnissen nicht anschliefien.

1) H. Schafer, Die altagyptischen PrunkgefaBe (1903), in Sethes Untersuchungen zur Ge- 
schichte und Altertumskunde Agyptens Band IV 1905; nach der Ansicht von Jolles, Die agyptisch- 
mykenischen PrunkgefaBe, Jahrb. d. Instit. 1908, 209ff. hat man sich statt der Randverzierungen 
in den Vasen stehende Blumen oder Tiere zu denken.

2) Z. B. im sogenannten Grab der Graveure in Schech 'Abd el-Kurna, Scheil, Mission au 
Caire V 4, 1894, 555ff. Taf. 2; Steindorff, Bliitezeit des Pharaonenreichs 128 Abb. 108.

3) AuBer im Rechmere- und Mencheperresenebgrab z. B. im Grab des Merire, der Hohe- 
priester des Aten unter Amenophis IV in Tell el Amarna war, A. S. E. 14, Davies, El Amarna II 
Taf. 37, 40, 47 und Annales du MusCe Guimet 29 = Am^lineau, Histoire de la sepulture II Taf. 96 
(irnmer unten links); A. S. E. 13, El Amarna I Taf. 31 sind dieselben Vasen im kOniglichen Schatz- 
haus. Davies, El Amarna II S. 41 f. schreibt auch diese Vasen den Werkstatten der Kefti zu.

4) De Mot, Rev. arch. IV, 1904, 201 ff.; Karo, Jahrb. d. Inst. 1911, 249ff. Taf. 7—9.
5) Prisse d’Avennes, Histoire de Part Egyptien, Atlas II Taf. 75; dort auch die andern im Folgen-

den genannten Protomen; die Genauigkeit wird allerdings von Miiller, M. V. A. G. 1904 II 65f.
stark in Zweifel gezogen. Zu dem Greifen vgl. ferner z. B. die Gernme Eph. arch. 1889 Taf. X
32 (Vaphio) und den Goldring Furtwangler, Gemmen I Taf. VI 18 (Mykena).
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gefunden worden (Jahrb. 1911 
Taf. 7—9). Ein Lowenkopf aus 
Marmor (Abb. 179), aber anschei- 
nend einer Metallform nachgebil- 
det, wurde im knossischen Palaste 
gefunden;1) und aus dem soge- 
nannten Kleinen Palast ebenda 
stammt ein sehr groBer und ganz 
besonders prachtiger Stierkopf aus 

Abb. 182. Becher aus dem Senmutgrab.

schwarzem Steatit.2) Tonerne Rhyta in Form von Ochsenkopfen sind auf Kreta haufig,8) 
und Metallprotomen von Ochsen galten, wie wir oben (S. 121) sahen, wie in Asien als 
ubliches Wertmittel.4) Zum Vergleich mit dem silbernen Hundekopf des Rechmeregrabes 
mag auf die tonernen Hundekopfvasen aus Tiryns und Mykena verwiesen werden, die nach 
De Mots Urteil ebenfalls der Metalltechnik nachgebildet sind.5) Fur die beiden Vasen mit 
ZiegenkopfattSschen im Rechmeregrab (Abb. 180) hat man in Palakastro auf Kreta und auf 
Karpathos nahe Parallelen gefunden;6) der kleine aufrecht stehende silberne Stier mit seinem 
etwas gehobenen Schwanz im Mencheperresenebgrab (Abb. 181) erinnert sehr an einen 
Terrakottastier aus 
Pseira.7) Die mei- 
sten der kretisch- 
mykenischen Paral
lelen zu diesen Pro
tomen, tiergestal- 
tigen Vasen und 
Rhyta stammen aus 
der ersten Halfte 
der spatminoischen 
Epoche.

Am wichtig- 
sten fur die Be- 
stimmung der den 
Keftidarstellungen 
gleichzeitigen kre-

1) B. S. A. VI 31; abgebildet bei Karo, Jahrb. d. Inst. 1911, 255; Perrot-Chipiez, Histoire de 
Part VIII 161 Abb. 87 und Fouilles de Delphes V, Text von Perdrizet S. 3 Abb. 13b; Abb. 13a 
ebenda ist das Fragment eines ahnlichen in Delphi gefundenen LOwenkopfes.

2) [Jetzt abgebildet bei Evans, Tomb of the Double Axes.]
3) Zahlreiche erst zum kleinsten Teil publizierte Beispiele im Musetim von Candia. Aus 

Gurnia 'Gournia’ Taf. XI 19 u. 20 und Farbentafel J 1.
4) Evans, Minoan Weights, in Corolla numismatica in Honour of Head S. 353 Abb. 8 u. 9.
5) Rev. arch. IV 1904, 216f. Abb: 4-7.
6) B. S. A. X 206 Abb. 4; Maraghiannis, Antiqu. cr£toises II 37, 5; J. H. S. 1887 Taf. 83, 10. 

Vgl. auch den kleinen Ziegenkopf von Zakro, Maraghiannis I 32, 11.
7) Seager, Pseira Taf. 9; Maraghiannis II 21.
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tisch mykenischen Kulturperiode sind die Vasen, die sich nur im mykenischen Kulturgebiet 
und dort nur in einer bestimmten Periode wiederfinden. Hier sind besonders Vasen aus 
dem Senmutgrab zu nennen. Zwei silberne einhenklige Becher (Abb. 182), der eine mit 
einem Spiralband, der andere mit zwei Ochsenkopfen und Rosetten verziert, stimmen der 
Form nach durchaus mit den Vaphiobechern (Abb. 183) uberein; besonders sind ganz 
dieselben Henkel zu beobachten. Die Vaphiobecher sind kretische Erzeugnisse der ersten 
spatminoischen Periode; ahnliche Formen, auch derselbe Henkel, linden sich unter den 
Goldsachen der mykenischen Schachtgraber, aber in dem Formenschatz der spatmykenischen 
Periode kommen sie nicht mehr vor. Fur einen Kupferpithos mit kleinen FuB- und Bauch- 
henkeln und Rosettenmuster (Abb. 184) darf man Parallelen aus der Keramik anfuhren, 
die den Formen der gleichzeitigen Metallvasen nahe gestanden haben mussen; als Beispiele 
nenne ich einen Pithos mit denselben FuB- und Bauchhenkeln der 1. spatminoischen Periode 
aus Pseira (Seager, Pseira Taf. 7; Maraghiannis II 14 links) und eine Vase aus dem ftinften 
mykenischen Schachtgrab (Myk. Tongef. VII 42); beide sind in der Form naturlich etwas 
plumper als der Metallpithos des Senmutgrabes. Mit den beiden einhenkligen goldenen 
Krugen mit silberner Schulter und Miindung (Abb. 184; der eine ist nur auf der Hayschen 
Zeichnung B. S. A. XVI Taf. 14 erhalten) vergleiche man die Kupfer- und Bronzekruge aus 
dem vierten mykenischen Schachtgrab (Schliemann, Mykenae 314 Abb. 436; Stars, Collect. 
Myctn. S. 40 Abb.) und aus den Sltesten Grdbern in Zafer Papura (Abb. 185; Evans, Pre- 
hist. Tombs 40 Abb. 36 u. 53 Abb. 52); in Ton entspricht der Form etwa eine Vase aus 
dem sechsten mykenischen Schachtgrab (Myk. Tongef. XI 56). Schlanke einhenklige Kannen 
mit vorspringendem AusguB sind mehrmals im Senmut- und Rechmeregrab wiederholt; 
oft tragen sie Spiral- oder Rosettenmuster (Abb. 186). Gleiche goldene, silberne undbronzene 
AusguBkannen, z. T. auch mit Spiralmustern, stammen aus dem vierten mykenischen 
Schachtgrab (Schliemann, Mykenae 268 Abb. 341; 280 Abb. 353) und aus einem der eben 
genannten Graber in Zafer Papura (Evans, Prehist. Tombs 41 Abb. 37); in der Keramik 
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entspricht ihnen wieder etwa eine Vase aus dem ersten Schachtgrab in MykenS (Myk. Ton- 
gef. III 8).

Die Parallelen fiihren immer wieder in dieselbe Umgebung und Zeit, in die frilhmy- 
kenische oder die erste Halfte der spatminoischen Epoche, wahrend typische Formen der 
spatmykenischen Periode, Bugelkannen und Kugelflaschen, ganzlich fehlen. Ganz abgesehen 
also von der Frage, ob alle Kefti Kreter waren oder nur die unbenannten Manner im Sen- 
mutgrab oder uberhaupt keine, so viel ist jedenfalls sicher, dab die Kulturerzeugnisse, die 
wir bei ihnen sehen, aus fruhmykenischer Zeit stammen. Und da die Keftidarstellungen 
in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts fest datiert sind, so ist fflr die Datierung der 
fruhmykenischen Epoche eine wichtige Bestatigung gewonnen.

Seit dem Ende der 18. Dynastie treten die sogenannten 'Nordvblker’ oder 'See- 
oder Inselvolker’ in den Gesichtskreis der Agypter. Ihr Auftreten, das sich zeitlich genau 
bestimmen labt, ist deswegen fur die mykenische Chronologie von Bedeutung, weil einige 
von den Nordyolkern zu den Tragern der mykenischen Kultur zu zahlen sind, oder wenig- 
stens starken Einflussen dieser Kultur ausgesetzt waren.1)

Schon in den Amarnabriefen der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts werden Lukki, 
Schardina und Danuna genannt. Dann kampfen im 13. Jahrhundert in der Schlacht 
bei Kadesch als Verbundete des Chethiterkonigs gegen Ramses II. die Lukki, die Pidasa, 
die Kalakischa und andere. Unter Merneptah bedrohen die Nordvolker Agypten weit ernst- 
licher; die Lukki, Akaivascha, Turscha und andere werden jedoch von ihm bei Piaru im 
Delta geschlagen. Dab moglicherweise Reste dieser Volker in Agypten zuruckblieben, wird 
durch ein Grab mit dem Sarg eines Mannes namens An-Turscha in Gurob aus der Zeit 
der 19. Dynastie nahe gelegt.2) Ramses III. endlich hat im Anfang des 12. Jahrhunderts 
gegen Pulesata, Zakkaru, Schardina, Vaschascha und Danuna schwer zu kampfen.

Alle genannten Volker stammen gewib von den Inseln und Kusten des Agaischen 
Meeres. Aber die Identifikationsversuche mit sonst bekannten Volksstammen sind fast ebenso 
verschieden wie zahlreich, so dab ihre Unsicherheit schon daraus hervorgeht. Im folgenden 
sollen daher nicht diese Versuche wiederholt werden, sondern die Pulesata, deren Kultur- 
stufe in neuester Zeit durch uberraschende Funde bekannt geworden ist, sollen allein in 
den Daten ihrer Beziehungen zu Agypten, den Angaben uber ihre Herkunft und in der 
Einordnung ihrer Kulturstufe in die bekannte Entwicklungsreihe das fur die mykenische 
Chronologie verwertbare Material liefern.

Die Pulesata sind das einzige Volk, das mit Einstimmigkeit mit einem sonst be
kannten, mit den Philistern, identifiziert wird.3) Die Quellen fur ihre Beziehungen zu 
Agypten sind der Papyrus Harris, die wichtigste historische Quelle der Zeit Ramses’ III., und 
die Inschriften und Reliefs am Tempel Ramses’ III. in Medinet Habu (Abb. 187, 188). 
Im Papyrus Harris heibt es von Ramses III.4): 'Ich dehnte alle Grenzen Agyptens aus; ich 
verhichtete die, die von ihren Landern hineindrangen. Ich schlug das Inselvolk der Danuna; 
die Zakkaru und die Pulesata wurden zu Asche gemacht; die Schardina und Vaschascha

1) Ober die Nordvolker handeln W. M. Muller, Asien und Europa 354ff.; Hall, B. S. A. VIII 175ft.
und Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31, 1909, 229ff.; Weill, Rev. arch. III1904, 56 f.' ; Smolenski, 
Anz; der Akad. in Krakau, phil. KI. 1912, 6f. 2) Petrie, Kahun, Gurob and Hawara S. 36 Taf. 19.

3) W. M. Muller, Asien und Europa 387ff. 4) Breasted, Ancient Records IV Nr. 403.
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Abb. 187. Relief von Medinet Habu.

von der See wurden zunichte gemacht, gefangen genommen, als Gefangene nach Agypten 
gebracht, wie Sand am Meer.’ Die Medinet Habuinschriften erklaren diese Kampfe genauer. 
Zunachst drangen im fiinften Jahr Ramses’ III. wahrend des ersten libyschen Krieges Phi- 
lister in Agypten ein. Eine Inschrift sagt daruber1): 'Die Nordlander sind unruhig in ihren 
Gliedern, die Pulesata, Zakkaru verwusten ihr Land ... Sie waren Krieger zu Lande und 
zur See. Die, welche zu Lande kamen, . . . Amon vernichtete sie; die, welche in die FluB- 
mundungen eindrangen, waren wie wilde Vogel, die ins Netz gehen, . . . Sie wurden ge
fangen genommen.’ Zu einer groBen Land- und Seeschlacht kam es im 8. Jahre Ramses’ III. 
'Die Nordvolker auf ihren Inseln waren in Aufruhr, fortgerissen in dem Sturm — gleich- 
zeitig. Nicht einer hielt vor ihnen stand . . . Ihre Hauptmacht waren Pulesata, Zakkaru, 
Schakruscha, Danuna und Vaschascha; diese Lander waren verbunden.’2) Ramses schlagt 
sie aber vollstandig: 'Die Pulesata sind aufgehangt, ... in ihren Stadten durch die Macht 
Amons.’3) Gefangene bietet Ramses seinem gottlichen Vater Amon an: 'Komm, nimm sie, 
es sind Pulesata, Danuna, Schakruscha’, wahrend die besiegten Philister flehen: 'Gib uns 
Atem fur unsere Nasen, o Konig, Sohn des Amon.’4) Die Philister werden immer mit den

1) ebda. Nr. 44. 2) ebda. Nr. 64. 3) ebda. Nr. 71.
4) ebda. Nr. 81, 82; das zu dieser Inschrift gehbrige Reliefbild ist Lepsius, DenkmSler III 211 

abgebildet.
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Abb. 188. Relief von Medinet Habu.

ubrigen Volkern zusammen genannt, allerdings meistens an erster Stelle: dab sie das 
Hauptvolk waren, darf man auch daraus schlieBen, dab die Agypter ihr Heer ausdrucklich 
fur einen Zug 'gegen die Pulesata’ riisten.1)

Die groben Reliefs in Medinet Habu2) zeigen, dab die Philister zu Wasser und zu 
Lande unterwegs sind, zu Lande mit Weib und Kind auf Ochsenkarren (oben S. 116, Abb. 106), 
dab es sich bei ihrem Angriff also nicht um einen einzelnen Kriegszug, sondern um eine 
Volkerwanderung handelt. Ihre Kleidung erinnert an die der Kefti, die dieselben Schurze mit 
einem Mittelstreifen vorn tragen. Auf dem Kopf haben die Philister ganz charakteristische 
Federhelme mit Nackenschutz, die an einen Kopfschmuck auf dem Diskos von Phastos erin- 
nern, dessen Ursprungsland ja allerdings unsicher ist;3) ferner tragt der 'Mann mit den Gansen’

1) W. M. Muller, Asien und Europa 361.
2) Champollion, Monuments III 220, 220 bis (Landschlacht), 222 (Seeschlacht); v. Bissing, 

DenkmSler agyptischer Skulptur Taf.94 A und B (Seeschlacht); FremdvOlkeraufnahmen N .437—446 
(Landschlacht), 451 —459 (Seeschlacht).

3) Pernier, Ausonia III 1908, 255ff. Taf. XI—XIII; Evans, Scripta Minoa I 273ff. Taf. XII. XIII; 
Ed. Meyer, Ber. Berl. Akad. 1909 II 1022ff. Der Kopfschmuck des 'Prinzen mit der Federkrone’ 
aus Knossos hat, wie schon Meyer mit Recht bemerkt, nichts mit dem der Philister Ahnliches. Ob 

Fimrnen. Die kretisch-mykenische Kultur 13
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im Schatz von Aegina ’) eine Federkrone und vor allem ein mit einem Beil bewaffneter Mann 
auf einem Elfenbeinkastchen aus Enkomi2) einen ganz ahnlichen Federhelm. Die Bewaff- 
nung der Philister besteht aus Rundschilden, kurzen Schwertern und Speeren; einige 
scheinen einen Panzer zu tragen; ein paar fahren in der Schlacht auf Streitwagen. Die 
Philister tragen keinen Bart.3) Ilir Gesichtstypus ist durchaus unsemitisch; die geraden 
Nasen fallen besonders da auf, wo die Nordleute mit Semiten zusammen als Gefangene 
dargestellt werden.') Weill hat eine groBe Ahnlichkeit mit den auf einer Steatitvase von 
Hagia Triada und auf den Vaphiobechern dargestellten Mannern nachgewiesen.5)

Weist dies alles auf das Gebiet der mykenischen Kultur als Heimat oder einfluB- 
reiches Durchgangsland der Philister hin, so lassen sich speziell zu Kreta und zu Kefti noch 
engere Beziehungen nachweisen. Die biblische Tradition nennt die Insel Kaphtor als Hei
mat der Philister.6) Von Bedeutung ist ferner ein Holztafelchen in London (Brit. Mus. 5647) 
mit agyptischer Aufschrift, das das Obungsblatt eines agyptischen Schulers gewesen zu 
sein scheint.') Unter der Oberschrift Keftinamen zu machen’ folgen mehrere Fremdnamen, 
darunter der Name Ekasch, den Muller den charakteristischsten aller Philisternamen nennt. 
'Demriach haben wir’, so fahrt Muller fort, den bekanntesten Philisternamen noch in der 
Urheimat des Volkes, und diese wird ausdrucklich zum Lande Kefti gerechnet; Leider laBt 
sich die Zeit des Tafelchens aus der Schulerschrift nicht mit genugender Sicherheit er- 
mitteln. Immerhin wird man annehmen durfen, daB die Philister in der Zeit der Keftige- 
sandtschaften noch in ihrer Heimat waren, dann auf einen auBeren AnlaB hin mit Weib und 
Kind auszogen. Auf dieser Fahrt und Wanderung, deren Dauersich unserer Kenntnis entzieht, 
kamen sie gegen 1200 bis an die agyptischen Grenzen, wo sie von Ramses III. geschlagen 
wurden. Im sudlichen Palastina urn Askalon und Gaza und weiter im Binnenland setzten 
sie sich dann fest ,8) wahrend die mit ihnen eng verbundenen Zakkaru, deren Heimat Petrie

auf der Scherbe einer Siibervase aus Mykena der Federhelm der Philister getragen wird (Hall, 
J. H. S. 1911, 119ff.), laBt sich mit Sicherheit nicht erkennen.

1) Marshall, Cat. of Jewellery in the Brit. Mus. Taf. Vll 762.
2) Excavations in Cyprus Taf. 1 oben rechts; Furtwangier, Gemmen 111 439f.; Poulsen, Jahrb. 

d. Inst. 1911, 230f.
3) Bartig erscheinen langgewandete Europaer auf den giasierten Fayencekacheln aus dem 

Palast Rainses' 111. in Medinet Habu in den Museen von Kairo und Boston (Daressy, Annales du 
Service XI 1911, 49ff. Taf. IV; L. E. R., Museum of Fine Arts Bulletin, Boston VI 1908 Nr. 36 
S. 47ff.), doch ist weder der Bostoner 'Philistine1 mit hochgekammtem Haar (ein entsprechender 
in Kairo beweist, daB an keinen Federbusch zu denken ist), noch der Kairener Philister (Da
ressy Taf. IV 14; Musee Egyptien I Taf. 20; Wallis, Egypt. Ceram. Art. II Taf. V 1; Fremdvolker- 
aufnahmen Nr. 11) mit Sicherheit als solcher anzusprechen; den Schurz neben der ubrigen Pracht- 
gewandung tragen auch andere, z. B. der von Daressy sogenannte Turschamann mit langem 
Strahnenhaar (Daressy Taf. IV 15; Fremdvolkeraufnahmen Nr. 5 A).

4) Champollion, Monuments III 203; nicht so deutlich bei Lepsius, Denkmaler III 209 b; der 
dritte Mann ist ein den Philistern eng verwandter Zakkaru; der 7. Mann, ein Philister, ist leider 
zerstort; Fremdvolkeraufnahmen Nr. 498—500.

5) Rev. arch. III 1904, 70ff. 6) Z. B. Jeremias 47, 4.
7) Es ist behandelt von Spiegelberg, Zeitschr. f. Assyriologie VIII 1893, 384f., von W. M.

Muller, ebda. IX 1894, 391 ff. und M. V. A. G. V 1900, 6ff.
8) DaB die Philister erst kurz vor 1200 nach Stidpalastina gelangt sein konnen, wird auBer 

der Tatsache, daB sie unter Ramses III. noch auf der Wanderung erscheinen, dadurch erwiesen,
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mit dem Ort Zakro an der Ostkiiste Kretas in Verbindung zu setzen sucht,1) nach dem 
Papyrus Golenisceff den nordlichen Kustenstrich einnahmen.2) Dab die Philister in den 
Kustengebieten noch lange eine bedeutende Stellung inne batten, geht daraus hervor, dab 
die Griechen nach ihnen ganz Palastina den Namen gaben.3)

Von grobter Wichtigkeit ist es nun, dab die Ausgrabungen in Palastina reiches Ma
terial zur Kenntnis der Kulturstufe der Philister ergeben haben, die sich besonders aus der 
Keramik erkennen labt. Hauptsachlich in Tell Djezer (Gezer), in 'Ain-Schems (Beth-Sche- 
mesch), in Tell el Safi (Gath) und dem etwas ostlich liegenden Tell Zakarija (Aseka),4) in Tell 
el Hesy (Lachisch) und in Askalon sind zahlreiche Vasen und Scherben von einer Gattung 
gefunden worden, die zuerst von Thiersch als Philisterkeramik erkannt worden ist.5) Diese 
Keramik herrscht in Gezer wahrend der 3. semitischen Periode;6) auch Graber, die neben 
sehr schonen Silbervasen schon vereinzelte Eisenmesser enthalten, werden hier den Phi- 
listern zugeschrieben.') In Beth-Schemesch lieb sich durch die genauen Beobachtungen 
Mackenzies feststellen, dab die Philisterkeramik immer von dem mykenischen Import ge- 
schieden in der nachst hoheren Schicht vorkommt.8) Sehr zahlreich ist die Philisterkeramik 
in Gath und Aseka,") auch in Askalon, wo sie uber dem Brandschutt der um 1280 von

dab Askalon um 1280 gegen Ramses II. noch von typischen Kanaanaern verteidigt wird (Lepsius, 
Denkmaler III 145c; Fremdvolkeraufnahmen Nr. 239).

1) Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 26, 40f.; History of Egypt III 1905,151.
2) Den Papyrus Golenisceff und die Chronologie der Philistereinwanderung hat W. M. 

Muller, M. V. A. G. 5, 1900, 14ff. behandelt; seine Schlusse erleiden jedoch dadurch eine Ein- 
schrankung, dab die Haupterzahlung, wie Erman, Aeg. Zeitschr. 38, Iff. nachgewiesen hat, nicht 
in Dor, sondern in Byblos spielt.

3) Ober die weitere Geschichte der Philister vgl. Guthe, Realenc. prot. Theol. u. Kirche XV 
1904, 338ff.; Moore, 'Philistines’ in der Encyclopaedia Biblica; Noordtzig, De Filistijnen, Kampen 
1905 und Macalister, The Philistines, Oxford 1913, waren mir nicht zuganglich. Ober die unsin- 
nige doppelte Philistereinwanderung bei Noordtzig, vgl. Hall, Proc. Soc. Bibl. Arch. 31, 1909, 
233 A. 95. — Wie Sage und Oberlieferung die Philistereinwanderung erkennen lassen, lese man 
bei Bethe, Rhein. Mus. LXV 1910, 204ff., gegen dessen zu weit gehende Schlusse sich Kroll, Neue 
Jahrb. XXIX 1912, 167f. wendet.

4) Zur Identifizierung von Gath und Aseka vgl. Holscher, Zeitschr. d. Deutsch. Pal.-Ver. 
XXXIV 1911, 49ff.

5) Thiersch, Arch. Anz. 1908, 378ff. Es ist naturlich reine Willkiir, wenn Wainwright, Liv. 
Ann. VI 1914, 72f. diese Keramik den Cheretim oder Cheretitern zuschreibt, blob um die Be- 
ziehungen der Philister zur kretischen Kultur leugnen zu konnen. — Das von mir fruher (Zeit 
und Dauer 84) zu weit angenommene Gebiet der Philisterkeramik ist von Thiersch, Arch. Anz. 
1909, 575 mit Recht beschrankt worden.

6) Leider wirft Macalister, Excav. of Gezer II 351 die Philisterkeramik mit der spatmyke- 
nisch-cyprischen zusammen; charakteristische Beispiele aus dem Gezerwerk hat Thiersch, Zeitschr. 
d. Deutsch. Pal.-Ver. XXXVII 1914, Taf. 29 zusammengestellt.

7) Macalister, Excav. of Gezer I 289ff.
8) Mackenzie, Annual of the Palest. Explor. Fund 19123, 9f. Farbige Reproduktionen 

Titelbild und Taf. 16; vgl. Thiersch, Zeitschr. d. Deutsch. Pal.-Ver. XXXVI 1913, 60f.; XXXVII 
1914, 61.

9) Bliss and Macalister, Excavations in Palestine 1902, 84ff. Titelbild und Taf. 37. 42, 44; 
die anfangs zu hohe Datierung ist von Macalister, Quarterly Statement of the Palest. Explor. 
Fund 1903, 207 berichtigt worden.

13*
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Abb. 189. Philisterkeramik.1)

Ramses II. eroberten Stadt liegt.2) In Lachisch endlich sollen dieselben Scherben haupt- 
sachlich in der III. oder IV. Schicht gefunden worden sein.3) Soweit sich die Fundkomplexe 
zeitlich fest umgrenzen lassen, entspricht ihre Datierung vollkommen der im 12. Jahrhun- 
dert erfolgten Philistereinwanderung.

Eine willkommene Bestatigung dieser 'Zeitbestimmung gibt ein Fund typischer sud- 
palastinensischer Philisterkeramik in Jehudije an der Nordostgrenze Agyptens im Schutt des 
Palastes Ramses’ III.4) Vergleicht man Petrie, Hyksos Taf. 17 etwa mit Bliss-Macalister, Ex
cavations in Palestine Taf. 38 und 39, so wird man sofort die vollstandige Obereinstim- 
mung erkennen. Gerade unter Ramses III. sind ja die Philister als machtiges Wandervolk 
an den Grenzen des agyptischen Gebietes erschienen.

Pruft man nun die Keramik genauer,5) um ihr Verhaltnis zu den kretischen Kultur- 
perioden festzustellen, so ist technisch beachtenswert, dab neben echter Firnismalerei die
selben Muster auch mit stumpfer, dicker, roter Farbe aufgetragen erscheinen, daB also die 
Firnisfarbe allmahlich zu verschwinden scheint. Im Formenvorrat herrschen, soweit erkenn- 
bar, mykenische Typen noch vor; haufig sind Skyphoi, auch die Bugelkanne ist nicht selten 
(Abb. 189). Daneben machen sich cyprische und vereinzelt syrische Formen bemerkbar.

1) Der Napf oben rechts aus Tell es Safi, nach Arch. Anz. 1908, 379 Abb. 10, die ubrigen 
Vasen aus Gezer, nach Ztschr. D. Pal. Ver. XXXVII 1914 Taf. 29, 4. 5. 6. 8.

2) Thiersch, Zeitschr. d. Deutsch. Pal.-Ver. XXXVII 1914, 69, der wohl irrtumlich die kanaa- 
nitische Kultur dort schon durch Thutmosis III. untergehen laBt; vgl. S. 98 Abb. 83—85.

3) Petrie, Tell el Hesy 1891, Taf. VIII Nr. 172ff.; Bliss, A Mound of many Cities 1894, 
Taf. 3. 5 und sonst mehrfach; vgl. Thiersch, Arch. Anz. 1908, 3ff.

4) E. R. A. 12, Petrie, Hyksos a. Israel. Cities 17 Taf. 17; vgl. Thiersch, Arch. Anz. 1908, 382.
5) AuBer in den genannten Fundberichten ist die Keramik mit besonderer Berucksichtigung 

cyprischer Parallelen von Welch, B. S. A. VI 117ff. behandelt, jedoch viel zu spat datiert.
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In der Ornamentik werden die bekannten spatmykenischen Muster fortgebildet:J) Zickzack- 
linien, Winkel, Schuppen, Spiralen u. a., ferner schematische Pflanzen- und Tierdarstellungen. 
Manchmal wird die Darstellung so schematisch und geometrisch, dab man sich an Dipylon- 
vasen erinnert fuhlt; Mackenzie hat die tieffende Bezeichnung 'Metopenstil’ dafur gefunden.2) 
Er glaubt, diesen Stil eher von Mykena als von Kreta herleiten zu konnen. Wenn man auch 
zugeben muB, daB die geometrische Linearornamentik vom Festland aus den kretischen 
Naturalismus in immer starkerem Grade beeinfluBt hat, so ist doch in der spatestmykenischen 
Keramik der Koine auch auf Kreta Gebundenheit in festen Linearschemata ublich gewor- 
den.3) Ich sehe daher in dem Stil fur die lokale Herkunft der Philistervasen kein entschei- 
dendes Argument, glaube aber so viel mit Sicherheit sagen zu konnen, daB diese Keramik 
erst von der allerletzten mykenischen Keramik der Koine ihren Ausgang genommen hat.

Diese Tatsache ist eine neue Bestatigung der fruheren Ergebnisse fur die mykenische 
Chronologie. In der Zeit Ramses’ III. kurz nach 1200 taucht an den Grenzen Agyptens ein 
Volk auf, dessen Kulturstand eine Fortentwicklung der spatmykenischen Kultur darstellt 
und so der 'submykenischen’ Kultur Cyperns entspricht. Denn, wie die Funde von Jehu- 
dije mit voller Deutlichkeit erkennen lassen, ist schon im 12. Jahrhundert die Philister
keramik zu ihrer eigenartigen, von der spatmykenischen abgeleiteten Ornamentik mit uber- 
wiegend geometrischen Mustern gelangt. Unter Ramses III. sind demnach die letzten Aus- 
laufer der mykenischen Kultilr anzusetzen.

F. DATIERBARE WECHSELSEITIGE EINWIRKUNGEN KRETISCH- 
MYKENISCHER UND AGYPTISCHER KUNST

Eine Reihe mehr oder minder wichtiger Bestatigungen fur die bisher gewonnene 
Zeitbestimmung der kretischen und mykenischen Kulturperioden wird durch wechselseitige 
Einwirkungen der kretisch-mykenischen und der agyptischen Kunst gegeben. Da eine ganz 
genaue zeitliche Prazisierung dieser Beruhrungen in der Regel unmoglich ist, konnen die 
Ergebnisse der einzelnen Punkte dieses Abschnitts nur allgemeiner Art sein; als Prufstein 
der Richtigkeit der aufgestellten Daten sind sie jedoch wertvoll.

Gegenseitige Beeinflussung der kretisch-mykenischen und der agyptischen Kultur hat 
man in den verschiedensten Darstellungsformen der Kultur sehen wollen. Man hat die 
religiosen Symbole und Ideen verglichen,4) man hat kretische Kultgerate (Opfertafeln) von 
Agypten hergeleitet5) und eine starke Einwirkung der agyptischen Architektur auf die kre
tische Baukunst angenommen.6) Alle diese unsicheren und vor allem chronologisch schwer

1) Jedoch ist die Ornamentik keineswegs in stilistischer Hinsicht identisch mit der spat
mykenischen, wie Oelmann, Jahrb. d. Inst. 1912, 46 A. 2 meint.

2) Mackenzie, Annual of the Palestine Exploration Fund II 1912/3, 10.
3) Id, erinnere an zahlreiche Larnakes, oben S. 145. Um nur ein paar Beispiele von kreti

schen Voriaufern der Philisterkeramik zu nennen, zitiere ich Mon. Ant. XIV Taf. 37 u. 38 (37, 2 
auch oben Abb. 78) aus Phastos und B. S. A. IX 318f. Abb. 17—19; X 224 Abb. 7 aus Paiakastro.

4) Newberry, Liv. Ann. I 1908 , 24ff.; Hall, Proceed, of the Soc. of Bibl. Archaeol. 31 
1909, 144ff.

5) Evans, J. H. S. 1897, 350ff. Abb. 25; rekonstruiert Scripta Minoa I 1909, 14 Abb. 7.
6) Hall, J. H. S. 1905, 320ff. Taf. 14.
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Abb. 190. Skarabaen der 12. Dynastie.

faBbaren Kulturbeziehungen lasse ich beiseite 
und beschranke mich darauf, die wechselseiti- 
gen Einwirkungen einiger Kunst- und Deko- 
rationsformen zunachst in der Ornamentik, dann 
auch in figiirlichen Darstellungen und kunst- 
industriellen Erzeugnissen festzustellen und so- 
weit wie moglich zeitlich zu bestimmen.

Mehrfach muBte schon auf eine eigenartige Qruppe agyptischer Skarabaen hinge- 
wiesen werden, die in der 12. Dynastie in Agypten auftritt und sich bis in die 18. hinein 
fortsetzt: sie sind entweder ganz oder in der Umrandung mit Spiralschnorkeln und Winkel- 
oder Flechtbandmustern verziert (Abb. 190).1) Diese Gruppe ist nicht nur wegen ihres Vor- 
kommens in Hagios Onuphrios (S. 170) viel beachtet worden und fur die zeitliche Fest- 
legung des Chian (S. 173) von Wichtigkeit gewesen, sondern ihr plotzliches Auftreten in 
Agypten selbst, das eine Erklarung erheischt, kann bei naherer Prufung fur die kreftsch- 
mykenische Chronologie einen Anhaltspunkt geben.

Spiralen kornmen als Dekorationselement schon ini vordynastischen Agypten vor,2) 
immer aber als enggewundene, kreisahnliche Einzelmuster, die keine Weiterentwicklung 
durchgemacht haben und mit den Schnorkeln der 12. Dynastie nicht im Zusammenhang 
stehen konnen. Auch eine Verwendung und Ausbildung des spiralformigen agyptischen 
Schriftzeichens3) fur die Ornamentik ist nirgends ersichtlich. Die Spiralschnorkel auf den 
Skarabaen der 12. Dynastie treten vielmehr ganz unvermittelt auf4) und gelangen dann 
allerdings rasch zu groBer Beliebtheit. Die fruheste Kartusche, die in einer Spiralumrandung 
vorkommt, ist die Sesostris' I.,5) die besten Exemplare stammen noch aus der 12. und 
13. Dynastie; am die Mitte der 18. Dynastie verschwindet die Gruppe bis auf wenige Aus- 
nahmen.

Da diese Dekoration wahrend der 12. Dynastie gleich voll entwickelt in Agypten 
auftritt, halt Newberry fremden Ursprung fur wahrscheinlich;6) uber ihre Herkunft spricht 
er sich aber nicht aus. Andererseits hat fruher Evans, wohl veranlaBt durch das Vorkom- 
men einzelner echter agyptischer Skarabaen dieser Art in kretischen Fundschichten, alle 
ahnlichen Muster auf kretischen Siegein und Siegelabdrucken als von Agypten beeinfluBt 
angesehen7) und einen Weg, den die Spiraldekoration von Suden nach Norden gewandert 
sei, konstruiert. Diese Ansicht hat er jetzt aufgegeben.8) Montelius aber vertritt noch immer 

1) Newberry, Scarabs 1906, 79ff., besonders Taf. 14—20.
2) Z. B. Petrie and Quibell, Naqada and Ballas 1896 Taf. 34 (oben), 35 Nr. 67.
3) Z. B. A. S. E. 5, Griffith, Beni Hasan III Taf. IV 52.
4) Auf einein vereinzelten Monument, der Basis einer Statuette eines Mentuhotep, in der 

Davies Collection in Newport, soil schon in der 11. Dynastie ein Spiralmuster vorkommen, W. 
M. Muller, Egyptological Researches II S. 7; bei der auffallenden Singularitat drangt sich die 
Frage auf, ob das Ornament hier vielleicht spater angebracht ist.

5) Newberry, Scarabs S. 80 Abb. 82; die Angaben uber fruheres Vorkommen Petrie, Egyp
tian Decorative Art 1895, 18ff. sind danach zu berichtigen.

6) Scarabs S. 82.
7) J. H. S. 1894, 324ff.; Cretan Pictographs S. 55ff.; B. S. A. VIII 106f.
8) Scripta Minoa I 135f.
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die These, daB die Spirale von Agypten nach 
Griechenland gekommen sei.1) Dagegen laBt 
sich nun sagen, daB die neolithischen und 
steinkupferzeitlichen Fundschichten im Donau- 
gebiet, die man auf keinen Fall fur junger als 
die 12. Dynastie halten kann, eine ausgebildete 
Spiralornamentik ergeben haben; speziell in. 
Galizien, Siebenburgen, Rumanien (Abb. 191) 
und Bulgarien ist neolithische Keramik gefun- 
den worden, die eine Verzierung von Spiral
schnorkeln eher als eigentlichen Spiralen auf- 
weist.·) Diese Keramik steht auf der einen Seite 
einer sudrussischen, auf der anderen einer thes- 
salischen Gruppe, die beide auch aus neoli- 
thischer Zeit stammen und einzelne Spiral- 
schnorkelmuster tragen, nahe.8) An das Auf- 
treten der Spiraldekoration in der alteren Bronze- 
zeitkultur im Gebiet des Agaischen Meeres, 
in der Kykladenkultur und in Troja II braucht 
an dieser Stelle nur erinnert zu werden. Alles 
deutet darauf hin, daB die Entstehung frei- 
verbundener Spiralmuster und Spiralschnor

Abb. 191. Vase von Cucuteni in Rumanien.

kel im Norden zu suchen und der von Montelius gewiesene Weg eher umzukehren ist.4)
In diesem Zusammenhang wird auch das plotzliche Auftreten der Spiralornamentik 

auf Skarabaen der 12. Dynastie verstandlich. In den fruhminoischen Schichten Kretas schon 
kommen Siegelsteine vor, die die Anfange von Spiralschnorkeln zeigen; unter den Steinen 
der primitiven Tholos von Hagia Triada, deren Knopfsiegel mit solchen der 6. bis 11. Dy
nastie verglichen wurden, finden sich mehrere mit Spiralschnorkeln und gerade mit solchen, 
die man sich als Vorbilder der agyptischen Skarabaenornamentik denken mochte?) Aus der 
alteren Kykladenkultur, die der fruhminoischen Zeit Kretas ja zeitlich gleichzusetzen ist,

1) Praehist. Zeitschr. II 1910, 270.
2) Die Literatur zu diesen Fundgebieten ist oben S. 101 f. verzeichnet.
3) Die Zusammenhange der Kultur der Donaulander mit der vormykenischen untersucht 

besonders Hub. Schmidt, Zeitschr. f. Ethnologie 1904, 608ff.; er nimmt hier und Verhandl. der 
Basler Philologenvers. 1908, 86 Prioritat der Spiralornamentik im Donaugebiet an.

4) Ed. Meyer halt Gesch. d. Alt. I 2s § 512 A. u. 533 die Spiralornamentik im agaischen Ge
biet fur autochthon und unter dem EinfluB der Metalltechnik entwickelt. Die sUdthessalischen 
Funde von Vasen mit Spiralornamentik stehen dem Gebiet und der Zeit der Kykladenkultur aber 
nicht so fern, daB jeder EinfluB von ihnen ausgeschlossen ware. Und dann ist Einwirkung aus 
der Ornamentik derselben Technik doch wahrscheinlicher als die mir trotz Schuchhardts Arbeiten 
(Praehist. Zeitschr. I 1909, 37ff., 351 ff., II 1910, 145ff.) gewagt und unnotig erscheinende Ubertra- 
gung der Ornamentik aus einem andern Gebiet des Kunstgewerbes. — In der hier allein in 
Frage stehenden Annahme eines Einflusses der agaischen Spiralornamentik auf die agyptische 
stimmt Ed. Meyer mit meinen Ergebnissen uberein.

5) Mem. Ist. Lomb. 1905 Taf. X u. XI 25 u. 26.
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Abb. 192. Kretische Siegelsteine, nach Abgussen.

gehort z. B. ein Stein von 
Amorgos (oben S. 154, Abb.
148) in dieselbe Reihe.1)
Unter dem EinfluB dieser 
Siegelsteine muB die Skara- 
baenornamentik im Anfang 
der 12. Dynastie in Agypten 
aufgekommen sein. Und dar- 
in darf man wohl mit Recht 

eine Bestatigung der zeitlichen Ansetzung des Ausgangs der fruhminoischen Periode und 
der alteren Kykladenkultur unmittelbar vor den Beginn der 12. Dynastie, in die zweite 
Halite des 3. Jahrtausends, sehen.

Wahrend dann in der 1. mittelminoischen Periode, einer verhaltnismaBig kurzen Ober- 
gangszeit, die Spiralornamentik auch in die kretische Keramik zugleich mit der neuen Far- 
bengebung einzieht, und in der 2. mittelminoischen Periode, die der zweiten Halite der 
12. Dynastie gleichzusetzen ist, zur vollen Entfaltung gelangt, entwickelt sich in Agypten 
besonders auf Skarabaen die Spiralornamentik in so reicher Weise, dah sie wiederum auf 
ihr Ursprungsgebiet zuriickwirken konnte. Manche von den in mittelminoischen Sfhichten 
Kretas gefundenen Siegelsteinen (Abb. 192) mogen erst unter dem EinfluB der vollent- 
wickelten agyptischen Muster ihre Dekoration erhalten haben. Zeitliche Anhaltspunkte lassen 
sich durch sie kaum noch gewinnen, da die Gattung bis zur 18. Dynastie reicht und somit 
zu genauerer Bestimmung einen zu weiten Zeitraum umfaBt.

Sowohl in Agypten von der 12. Dynastie an wie im kretisch-mykenischen Kultur- 
gebiet seit der 2. mittelminoischen Periode verbindet sich die Spirale sehr haufig mit einer 
Pflanzenornamentik, Rosetten und Bliiten, zu groBen Flachenmustern.-) Diese Muster sind 
besonders in der Deckenornamentik beliebt. In Agypten gehort die erste derartig bemalte 
Decke im Grab des Hap-zefaj in Assiut noch der 12. Dynastie, der Zeit Sesostris’ I., an.3) 
Haufig wird diese Deckenornamentik aber erst in der 18. Dynastie, als man viele theba- 
nische Graber in dieser Weise ausschmuckte. In den Grabern des Senmut (Nr. 71),4) des 
Minnacht (Nr. 87)5) und des Userhet (Nr. 51)6) in Kurna und in dem des Nebamon 
(Nr. 17)') in Drah Abu'l N'egga schmiickt ein groBes Spiralflachenmuster mit Rosetten in

1) Dummler, Ath. Mitt. 1886 Beil. 11; KI. Schriften III 62 Abb. 81.
2) Eine kretische Kamaresvase mit Spiralblutenmuster Mon. Ant. XIV Taf. 35b; ein Dolch 

aus dem 5. mykenischen Schachtgrab mit Spiralrosettenmuster B. C.' H. 1886 Taf. I 2; Perrot- 
Chipiez, Histoire de 1’art VI Taf. XVII 2.

3) Newberry, Scarabs S. 81; ein kleines Stuck mit falschen Farben (die jetzt als hellblau 
und rot auf schwarzem Grund erscheinen) abgebildet bei Wilkinson, Manners and Customs2 I 
Taf. VIII 7, besser Wilkinson1 11 Taf. VII 7. v. Bissing hat seinen Zweifel an der Datierung dieser 
Decke bei Roderiwaldt, Tiryns II 50 A. 6 in der Festrede der Munchener Akademie 1912, 58 zu- 
ruckgenommen.

4) Jequier, Decoration Egyptienne Taf. 21.
5) Ebenda Taf. 22. 6) Nach meinen Notizen in Theben.
7) Northampton, Spiegelberg, Newberry, Report on some Excavations in the Theban Ne

cropolis 1908, 13 Abb. 14.
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den Zwickeln die Grabdecke. In dem Grab des 
Neferhotep (Nr. 50) *) in Kurna aus dem Ausgang 
der 18. Dynastie treten ganz komplizierte Bluten- 
muster in den Zwickeln dazu.2) Beachtenswert 
ist auch, dab gelegentlich in diesen agyptischen 
Grabern Zwischenstreifen, die Balken wieder- 
geben sollen, auf braunem Grunde Holzmase- 
rung nachahmen; das alteste Beispiel durite ein 
Grab der 13. Dynastie in El Kab sein;3) im An- 
fang der 18. Dynastie kommt diese Darstellung 
sowohl in El Kab4) wie in Theben5) vor.

Abb. 193. Agyptisches Deckenmuster.

Nun gibt es aus Knossos die Reste einer Decke, deren Schmuck ein plastisch aus 
dem Stuck herausgearbeitetes Spiralflachenmuster mit Rosetten bildet;6) es gehort aller 
Wahrscheinlichkeit nach dem Beginn der spatminoischen Zeit an. Von den genannten agyp
tischen Decken ist die des Userhetgrabes mit denselben· blauen Augen der Spiralen im 
Muster fast identisch. Ferner hat die Nebenkammer des Kuppelgrabes von Orchomenos, 
das der jungermykenischen Periode angehort, eine in Stein skulpierte Decke, deren Muster 
wieder ein Spiralnetz mit groben Bliiten in den Zwickeln bildet.7) Das Ornamentsystem 
erinnert im allgemeinen an das des Neferhotep-Grabes und ahnliche des spateren Neuen 
Reichs. Jedoch weicht die Form der Blute und ihre Grobe im Verhaltnis zu den Spiralen 
von den agyptischen Mustern ab, entspricht aber genau dem unter den tirynther Wand- 
gemalden des jungeren Palastes haufigsten Streifenornament,8) das sich auch an einer Grab- 
fassade in Argos9) und sonst mehrfach auf dem griechischen Festland10) wiederfindet. Die 
aus den agyptischen Grabern angefuhrte Imitation der Holzmaserung findet sich haufig 
unter den Resten der tirynther Wandgemalde, und zwar im alteren Palast, wie auf un- 
publizierten Stucken aus Knossos und Mykena und wie auch in Agypten, auf braunem 
Grund, wahrend spater eine hellrote Farbe des Grundes aufkommt.11)

Mag man nun sagen, dab die immerhin auffallende Nachahmung der Holzmaserung 
in Malerei, urn die Balked als die konstruktiven Teile der Decke oder Wand darzustellen, 
selbstandig in Agypten wie in Kreta und Mykena entstehen konnte, so ist die Spiral- und 
Pflanzenornamentik der Deckenmalerei doch zu kompliziert, als dab sie unabhangig in

1) Jequier, Decoration Egyptienne S. 17 Abb. 8.
2) Andere Beispiele z. T. auch aus der 19. und 20. Dynastie im Atlas zu Prisse d'Avennes, 

Histoire de Fart Egyptien; unsere Abb. 193 gibt die Decke Atlas I Taf. 32, 3 wieder.
3) Tylor and Clarke, The Tomb of Sebek-nekht 1896 Taf. 12.
4) Tylor, Clarke, Griffith, The Tomb of Renni 1900 Taf. 17.
5) Earl of Carnarvon and H. Carter, Five years Explorations at Thebes 1912 Taf. IV 1.
6) Fyfe, Painted Plaster Decoration at Knossos, Journ. of the Institute of Brit. Architects 

3. Ser. X 1902, 118f. Taf. I. Vgl. Rodenwaldt, Tiryns II 50,
7) Schliemann, Orchomenos Taf. 1 u. 2 J. H. S. 1881 Taf. 12 u. 13.
8) Schliemann, Tiryns Taf. V; Rodenwaldt, Tiryns II 47ff., 175ff. Taf. VII: 'Das typische 

Streifenornament des jungeren. Palastes’
9) Vollgraff, B. C. H. 1904, 369 Abb. 1.

10) Rodenwaldt, Tiryns 1148 A. 1. 11) Rodenwaldt, Tiryns II 18.
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beiden Gebieten zu denselben Erscheinungen hatte fuhren 
konnen. Wer der gebende, wer der empfangende Teil war, 
laBt sich schwer sagen. Es ist anzunehmen, daB von der 
12. Dynastie an standig kiinstlerisohe Einwirkungen bin und 
her gegangen sind. Zu Beginn der 18. Dynastie und der 
spatminoischen Epoche setzt gleichzeitig in Agypten und in 
Kreta eine Blute dieser Deckenornamentik ein, die sich aller- 
dings das ganze Neue Reich und noch die spatmykenische 
Periode hindurch fortsetzt. Im allgemeinen kann man eine 

Bestatigung der chronologischen Ergebnisse durch diese Beziehungen feststellen, wenn sich 
auch naturlich auf diesem Wege keine neuen Synchronismen gewinnen lessen.

Sichere Einwirkungen vom kretisch-mykenischen Kulturgebiet auf die agyptische 
Kunst kann man in dem plotzlichen Auftauchen bestimmter neuer Formen der Pflanzen- 
darstellung in der agyptischen Ornamentik der 18. Dynastie sehen. Die Wappenpflanze. 
Oberdgyptens, die nach Schweinfurths Ansicht eine Aloeart, nach Meurer einen Lauch dar- 
stellt,1) und die dieser Wappenpflanze im Kunstgewerbe nachgebildete Form erscheint im 
Alten Reich und in der 12. Dynastie als ein wenig geoffneter Blutenkelch.2) Seit der 18. Dy
nastie wird die Blute voller, und die Kelchblatter rollen sich volutenformig nach auBen 
um (Abb. 194); die Blute tritt so in ganz verwandelter Gestalt auf.3) Diese Umstilisierung 
ist dem Bekanntwerden von Darstellungen der kretisch-mykenischen Lilie zugeschrieben 
worden, auf deren Bedeutung besonders Thiersch aufmerksam gemacht hat.4)

Die Lilie erscheint in der kretisch-mykenischen Ornamentik in der Nachkamareskultur 
zu Beginn der spatminoischen Zeit zuerst in naturalistischer Wiedergabe, aber mit stark 
umgerollten Kelchbiattern in der Vasendekoration5) und gleichzeitig in der stilisier- 
teren Form der Goldornamentik unter den mykenischen Schachtgraberfunden.6) Es ist ge- 
wiB richtig, daB solche Darstellungen auf die agyptische Ornamentik eingewirkt haben, zu- 
mal da aus der Zeit der 18. Dynastie die meisten Beruhrungen der agyptischen und der 
mykenischen Kultur bekannt sind, und gewiB wird das Ornament nicht erst lange nach 
seinem Aufbluhen im Norden in Agypten bekannt geworden sein. Das stimmt zu der An- 
nahme, daB die spatminoische Epoche etwa gleichzeitig mit der 18. Dynastie begonnen hat.

In der Ornamentik hat der kretische EinfluB in Agypten den in umgekehrter Rich- 
tung gehenden zweifellos weit uberwogen; es fragt sich, ob es bei der Darstellung figur-

1) Schweinfurth, Verhandl. d. Berliner Oesellsch. f. Anthropologie 1897, 391 ff.; Meurer, For- 
menlehre des Ornaments 1909, 53f.

2) Borchardt, Aegyptische PflanzensSule 1897, 18ff. Abb. 29, 30, 36.
3) Borchardt, PflanzensSule 31—34; Meurer, Formenlehre 54f.
4) v. Lichtenberg, lonische SMule 1907, 43ff., besprochen von H. Thiersch, Zeitschr. f. Gesch. 

d. Architektur I 1907,8 256 ft.
5) B. S. A. VIII 91 Abb. 51 Nr. 7 u. 10, X 7 Abb. 1 (Knossos); Myk. Vas. Text S. 19 Abb. 6 

(Thera). Rodenwaldt, Tiryns II 193 leitet diese Dekoration gewiB mit Recht von der Wandmalerei 
ab; prachtvolle, leider unpublizierte Fresken mit Liliendarstellungen gibt es aus Hagia Triada, 
kleine Stilcke audi aus Thera, Myk. Vas. Taf. XII Nr. 73, 74.

6) Schliemann, Mykenae 213 Abb. 278; 230 Abb. 303; freier auf dem Dolch B. G. H. 1886
Taf. III 5.
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licher Motive ebenso steht. Ganz sicher ein Sgyptisches Bild ist die Nillandschaft, die der 
Dolch aus dem 5. mykenischen Schachtgrab (Abb. 195) mit den von Wildkatzen gejagten 
Enten zeigt.1) Die dargestellten Pflanzen sind trotz der zu groB und zu wenig zahlreich 
gezeichneten FuBblatter deutlicher als je in der mykenischen Kunst als Papyrus gekennzeich- 
net; die Blutendolden und die mit ihnen abwechselnden Knospen sind ganz nach agyptischem 
Muster gebildet. Agyptische Darstellungen von Vogeljagden. im Papyrusschilf sind zahl
reich; auf mehreren sind Katzen zur Jagd mitgenommen. Eine sehr schone Darstellung 
einer Katze im Papyrusschilf stammt aus dem Grab des Chnemhotep zu Beni Hasan (Nr. 3) 
aus der Zeit Sesostris’ II.-), andere aus dem Neuen Reich.8) In der naturlicheren Bewegung 
der Tiere, der freieren Anordnung der Pflanzen, dem bewegten Wasserstreifen mit den 
Fischen beweisen die mykenischen Bilder jedoch, wie wenig sie sich in den Einzelzugen 
von der agyptischen Kunst haben beeinflussen lassen. DaB auch die Technik dieser Schacht- 
graberdolche in der kretisch-mykenischen Kunst nicht allein steht, beweist z. B. ein auf 
Thera gefundener Dolch mit der Darstellung von Axten.4) Nach v. Bissing ist diese Metall- 
polychromie eine kretische Erfindung.5)

Wenn man ein agyptisches Vorbild fur den Dolch mit der Entenjagd in der 12. Dynastie 
annehmen darf, so entspricht dem, daB agyptische Arbeiten aus dem Anfang der 18. Dynastie 
unter dem EinfluB eben dieser mykenischen Dolche stehen. Es handelt sich um die Waf- 
fen aus dem Grab der Aahotep, der Mutter des Hyksosbesiegers Amosis.6) Speziell der

1) Am deutlichsten abgebildet Ath. Mitt. 1882 Taf. VIII. Wie weit das von Evans, B. S. 
A. VI 40 beschriebene Wandgemaide aus Knossos auf eine agyptische Vorlage zurtickgeht, laBt 
sich ohne Abbildung nicht sagen. Vgl. v. Bissing, Munchener Festrede 1912, 53 A. 1.

2) Lepsius, Denkmaler II 130 = A. S. E. 1, Newberry, Beni Hasan I Taf. 34; die Katze groBer 
und farbig A. S. E. 7, Griffith, Beni Hasan IV Taf. 5.

3) Wilkinson, Manners- II107 Abb. 365, 108 Abb. 366; letzteres (im British Museum, London) 
besser bei Breasted, History of Egypt 1906, 418 Abb. 156 und Meurer, Formenlehre 452 Abb. 9.

4) Memoires des Antiquaires du Nord 1880 Taf. 8; Tsountas-Manatt, The Mycenaean Age 
235 Abb.118.

5) Munchener Festrede 1912, 33. Dagegen beruht die Einlegearbeit des Dolchgriffs Schlie
mann, Mykenae 330 Abb. 451 2, Stais, Coll. Myc. S. 42 Nr. 294, anscheinend auf einem agyptischen 
Vorbild der 12. Dynastie, z. B. de Morgan, Fouilles a Dahchour 1894 5 Taf. 6; Rosenberg, Agyp
tische Einlage 1905, 11 Abb. 21.

6) v. Bissing, Ein thebanischer Grabfund 1900 Taf. 1 u. 2.
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Abb. 196. Dolch aus dem Grabe der Aahotep.

Dolch aus diesem Grabe, auf dessen Klinge mil feinen Goldstegen in schwarzem Niello 
ein Lowe auf der Stierjagd dargestellt ist (Abb. 196), ist, wie zuerst Furtwangler betont 
hat,1) die agyptische Nachbildung eines mykenischen Originals. 'Nicht nur ahmt die ganze 
Bildung der Tiere die Art und die Leblraftigkeit mykenischen Stils nach, entscheidend ist 
vor allem das wohl Terrain bedeutenjde Fullwerk oben und unten, das etwas ganz speziell 
und ausschlieBlich Mykenisches ist und zu dem festen Bestande des mykenischen Stils ge- 
hort, Sgyptischer Kunst aber durchaus fremd ist.’ Welliges Wustengelande wird in Agypten 
immer durch einen fortlaufenden Streifen auf der Bodenlinie mit kleinen Punktchen be- 
zeichnet;2) dagegen kehrt die oft von mehreren Linien umgrenzte Terrainangabe am oberen 
Bildrand des Aahotepdolches z. B. auf dem Dolch mit drei laufenden Lowen aus dem 4. 
mykenischen Schachtgrab wieder.3) Auch die Darstellungen auf dem goldplattierten Griff 
eines Schwertes aus dem 'Hauptmannsgrab’ Nr. 36 von Zafer Papura zeigen eine solche 
Terrainangabe und stehen dem Aahotepdolch auch darin nahe, dab sie dieselbe punktierte 
und gestrichelte Innenzeichnung der Figuren haben.4) Das Hauptmannsgrab ist ein Schacht- 

Abb. 197. Von der Axt aus dem Grabe der Aahotep.

grab und nimmt unter den Gra- 
bern von Zafer Papura durch 
seinen Metallreichtum eine Aus- 
nahmestellung ein; es gehort der 
zweiten spatminoischen Periode 
an. Seine Schwerter gehoren zu 
einem jungeren Typus als der 
der mykenischen Schachtgraber- 
dolche.5) Die Vorlage des Aaho
tepdolches hat aber allem An- 
schein nach eher den Schwertern 
des alteren Mykenatypus gegli- 
chen.6)

1) Antike Gemmen III 20f.
2) Im Mittleren Reich z. B. im Grab des Cheti (Nr. 17), des Amenemhet (Nr. 2), des Chnem- 

hotep (Nr. 3) in Beni Hasan, Newberry, Benihasan I Taf. 13, 30, II Taf. 13; im Neuen Reich z. B. 
auf dem Relief aus dem Grab des Menthichopschef in Kurna Nr. 20, im Museum zu Kairo Nr. 43 367.

3) B. C. H. 1886 Taf. III 6.
4) Evans, Prehist. Tombs of Knossos 1906, 57 Abb. 59.
5) Evans, a. a. 0. 105ff.
6) Nachtraglich bemerke ich, daB der allerjiingste mykenische Schwerttypus, der in Zafer 

Papura noch nicht vorkommt, sondern erst in Muliana zu Beginn der Obergangszeit ver- 
treten ist (Xanthudidis, Eph. arch. 1904 , 46 Abb. 11), einmal in Agypten mit der Kartusche 
Sethos’ II. vorkommt (Burchardt, Agypt. Zeitschr. 50, 61 Taf. V) — ein neuer Beweis fUr das
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Auf der Axt aus dem Aahotepgrab 
ist der Greif dem mykenischen Typus 
nachgebildet (Abb. 197). Der Greif ist in 
dieser Form in der agyptischen Kunst 
nicht heimisch; wo er in Agypten vor- 
kommt, laBt sich fast uberall fremder 
EinfluB nachweisen: das oben (S. 166) 
genannte Holzrelief in Berlin, auf dem 
ein Greif geschnitzt ist, ist rein mykenisch, 
im Rechmeregrab erscheint eine Greifen- 
protome unter den Keftigaben (S. 187 f.), 
und in einem jetzt leider zerstorten Wand- 
gemalde im Grab Ramses’ III. in Biban 
el Muluk kommt als Verzierung eines 
Kastchens ein solcher Greif vor,1) der in 
den Handbuchern falschlich als Muster 
des agyptischen Greifen Achech gilt.2) 
Dem agyptischen Greifen, der am deut- 
lichsten auf dem Jrostbaren Pektoral Seso- 

Abb. 198. Elfenbeinrelief aus Mykena.

stris’ III. aus Dahschur wiedergegeben ist,8) fehlen vor altem der Kamm und die spiral- 
artigen Locken am Flugelansatz. Dagegen stimmen die Nackenlocken der vier laufenden 
Greife auf dem Dolch aus dem 5. mykenischen Schachtgrab·1) bis in solche Einzelheiten 
mit der Darstellung des Greifen auf der Aahotepaxt uberein, daB sogar die Umbiegung 
der Locken (die zweite und dritte stehen einander gegenuber) gleich ist. Dieselben Nacken
locken zeigen ausgeschnittene Goldreliefs aus den mykenischen Schachtgrabern,5) ferner 
Elfenbeinreliefs aus Mykena (Abb. 198)6) und endlich eine Reihe von Gemmen.7) Auf den 
meisten dieser Darstellungen ist auch der Kamm des Greifen genau wie auf der Aahotepaxt 
wiedergegeben.8)

immer noch bestrittene Ende der mykenischen Kultur im 13. Jahrhundert; vgl. Peet, B. S. A. 
XVIII 282ff.

1) Ohnefalsch-Richter, Kypros, Bibel und Homer 1893, 83 Abb. 108; auch die Greifen auf 
dem agyptischen Armband ebenda 81 Abb. 104, besser bei Vernier, La bijouterie et la joaillerie 
Egyptiennes (M6m. de 1’Inst. Franc, du Caire II 1907) Taf. VII 2, und einige ahnliche Darstellungen 
aus der 19. u. 20. Dynastie gehoren zu diesem Typus.

2) Wilkinson, Manners2 II 93 Abb. 358 (unten), III 312 Abb. 578; Erman, Agypten 329 (oben).
3) de Morgan, Fouilles a Dahchour 1894 Taf. 19 u. 21; Vernier, La bijouterie et la joail

lerie Egyptiennes 1907, Taf. IX 4 u. 5. 4) Perrot-Chipiez, Histoire de 1’art VI 781 Abb. 368.
5) Schliemann, Mykenae 205 Abb. 261; 211 Abb. 272.
6) Eph. arch. 1888 Taf. VIII 6 u. ’14; Stais, Coll. Myc6n. S. 119, Nr. 3215 = Inst. Phbt. Nat. 

Mus. 1325 (danach unsere Abb. 198; Seite eines Kastchens).
7) Beispiele: Furtwangler, Gemmen I Taf. II 39, VI 18 (die erste deutlicher Eph. arch. 1889 

Taf. X 32); 'Kuppelgrab von Menidi’ Taf. VI 2.
8) DaB Prinz, Art. Gryps in Pauly-Wissowas R. E. VII 1904f. den Greif der Aahotepaxt 

zwischen den Beispielen des agyptischen Typus nennt, von dem er eine durch vorderasiatisch- 
syrische Bildungen beeinfluBte Variante unterscheidet, ist zum mindesten miBverstandlich.
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Abb. 199. FuBbodengemalde aus dem Palast Amenophis’ III.

Wenn nun aus der Stil- 
, vergleichung ein SchluB auf 

die Zeit gestattet ist, so kann 
es nur der sein, daB Gegen- 
stande, die aus der Periode 
der mykenischen Schachtgra- 
ber, also aus fruhmykenischer 
Zeit, stammen, am Ende der 
Hyksoszeit oder im ersten 
Beginn der 18. Dynastie nach 
Agypten gekommen sind und 
die Vorbilder fur die Dar- 
stellungen auf den Aahotep- 

* waffen gegeben haben. Die- 
ser SchluB stimmt auch voll- 
kommen mit unseren fru- 
heren Ergebnissen, nach de- 

nen die fruhmykenische Periode im 17. Jahrhundert einsetzt, iiberein.
Von den zahlreichen Punkten, wo in Agypten EinfluB der kretisch-mykenischen Kunst 

zu spuren ist, sollen noch einige hervorgehoben sein, die allerdings nur zeigen konnen, 
daB die starkste Ausstrahlung der mykenischen Kunst in die zweite Halfte der 18. Dynastie 
fallt, in dieselbe Zeit, aus der auch die meisten agyptischen Gegenstande nach Mykena 
kamen. Einen ganz ungewohnlich lebhaft bewegten und naturlich dargestellten Palmen- 
wald sieht man auf einem allseitig gebrochenen, bemalten Reliefbruchstuck aus dem Grab 
des Menthichopschef in Kurna (Nr. 20) im Museum von Kairo Nr. 43 368; das Grab stammt 
etwa aus der Mitte der 18. Dynastie. Die FuBbodengemalde im Palast Amenophis’ III. zu 
Theben (Abb. 199)1) und die jetzt leider durch Frevler zerstorten im Palast Amenophis' IV. 
in Tell el Amarna·2) zeigen eine so freie Art der malerischen Auffassung, in den Einzel- 
bildern so naturliche Pflanzen- und Tierdarstellungen, daB man meinen sollte, der agyptische 
Maler muBte die kretischen Wandgemalde mit Buschen, in denen sich Tiere tummeln, wie 
wir sie von Hagia Triada kennen,3) einmal gesehen haben und stark von ihnen beeinfluBt wor- 
den sein. Einige der thebanischen Gemalde z. B. aus der Halle E zeigen eine solche Ahn- 
lichkeit mit denen von Tell el Amarna, daB man bei beiden an dieselbe Hand glauben 
mbchte. Dargestellt sind in beiden Palasten durch das Gebusch flatternde Enten, die in Tell 
el Amarna hie und da von Kalbchen aufgescheucht werden (Abb. 200); die Biische umrahmen 
in beiden Orten einen Teich, in dem Fische und Wasserpflanzen die Zickzacklinien des Was
sers unterbrechen. DaB das Motiv der Enten im Sumpfgebusch dann auch in die Vasenmalerei

1) Robb de P. Tytus, A preliminary Report on the Re-excavation of the Palace of Amen- 
hetep III., New-York 1903. Ein Teil der Gemalde ist jetzt in Rahmen im Museum von Kairo.

2) Petrie, Tell el Amarna Taf. 2—4; vgl. Borchardt, Mitt. d. Deutsch. Orient-Gesellsch. 50, 
Okt. 1912, 3ff. Sie sollen, soweit wie mOglich, im Museum von Kairo rekonstruiert und nachge- 
bildet werden.

3) Einige publiziert Mon. Ant. XIII Taf. 7—9.
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eindrang, zeigt z. B. eine Vase im Mainzer Zen- 
tralmuseum.1) Auch eine Bronzeschale im Museum 
von Kairo aus einem Grabe in Kuma vom Aus- 
gang der 18. Dynastie mit Tieren zwischen Pa- 
pyrusstauden zeigt dieselbe Lebendigkeit des 
Stils wie die Amarnafresken.2) Endlich stehen 
die Reliefs einer Reihe von Holzbiichsen aus der 
Wende der 18. und 19. Dynastie diesen Darstel- 
liingen stilistisch nahe. Naville und besonders 
v. Bissing haben im Einzelnen die Zuge myke- 
nischer Kunst bei ihnen nachgewiesen.3) AuBer 
den von ihnen veroffentlichten Stricken gehort eine 
Holzbiichse aus Sakkara1) in dieselbe Reihe. Dar- 
gestellt sind mit Vorliebe Tierkampfe in vegeta- 

Abb. 200. FuBbodengemaide a. d. Palast 
Amenophis’ IV.

bilischer Umgebung; auch der aus der mykenischen Kunst so wohlbekannte Stierspringer 
ist hier wiederholt.6) Gleichartige reliefgeschmiickte Biichsen aus Elfenbein gab es auch 
im Gebiet der mykenischen Kunst.6) Was man an Parallelen zu diesen agyptischen Dar- 
stellungen anfuhren kann, gehort allermeist schon der spatmykenischen Zeit an.

Es wurde eine besondere Arbeit erfordern, alle mykenischen Einflusse wahrend der 
18. Dynastie, die besonders auf dem Gebiet der Kleinkunst iiberaus zahlreich sind, festzu- 
stellen. Chronologisch kommt man, soweit sich das Material iibersehen laBt, immer zu dem 
gleichen Ergebnis, daB die Zeit der 18. Dynastie fast der ganzen eigentlich mykenischen 
Kultur im engeren Simle entspricht, und daB man unter Amenophis IV. schon mitten in 
der letzten, der spatmykenischen Periode steht.

*
Nur die Nachahmungen mykenischer Vasenformen in Agypten sind anscheinend fiber 

diese Zeitgrenze hinausgegangen; sie kommen von der 18. Dynastie an zahlreich vor, je- 
doch lassen sich leider in den meisten Fallen Fundort und Zeit der Exemplare nicht fest- 
stellen. Eine Zusammenstellung solcher Nachahmungen hat v. Bissing gemacht;7) zu den 
von ihm veroffentlichten Bugelkannen aus agyptischer Fayence in Kairo (Abb. 201),8) von

1) Mainzer Zeitschrift V 1910, 80 Abb. 3 Mitte.
2) v. Bissing, Jahrb. d. Inst. 1898 Tal. 2; die dort S. 341. zum Vergleich herangezogene 

Silberschale in Berlin (jetzt besser bei Schafer, Agypt. Goldschmiedearbeiten 1910, Taf. 15) ist aber 
viel jiinger und gehort erst ins 1. Jahrtausend.

3) Naville, Rev. arch. XXXIII 1898, Iff.; v. Bissing, Ath. Mitt. 1898, 242ff. Taf. VII und 
VIII 4 u. 5; 1899, 486; vgl. auch Furtwangler, Gemmen III 438.

4) Cairo. Mus. Nr. 44706.
5) Rev. arch. XXXIII 1898, 5 Abb. 2; Ath. Mitt. 1898 Taf. VII; vgl. Schliemann, Tiryns Taf. 13;

Rodenwaldt, Tiryns II Taf. XVIII. 6) Beispiel: Kuppelgrab von Menidi Taf. VII.
7) Ath. Mitt. 1898, 260ff. — Von den auf der Gegenseite entsprechenden Nachahmungen 

agyptischer Gegenstande auf Kreta erwahne ich hier nur die kleinen, einem Modell mit Kar- 
tusche Amenophis' III. nachgebildeten Kornelperlen in Entenform, Evans, B. S. A. VIII 39; Co
rolla numismatica in Honour of Head 352 A. 1.

8) v. Bissing. Fayencegefahe (Cat. g^n. du Mus6e du Caire) 1902, 21 f. Nr. 3676, 3677; Ath. 
Mitt. 1898 Taf. VIII 6 u. 7.
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Abb. 201. Fayencebiigelkannen in Kairo.

denen wenigstens die eine nach sei- 
nem Urteil der Zeit Amenophis’ III. 
oder IV. angehort, ist eine aus dem- 
selben Material bestehende Bugel- 
kanne der Strabburger Sammlung 
hinzuzufugen.1) Auch die Form des 
mykenischen Trichters ist in agypti- 
scher Fayence in dieser Zeit nachge- 
ahmt worden;2) ein Fragment einer 
Fayencevase mit einem mykenischen 
Spiralornament vom Hathortempel 

der 18. Dynastie in Der el Bahari befindet sich in Oxford.3) Auf die weiteren Nachbil- 
dungen von Bugelkannen in agyptischem Ton und in Alabaster in Gurob und Tell Jehu- 
dije, die immer plumper werden und sich von dem mykenischen Vorbild immer weiter 
entfernen, ist oben (S. 163) schon hingewiesen worden. Sie gehen hinab bis in die Zeit 
Ramses’ III. Es darf daraus jedoch keineswegs ein so langes Fortleben der eigentlichen 
mykenischen Kultur erschlossen werden, denn die ungestalten Formen der Vasen sprechen 
entschieden dagegen, dab dem agyptischen Topfer der Zeit Ramses’ III. noch echt myke- 
nische Bugelkannen bekannt waren. Dagegen entsprechen diese agyptischen Nachbildungen 
den Bugelkannen der Philisterkeramfk, die ja in degenerierter Form und mit erstarrter 
Ornamentik eben aus der Zeit Ramses’ III. bekannt sind.

Auf diese Weise erklaren sich auch zwanglos die Darstellungen im Grabe Ramses’ III. 
in Biban el Muluk. In der 6. Seitenkammer des 2. Korridors dieses Grabes sind unter agyp
tischen Geraten und Gefaben mehrere Bugelkannen dargestellt (Abb. 202'3).4) Sie galten fruher 
immer fur einen wichtigen chronologischen Anhaltspunkt fur die mykenische Kultur, und 
noch jetzt sprechen sich z. B. Poulsen und Beloch in diesem Sinne aus.5) Wenn man je
doch die Form und Ornamentik der in diesem Grabe abgebildeten GefaBe betrachtet, sieht 
man, dab es sich hier nicht um echte Erzeugnisse der mykenischen Kunst handeln kann. 
Gezeichnet sind sie ja ohne Fub; Bugel und Hals stehen schief auf der Schulter des Ge- 
fabes. Die Ornamente, Gitterbander und Zickzackbander mit je einem Punkt in der Mitte 
jedes Winkels, finden sich auf den groben eiformigen Gefaben ganz unmykenischer Form 
in derselben Kammer wieder und scheinen agyptisch zu sein, sind der echt mykenischen 
Vasenornamentik jedenfalls durchaus fremd.6) Aus den Funden im Palast Ramses’ III. in

1) Spiegelberg, Ausgewahlte Kunstdenkmaler der agyptischen Sammlung in StraBburg 1909, 
22 Taf. XII 44.

2) Brit. Mus. Aegypt. Abteil. 22731, abgebildet bei Wallis, Egyptian Ceramic Art II 1900, 10 
Abb. 18; ein ganz ahnliches Rhyton ist auf dem tiryntber Wandgemdlde Rodenwaldt, Tiryns II 
Taf. XVI 4 dargestellt.

3) Ashmolean Museum I 60 Nr. E 848, nach freundlicher Mitteilung von G. Rodenwaldt.
4) Champollion, Monuments III 258, 259; Rosellini, Mon. Civ. 59; Prisse d’Avennes, Histoire, 

Atlas II Taf. 84 Nr. 8 u. 9; Hall, Oldest Civilisation 59f. Abb. 26, 27; FremdvOlkeraufnahmen 642 
u. 809.

5) Poulsen, Jahrb. d. Inst. 1911, 234; Beloch, Griech. Gesch. I 2* 124 A. 5.
6) Einmal kommt es auf einer submykenischen Vase auf Cypern, Myk. Vas. XXII 160, vor.
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Abb. 202. Gemalde aus dem Grabe Ramses' III.

Jehudije wissen wir, daB die Philisterkeramik, die die Form der Bugelkanne bewahrte, bis 
nach Agypten vordrang. Es kann daher nicht Wunder nehmen, daB noch im Grab Ram
ses’ III. agyptische Nachahmungen von Bugelkannen abgebildet werden. Zur Datierung der 
mykenischen Kultur darf man diese Darstellungen von Vasen mit ganz unmykenischer 
Ornamentik aber gewiB nicht benutzen.

Ebenso wenig geben die anderen Darstellungen im Grab Ramses’ III. fur die Datie
rung der mykenischen Kultur noch einen Anhaltspunkt. Der oben S. 205 erwahnte Greifen- 
typus, der als Verzierung eines jetzt verschwundenen Kastchens vorkommt,1) ist schon wah- 
rend der 18. Dynastie in Agypten eingefuhrt und setzt keine Kulturbeziehungen wahrend 
der 20. Dynastie mehr voraus. Die auf einer anderen Kastchenseite antithetisch zu den 
Seiten eines Pflanzenbuschels gruppierten Ziegenbocke finden sich zwar auch in Kreta, in 
Agypten aber schon seit vordynastischer Zeit in vielen Beispielen,2) so daB hier uberhaupt 
nicht an fremden EinfluB gedacht zu werden braucht. Der falschlich sogenannte Vaphio- 
becher3) endlich von der Form Myk. Vas. Formentafel 96 mit etwas hoher ansetzendem 
Henkel ist wieder in durchaus unmykenischer Weise mit einem Band von Kreisen und 
einem unmykenischen Strichmuster verziert, so daB auch in diesem Falle kein direkter Ein- 
fluB der mykenischen Kunst mehr vorliegt. In die 20. Dynastie reichen also nur Nachwir- 
kungen der mykenischen Kunst. Die eigentliche mykenische Kultur ist um 1200 zu 
Ende gegangen.

1) Ohnefalsch-Richter, Kypros, Bibel und Homer S. 83.
2) Poulsen, Jahrb. d. Inst. 1911, 222 A. 3; vgl. auBer den von Poulsen aufgezahlten Bei

spielen Quibell, Archaic Objects (Cat. g6n. du Mus6e du Caire) 1905 Taf. 18 Nr. 11464 u. 11468, 
und als besonders charakteristisch Newberry, Benihasan I Taf. 12 (auch II Taf. 12 u. 31) aus dem 
Grab des Amenemhet (Nr. 2) der 12. Dynastie in Beni Hasan.

3) Wainwright, Liv. Ann. VI 1914, 61.

Finimen, Die kretisch-mykenische Kultur 14



F. SYNCHRONISTISCHE

Zeit- 
grenzen Agypten Kreta

Vor 3300 Vordynastische Zeit
Negade: schwarze, eingeritzte Keramik 

S. 152
3300—2900 1. u. 2. Dynastie

Abydos: schwarze glatte und rot beinalte 
Keramik S. 153

Steinzeit

Neolithische Kultur S. 127
Schwarze, z. T. eingeritzte u. inkrustierte

Keramik S. 84
WohnhOhlen. Steinhaus von Magasa S. 127

juUv

9ΠΗΑ -

2895-2540 3.-5. Dynastie

2540—2390 6.—11. Dynastie

Knopfsiegel S. 154

Bronzezeit

Fruhminoische Periode S. 128
Helltonige, mit Linearmustern bemalte, 

geflammte u. mit weiBen Mustern auf 
Firnisgrund verzierte Keramik S. 85

Hagios Onuphrios u. Hagia Triada: 
Knopfsiegel S. 155

SteingefaBe, Inselidole S. 136, 168
^ VUV

1 7ΠΗ

2000—1788 12. Dynastie
Kahun und Abydos: Kamareskeramik

S. 156
Aufkommen der Spiralskarabaen S. 198
Spiralornamentik S. 200

1788-1660 13. Dynastie

1. mittelminoische Periode S. 131 
Anfange der bunten Keramik
Erster Palast in Knossos und Phastos

2. mittelminoische Periode S. 131 
Blutc der Kamareskeramik 
Jebnebstatue S. 171

1^0

1675—1580 Hyksoszeit
Jehudije: schwarze Henkelkannchen

S. 158

1580 Beginn der 18. Dynastie (Amosis) 
Wallen aus dem Aahotepgrab S. 204.

3. mittelminoische Periode S. 137
2. Palast in Knossos, Phastos, H. Triada 
Deckel des Chian S. 172

1. spatminoische Periode

1400

1580-1350 18. Dynastie
1501—1447 Thutmosis III.
Kahun: Maketgrab S. 161 
Kefti S. 181ff.

2. spatminoische Periode S. 139 
Palaststil. Umbau in Knossos 
Isopatagrab: SteingefaBe S. 174

1 ^VV

1250-

1411 — 1375 Amenophis III. u. Teje
FuBbOden S. 205

1375—1358 Amenophis IV.
Gurob und Tell el Amarrta: 

spatmykenische Vasen S. 161 —166
1350-12C0 19. Dynastie 

1296—1230 Ramses II.
BUgelkanne aus Nubien S. 166
Agyptische Nachahmungen S. 208

ZerstOrungder Paiaste von Knossos, Pha
stos u. H.Triada. Neubau in H. Triada

3. spatminoische Periode S. 143
Zafer Papura und Hagia Triada: 

Skarabaen S. 177

1200—1090 20. Dynastie
1198—1167 Ramses III. Philister S. 191
Jehudije: Phillsterkeramik S. 196
Biban el Muluk: Ramsesgrab S. 208

Eisenzeit

Submykenische Graber
Geometrlsche Dekoration, entstellte Biigel- 

kannen S. 145
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14*

Griechische Inseln Griechisches Festland Asiatische KUste

Steinzeit

Neolithische Kultur S. 125 
Thessalien 
Phokis, BOotien

Bunt bemalte Keramik

Bronzezeit

Kykladenkultur S. 134 
Marmoridole und Stein- 

gefaBe
KugelgefaBe u. Pfannen 

mit Spiralornamentik
Helltonige Vasen mit Li- 

nearmustern in Urfirnis
Phylakopi I

Orchomenos II, Hagia Marina, 
Tiryns S. 132

Sogenannter Urfirnis, 
Marinaware

GroBer Rundbau in
Tiryns S. 40

Troja I-V S. 136, 103
Schatzfunde, Siegel, Idole, 

'Sauciere’
Cypern, Alt. Nekropolen

S. 104
Yortan S. 102

Phylakopi I/II und Thera 
Kamaresware

Phylakopi II: Firniskeramik, 
Wandgemalde

Fruhmykenische Periode S. 140 
Mattbemalte Keramik
Aginaware S. 76
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G. ERGEBNISSE
Ergebnisse dieser Arbeit kann man in dreifacher Hinsicht suchen: in der Antwort auf 

das wichtigste Problem der agyptischen Chronologie, in der chronologischen Festlegung der 
Gesamtentwicklung der kretisch-mykenischen Kultur und in den Anhaltspunkten fur die 
Zeit ihrer bedeutendsten Fundplatze.

Fur die agypt ische Chronologie sind vor allem die Funde der mykenischen Schacht
graber wertvoll. In zweien der Graber sind der spaten Kamareskeramik entsprechende 
Scherben gefunden worden; die Blute dieser Keramik ist durch die Schutthaufen von Kahun 
und das bestatigend hinzutretende Grab in Abydos in die zweite Halfte der 12. Dynastie 
festgelegt, ihr Ausgang durch den Deckel des Konigs Chian in die Hyksoszeit. In denselben 
Grabern lagen Dolche, deren Einlegearbeit fur agyptische Waffen aus dem Anfang der 
18. Dynastie vorbildlich gewesen ist. Ferner lag in den Schachtgrabern schon einige friih- 
mykenische Keramik (1. spatminoische Periode), deren jungere Phase (2. spatminoische 
Periode) durch die Maketgrabvase in die Zeit Thutmosis’ III. datiert ist. MetallgefaBe aus 
den Schachtgrabern haben Parallelen in Vasen der Keftibilder aus der Zeit Thutmosis’ III.

Die im Graberrund der Akropolis von Mykena zusammenliegenden Schachtgraber 
konnen sich ihres einheitlichen Fundinhalts wegen nicht uber viele Generationen erstreckt 
haben. Die Kamaresvasen konnen auch nicht erst lange Zeit nach der Blute dieser Keramik 
in Kreta nach Mykena gekommen sein, da sie sich ebenfalls auf Thera und Melos neben 
fruhmykenischen Vasen finden.

Nimmt man nun die Zeit der Schachtgraber von etwa 1650 bis ins 16. Jahrhundert an, 
so sind die Kamaresscherben, wenn die 12. Dynastie 1788 zu Ende ging, noch erklarlich, 
und ebenso Einflusse der Schachtgraberkultur bis Amosis (1580—1557) und Thutmosis III. 
(1501 —1447). Eine altere Datierung der 12. Dynastie lassen die mykenischen Schachtgraber 
aber nicht zu.

Verfolgt man noch einmal kurz die Kulturentwicklung im Gebiet des Agaischen 
Meeres von ihren Anfangen bis zum Ausgang der mykenischen Kultur, so lassen sich die 
einzelnen Phasen an Hand der gegebenen Daten in eine chronologische Obersicht bringen, 
die sich nach jeder Richtung einheitlich zusammenschlieBt.

Die neolithische Kultur Kretas und Griechenlands gehort in der Hauptsache dem 4. 
und 3. Jahrtauserid v. Chr. an; ihre Anfange liegen wohl noch weiter zuruck. Wenn die 
Funde der schwarzen und der weiB-roten Vasen in Agypten dafur auch nichts beweisen, 
so ist diese Datierung doch durch die der folgenden Epoche bedingt.

Die Anfange der Bronzezeit im Gebiet des Agaischen Meeres fallen wohl noch in die 
erste Halfte des 3. Jahrtausends, da die in Agypten gefundenen Knopfsiegel der 6.—11. Dy
nastie (2540—2000) mit den Siegeln der zweiten Halfte der fruhminoischen Epoche ver- 
wandt sind. Diese Zeit der kretischen Kultur steht ihrerseits wieder mit der alteren Kykladen- 
kultur und Troja 11 in Beziehung.

Um 2000 kommen im agaischen Kreise neue Kulturelemente zum Durchbruch, die sich 
in Kreta in der Kamareskeramik, im Norden in der Aginakeramik auBern. Sie sind in 
ihren schon fortgeschritteneren Teilen durch Vasenfunde in Kahun und die Jebnebstatue 
in Knossos in die zweite Halfte der 12. und den Anfang der 13. Dynastie datiert. Die 1.



Agypten und Agais im 2. Jahrtausend 213

und 2. mittelminoische Periode und die jungere Kykladenkultur nehmen also etwa die Zeit 
von 2000—1700 ein.

Unmittelbar an diese schlieBen sich die 3. mittelminoische und 1. spatminoische Periode 
an, sowie die friihmykenische oder Schachtgraberperiode, da die altesten Schachtgraber noch 
Kamaresscherben enthielten. Diese Perioden fallen also in die Zeit von etwa 1700—1550, 
die in der Hauptsache der agyptischen Hyksoszeit entspricht. Der Deckel des Chian lag in 
Knossos unter dem Fundament eines Gebaudeteils, der wahrend der 1. spatminoischen 
Periode aufgefuhrt wurde. In Cypern und Palastina ist in der Hyksoszeit, wie die schwarzen 
Henkelkannchen beweisen, noch wenig von mykenischem EinfluB zu spuren.

Fur die 2. spatminoische, die Zeit des Palaststils, und die altermykenische Periode ist 
das Maketgrab in Kahun aus der Zeit Thutmosis’ III. wichtig. Aus dessen Regierungszeit 
stammen auch groBtenteils die Keftidarstellungen in Theben. Im ganzen ist ungefahr die 
Zeit von 1550—1400 fur diese Periode anzunehmen.

Die in Kreta und Griechenland gleiche, vollig stilisierte Vasenornamentik der 3. spat
minoischen und der spatmykenischen Periode ist in Tell el Amarna durch zahlreiche Frag- 
mente ins zweite Viertel des 14. Jahrhunderts festgelegt. Aus der Zeit Amenophis’ IV. stammt 
auch wahrscheinlich das berliner Holzbrettchen. Die Funde von Bugelkannen in Gurob aus 
der Wendezeit der 18. und 19. Dynastie entsprechen dieser Datierung; auf Leute des unter 
Merneptah in Agypten eingebrochenen Turschastammes werden nur die letzten, schon ent- 
arteten Vasen in Gurob zuruckgehen, die eine Parallelerscheinung zu der Philisterkeramik 
bilden. Im mykenischen Gebiet sind mehrere Kartuschen Amenophis’ III. und seiner Ge- 
mahlin Teje in spatmykenischen Fundschichten zutage gekommen. Die 3. spatminoische und 
die spatmykenische Periode hat in Kreta und Griechenland von 1400 bis spatestens 1250 
geherrscht; nur in Cypern scheint sie sich bis nach 1200 erhalten zu haben.

Noch im 13. Jahrhundert setzt die Eisenzeit im griechischen Gebiet ein. Es beginnt 
eine Ubergangsepoche, in der sich der geometrische Stil entwickelt. Mit den Volkerbewe- 
gungen gegen Agypten stehen die Wanderungen in Griechenland in Zusammenhang. Als 
letzte Auslaufer der mykenischen Kultur sind die Philistervasen des 12. Jahrhunderts an- 
zusehen.

Auf Grund der Chronologie der Gesamtentwicklung laBt sich die Blutezeit der ein- 
zelnen Hauptfundstatten der kretisch-mykenischen Kultur leicht bestimmen; fur einige 
Platze sind auch bestimmte Funde von chronologischer Bedeutung.

In Knossos bestanden wohl seit dem 4. Jahrtausend neolithische Ansiedlungen an- 
scheinend ohne Steinbau; dieser kam dort sicher im 3. Jahrtausend in der fruhminoischen 
Epoche auf; in der ersten mittelminoischen Periode ist schon der erste groBe Palast er- 
richtet worden. Ein neuer, der zweite Palast, wurde an Stelle des ersten urn 1650 zu Ende 
der dritten mittelminoischen Periode gebaut; im Verlauf der ersten spatminoischen Periode 
wurde er wieder umgebaut. Unter einer Mauer dieses letzten Umbaues lag der Deckel mit 
Chiankartusche, der aus dem 17. Jahrhundert stammt und daher eine fruhere Datierung des 
Umbaues verbietet. Der neue Palast hat im 16. und 15. Jahrhundert wahrend der zweiten spat
minoischen Periode bestanden und die Blute des nach ihm benannten Palaststils gesehen. 
Um 1400 bei Eintritt der dritten spatminoischen Periode wurde er zerstort; nur Teile seiner 
Ruinen sind in dieser Periode wieder in Stand gesetzt und bewohnt worden. Die beim 
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Palast gelegene Nekropole von Zafer Papura setzt sich dagegen in der letzten Periode noch 
fort; in ihr wurde noch ein Skarabaus vom Ausgang der 18. Dynastie gefunden. Im 13. Jahr- 
hundert, mil dem Ende der mykenischen Kultur, verodet die Statte des Palastes ganzlich, 
wahrend die Stadt Knossos weiter besteht, wie Grabfunde lehren.

Der erste Palast in Phastos wurde uber ausgedehnten neolithischen und fruhminoi- 
schen Resten gleiclizeitig mit dem zu Knossos oder wenig spater gebaut; gegen Ende der 
mittelminoischen Periode entstand an seiner Stelle ein zweiter Palast, der vor 1400 wieder 
unterging. Die Phastos benachbarte Nekropole Liliana fallt auffallenderweise aber in die 
Zeit der spatmykenischen Periode nach 1400.

DaB Hagia Triada bei Phastos schon vom 3. Jahrtausend an besiedelt war, beweist 
die fruhminoische groBe Tholos und die Kamareskeramik unter dem Palaste. Dieser wurde 
jedoch erst gleichzeitig mit dem zweiten Palaste von Phastos gegen Ende des 17. Jahr- 
hunderts errichtet, in spatmykenischer Zeit umgebaut.

Die drei Stadte von Phylakopi auf Melos gehdren nur dem 2. Jahrtausend an; die 
Agina- und Kamareskeramik der ersten und zweiten Stadt und der in der zweiten Stadt 
auftretende Naturalismus datieren die ersten beiden Stadte in die erste Halfte des 2. Jahr- 
tausends; die dritte Stadt mit typisch mykenischen Vasen nimmt etwa das dritte Viertel 
des 2. Jahrtausends ein.

Auf der starkbefestigten Burg von Mykena muB nach den Funden der Schachtgraber 
wenigstens von 1650 an ein Herrschergeschlecht gewohnt haben, das dort auch einen groBen 
Palast inne hatte. Dies Datum wird durch die Kamaresscherben und durch die eingelegten 
Dolche in den altesten Schachtgrabern bedingt. Alteres ist in Mykena uberhaupt nicht 
zu Tage gekommen. Die Funde in den erhaltenen Palastruinen und in den Kuppel- und 
Kammergrabern beweisen die Besiedelung durch die ganze mykenische Epoche bis ins 
13. Jahrhundert. Skarabaen und Kartuschen von Amenophis IL, Amenophis III. und Teje 
auf der Akropolis und in der Unterstadt liefern denselben Nachweis. Aber auch zahlreiche 
nachmykenische Scherben sind auf der Akropolis, wenn auch nicht mehr in den Palast- 
resten, und in der Unterstadt gefunden worden, sodaB Mykena bis zur Zerstorung durch 
die Argiver in der Mitte des funften Jahrhunderts nie verodet gewesen zu sein scheint.

Die Besiedlung des Burgfelsens von Tiryns beginnt nach Ausweis der letzten Aus- 
grabungen in der Zeit der alteren Kykladenkultur und setzt sich ohne Unterbrechung fort. 
Der altere Palast gehort in die fruhmykenische Periode (16. Jahrhundert), der jungere, dessen 
Megarontypus so ausgepragt ist, in die mittel- und spatmykenische Periode, also die Zeit 
vom 15. bis ins 13. Jahrhundert. Auch in Tiryns sind zahlreiche nachmykenische Vasen ge
funden worden, die Besiedelung auch in der Folgezeit beweisen.

Die wichtigsten Stadte auf dem Hugel Hissarlik endlich sind durch ihre Beziehungen 
zur kretisch-mykenischen Kultur datiert. Troja II nimmt wegen seiner Beruhrungen mit der 
entwickelten fruhminoischen Kultur die zweite Halfte des 3. Jahrtausends ein, wie Dorpfeld 
schon angenommen hat. Die in Troja VI und im Anfang von Troja VII importierte spat- 
mykenische Keramik datiert die sechste und den Beginn der siebenten Stadt ins 14. und 
13. Jahrhundert; Bugelkannen genau wie die des 14. Jahrhunderts aus Gurob sind in ihnen 
gefunden worden.



Aahotep, Axt aus clem Grabe der 205;
Dolch 204

Abedije, Vasen aus 152
Abfallgruben, Funde aus — bei Kato Akro- 

tiri (Amorgos) 14
Abflufileitungen fur Regenwasser unter 

dem StraEenpflaster in Phylakopi 29
Abusir 98
Abydos 99; Fremdvolkerdarstellungen im 

Tempel Ramses’ II. 184’; Keramik 1521., 
157 (Kamaresvase), 159 (schwarze Hen- 
kelkannchen), 167 (Bugelkanne); Konigs- 
tafel von 148

Abyssos (Paros) 14
Achaja, Elis, Arkadien, Fundstatten in 9f. 
Adria, Kullurbeziehungen fiber die — in 

neolithischer und in der Bronzezeit 
111. 112

Affe aus blauem Glas mit Kartusche 
Amenophis’II., aus Mykena 174

Agiale 14
Agina 9; Keramik 76. 77. 79. 91; Schatz 

von 186-. 193f.
Agium 9
Agypten, Chronologie 145ff. 212. 215 ; Lisle 

der Dynastien 151; Keramik 98f. 107. 
152ff.; Knopfstempel 154; kretisch-my- 
kenische Funde aus datierbaren Fund- 
stellen -s 152ff.; datierbare agyptische 
Funde aus kret.-myken. Fundschichten 
168 ff.; datierbare Beziehungen kret.- 
myken.Volker zu 181 if.; datierbare wech- 
selseitige Einwirkung kret.-myken. und 
agyptischer Kunst 197ff.; kret.-myken. 
Einflusse auf 205 ff.

Atolien und Akarnanien, Fundstficke in 4 
Aida (Naxos) 14
Aidin (Thessalien) 3; Keramik 71. 73. 78.79
' Ain-Schems (Beth-Schemesch) 98.106.195
Aisa Langada (bei Gurnia) 17
Akaivascha 191
Akalan 96
Akarnanien s. Atolien
Akrokorinlh s. Korinth
Akrotiraki (Siphnos) 14·
Akrotiri (Thera) 15
Mabasierbugelkanne aus Gurob 162. 163;

- deckel des Chian, aus Knossos 172 f. 213;
-fries von Tiryns 12. 931; -vasen, Sgyp-
tische, inKnossos 173f.; in Mykena 174

Alambra 97
Alasia = Cypern 1211
Alazzomuri (bei Gurnia) 17
Aliveri (Euboa) 6
Almyros s. Halmyros
Altar in der Hohle von Psychro 18. 67;

-e in den Palasthofen von Tiryns und
Knossos 67

Altpaphos s. Kuklia
Amaliberg (Leukas), Ovalmauern 4. 43
Amathus, Skarabfien des Mykerinos u.

Thutmosis 111. 178
Ambelis bei Zakro 16
Amenemheb, Grab des — in Kurna 183
Amenophis III., Palast in Theben 99; Fay-

enceskarabaus des — aus lalysos 176f.
— IV., Palast in Tell el Amarna 98
Amnisos s. Karteros.
Amorgos 14; Keramik aus 81. 82. 83;

Depots von Keramik und Opfergaben in
Felsspalten 67; Knopfstempel aus 155.
200

Amoritische’ Henkelkannchen 160*
Amphikleia s. Dadi
Amuri (Thessalien) 4; Keramik 76

REGISTER
Amyklae (H. Kyriaki) 11; Keramik 76. 77
Anau 1043
Anch-chepru-re, Kartusche des, auf Fay-

enceplatte aus Mykena 1751
Anemoduri 10
Angathia (Melos) 15
Anhangsel (FigOrchen, Fufie u.a.), inKreta

und Agypten, aus der spateren fruh-
minoischen Epoche 156

Anibe 99.107 : spMminoische Vase aus 160 f.
Annalen Thutmosis’ III. 181
Anogeia 22
Anopolis 19
Ansiedlung s. Siedlung
Antikyra 4
Antilopen ' nordafrikanische’, auf Holzbrett-

chen aus Agypten 1661
Antimachia auf Kos 16
Antiparos (Oliaros) 14; Keramik 81
Antissa (Lesbos) 15
An-Turscha, Sarg des — in Gurob 162. 191
Aphidna 6; Keramik 77. 79. 81
Aphrodite vom Eryx 110
Apollakia (Rhodos) 16
Apollon Alasiotas 1211
Aradippo bei Larnaka 97
Arapli bei Saloniki, myken. Keramik 95
Architektur, agyptische und kretische 197
Arene 10; Keramik 77. 81
Argissa (Kremnos) 2; Keramik 69. 74
Argolis, Fundstatten llff.
Argos 11; Keramik 76. 77. 80. 91. 141;

Spiralornament an einer Orabfassade 201;
Heraion bei (Prosymna) 12 ; Keramik 77.
78. 81.91; Skarabaen Thutmosis’ III. 178

Arkadien s. Achaja
Arkalochori 19
Arkesine 14
Arkines 10
Arkopodiquelle, Burg bei der (Eutresis?

in Bootien) 6
Arne’ s. Gla

Arpera (Cypern) 97
Arisa 19
Asche, in Bothroi 5 (Orchomenos) 66. 67;

-ngruben in Gurob 98; im Kuppelgrab
von Menidi 9; -nlagen im Tumulus von
Charonea 66; in Eleusis 65f.

Aseka (Tell Zakarija) 195
Asine s. Tolon
Askalon, Phitisterkeramik 195
Assarlik bei Halikarnass 96
Assiut, Decke im Grab des Hap-zefaj 200
Athen 8; Keramik von der Akropolis 77.

78. 79. 81. 91
Athena Kranaia, Tempel der in Elatea 5
Atsipas 23
Attika, Fundstatten in 6ff.
Avgo 17
Axos 21
Axt aus dem Grabe der Aahotep 205

Baba bei Gonnos (Thessalien) 2
Badezimmer in Knossos 51; in Tiryns 48
Balkanlandcr, Beziehungen zur kretisch- 

mykenischen Kullur lOOff.
Barbotinetechnik, Vasen in — auf Kreta 87
Barren: Bronze- 21 (Tylissos). 122; Gold-

und Kupfer- als Umlaufmittel 122f.
Basalt, als Baumaterial 39; -lowe mit Na- 

men des Chian, aus Babylonien 173
Basis einer Statuette eines Mentuhotep, 

mit Spiralmusler, in Newport 198'
Batoi (Rhodos) 16

Bauernstil’, angeblicher mykenischer — 
und 'Herrenstil’ 94

Baumaterialien 39
Befestigungswesen 30!.; Thessalien 30; 

Kykladen 30f.; Kreta 371; Burgbefesti- 
gungen 36; vgl. Mauern

Beile, kupferne, aus Sesklo 127; Stein-aus 
Anemoduri 10; aus Lindos 16; aus Ma- 
gasa 127

Bellusia (Euboa) 6
Benihasan, Flaschen mit mehrfach ein- 

gezogenem Hals aus 156; Katze im Pa- 
pyrusdickicht, Gemalde im Grab des 
Chnemhotep 203

Bergwerksarbeiten, Jahreszeit-Datum der 
— auf der Sinaihalbinsel 147

Bernstein 119f.
Bessarabien, Keramik 102
Bestattungs/brmen 63 ft.; -gruben in Gra- 

bern 56. 62; -schdchte in Kammergra- 
bern 60; vgl. Feuerbestattung, Hocker- 
bestatlung, Kinderbestattung

Beth-Schemesch s. ’Ain-Schems
Bewaffnung der Philister 194
Biban el Muluk, Gemalde aus dem Grabe 

Ramses’ III. 208f. 215
Bleifiguren aus Kampos 10
Bodengestaltung Griechenlands 24f.
Boghazkoi 103; Knopfstempel aus 156
Borchardt, L., agyptische Chronologie 215
Bosnien, Vasen aus 153
Bos-ojOk 103; Knopfstempel aus 155
Bothroi mil Asche, in Hutten 5 (Orcho

menos). 66. 67
Boot, fruhminoisches Tmmodell eines es 

aus Palakastro 117
Biotien, Fundstatten 5f.
Brandgruben in Gurob 162f.
‘ Bratspiefihalter ’ 126
Brauron 7
Breitfronthaus in Kreta 45
Bronzeharren 21 (Tylissos). 122; -gefdP, 

fruhmykenisches, aus Episkopi (Kurion) 
97; -idol aus Tylissos 21; -kessel aus 
Tylissos 21; -Mingen aus Kumasa und 
Syros 136; aus Tarent 112; -schale aus 
Kurna, in Kairo 207; -statuette aus 
Candia ’20; aus Malia 18

Bronzezeit, vormykeniscne, auf Kreta (fruh- 
| minoische Epoche) 128ff.; (mittelminoi- 

sche Epoche) 131 f.; auf dem Festland 
(Marinakultur) 132ff.; auf den Inseln 
(Kvkladenkultur)· 134ff.; mykenische, 
auf Kreta (1. u. 2. spatminoische Pe- 
riode) 137ff.; auf dem Festland (iruh- 
mykenische Periode) 140ft.; in der Koine 
(spatmykenische und 3. spatminoische 
Periode) 143ft.

Brunnenhaus der Burinna, auf Kos 16
Bubastis, Granitstatue mit Kartusche des

Chian, in 173
BOchsendeckel(?) aus Holz, mykenisch, 

aus Sakkara 107‘. 166f.
Bfigelkannen, spatmykenische 144; der 

Obergangszeit zur geometrischen Pe- 
riode 145; aus agyptischer Fayence 207 f.; 
agyptische Nachbildungen mykenischer 
— in Ton und Alabaster 163. 163'. 208; 
aus Abydos 167; Chudetsi 19; Der el 
Bahari 167; Gurob 1621.; Italien 112; 
Kutiphari (Thalamae) 10; Kythnos 14: 
Negade 167; aus der 131. Nekropole am 
Nil 99. 166; Tell el Amarna 164; Zafer 
Papura 177; auf einem Gemalde im Grabe 
Ramses’ III. dargestellt 208f. 215

»



216 Register

Bulgarien, Keramik 102; Knopfstempel 155
Bunarbaschi 103
Burg, niykenische, Kandia (Argolis) 13;

-befestigungen, mykenische 36
Burinna, Brunnenhaus der — auf Kos 16

Caldare (Sizilien) 109
Candia 20
Cannatello (Sizilien) 109
Cassibile (Sizilien) 110
Castelluccio (Sizilien) 109. 110. 111*
Cava Lazzaro, Grab der 1. sikulischen Pe-

riode 110; Knochenschnitzereien 111*
Censorinus 146
Chalandriani 14; Befestigungen 31
Chalia (Bootien) 6
Chalkis 6 ; Keramik 91. 140*
Chamazi 17; Keramik 86; Ovalhaus 17.44.49
Chammurapi, Zylinder des — in Candia 170
Chania (Kydonia) 23
Charonea 5; Keramik 70. 71. 73. 74. 75. 

77. 78; Tumulus 66
Chasia im Parnes, Parnesh6hle 9. 26. 67
Chataana, schwarze Henkelkannchen aus 

159
Chent, KrOge aus dem Grabe des — in 

Abydos 153
Cheops, Skarabaus des — aus Kamiros 178
Chian, Alabasterdeckel des, aus Knossos

172f. 213; Datierung des 173
Chios 15
Choirospilia (Hohle auf Leukas) 4. 26;

Keramik 70. 74. 76. 77
Christos 22
Chronologie, agyptische 145ff. 212. 215
Chrysokamino, H6hle von 17. 120
Chudetsi 19
Chytroi (Kythrea) 97
Coppa della Nevigata 100. 112
Corneto,Skarabaus Sebeknoteps III. aus 178
Costig auf Mallorca, bronzene Stierkopfe 

aus 113
Cozzo Pantano 99. 110
Cucuteni bei Jassy 102; neolithische Vase 

aus 199
Cypern, Fundstatten mykenischer Keramik 

96f.; Beziehungen zur kretisch-mykeni- 
schen Kultur 104; Grabformen 104; Ke
ramik 104f.; agyptische Funde 177f.; 
schwarze Henkelkannchen aus 159; 
Kupferbergbau 120; Skarabaen in 179.
180; identisch mit Alasia 1211

Dach s. Satteldach
Dadi (Amphikleia) 5
Dahschur, PektoralSesostris’ III. aus 205;

Schwert aus 2035; Vasen aus 152
Dali 97
Damania bei Epanosiphi 19
Danuna 191
Daudza (Thessalien) 3; Keramik 69
Daulis 5; Keramik 78
Daut (Thessalien) 2; Keramik 73
Deckenmalereien mit Spiral- und Pilanzen- 

ornamentik, in Agypten u. im kretisch- 
mykenischen Kulturkreis 200 ff.

Dekelea s. Tatoi
Delos 13; Kynthoshohle auf 67
Delphi 4
Demetrias (fruher Pagasae) 3; Keramik 91
Dendere, Knopfstempel aus 154; Vasen 152
Dendra (Midea) 12; Keramik 80
Depas amphikypellon 103. 137

Der el Bahari (Theben) 99; Bugelkanne 
aus dem Grabe eines Enkels Pinotems I. 
167;. Massengrab aus der Intervallzeit 
zwischen 12. u. 18. Dyn. 150

Despotikos 14; Keramik 81
Dimana 13
Dimini (Thessalien) 3; Befestigungsan- 

lagen 30; Haus 461. 47; Keramik 71. 
72. 73. 74. 79

Diorit, Gefafie aus 168; -schale aus Iso- 
pata 174; -statuette, agyptische, des 
Jebneb, aus Knossos 171f.

Diskos aus Phaestos 22. 193
Dokathismata (Amorgos) 14
Dolch, kupferne u. bronzene -e aus fruh- 

minoischen Fundstatten 130; kupferne, 
aus Hagia Marina 126. 127. 1332; sil- 
berne, aus Kumasa 121; eingelegte, aus 
Mykena 137: aus dem 4. Schachtgrab 
(laufende Lowen) 204; aus dem 5.
Schachtgrab (Greifen) 205; aus dem 
Grabe der Aahotep 204; -griff, mit Ein- 
legearbeit, aus Mykena 2035; -klinge 
mit Nillandschaft, aus dem 5. mykeni- 
schen Schachtgrab 203; mit Darstellung 
von Axten, aus Thera 203

Donau, Tumuli an der 102
Donauiander, sudliche 101 f.
Doppeiaxte auf Kultgefafien des 1. spat- 

minoischen Stils 138
Drachmani 5; Keramik 70. 71. 73. 74. 75. 

77. 78. 79. 94
Drah Abu’l Negga, Grab des Nebamon 

184. 200
Drakones 22
Dramesi (Bootien) 6
Dreifufi, spatmykenischer, aus Episkopi 

(Kurion) 97
Drilsa (Eleon) in Bootien 6
Dromos, Herleitung 632; -oi« nach Osten 

orientiert 60; nach dem Geiande ge- 
richtet 62; in mykenischen Kamrner- 
grabern 56. 57; Querdromoi (?) 571

Drymaa s. Glunista
Dynastien, agyptische 148; Lisle der 151;

Interval! zwischen 12. u. 18. Dyn. 150

Ebenen, griechische 24; als Lage der al? 
testen Siedlungen 25

Efeublaltornament, auf fruhmykenischen 
Vasen 161

Eileithyiahohle bei Karteros 20. 67
Eileoi s. Karakasi
Eisen 145; -fund von Coppa della Nevi

gata 100. 1127
Elatea 5
Elefantenzahn, unbcarbeitet, aus Phastos 

120; mit Reliefs geschmuckt, aus My
kena 120; als Keftigabe 120. 188

Eleon s. Dritsa
Elephantine, Kalenderfragment von 146 
Eleusis 9; Keramik 76. 76'. 77. 78. 79. 81. 

9' ; angebliche Scheiterhaufen am Stadt- 
berg 65f.; Tholos 61

Elfenbein 120; spatmykenische -buchsen 
mit Reliefs 207; -kamrn mit Rosetten- 
verzierung, in Troja und Spata 103. 120 ;. 
-ktistchen aus Enkomi 1862. 194; -relief 
aus Mykena, mit Greif 205; -schnitze- 
reien, spatmykenische 144; aus einem 
Grab der Unterstadt von Mykena 175; 
-stempel der Teje, aus Hagia Triada 
177; -zahn, als Tributgabe in agypt. 
Grabdarstellungen 120. 188

Elis s. Achaja
El-Kab, Graber mit Nachahmung von Holz- 

maserung an der Decke 201
Embaros 19
Enkomi (Salamis auf Cypern) 97.104; Datie

rung der Nekropole von 179; agyptische 
Funde 177f.; schwarze Henkelkannchen 
159; Elfenbeinbuchse aus 1862. 194

Enoria (Euboa) 6
Enten im Sumpfgebusch, auf agyptischen 

Fufibodengemaiden 206; auf einer Vase 
in Mainz 207; Kornelperlen in Form von 
2077; -jagd, auf mykenischer Dolch- 
klinge 203

Epano Zakro, Bestattungen in Felshdh- 
lungen 55

Episkopi (Kreta) 18. 19
— (Kurion auf Cypern) 96f.
Episkopiana (Paros) 14
Episkopi Pediados (Kreta) 21
Erganos 19
Erment 99
Erosd (SiebenbQrgen) 102
Erythrae (Bootien) 6
Esel als Saumtiere 115
Esne, Nekropole von 150
Eub6a, Fundstatten 6
Eutresis(?) s. Arkopodiquelle
Evangelistria, Huge! s. Nauplia

Farbe, Unterschied in der lechnischen Be- 
schaffenheit der weiSen — auf fruh- 
minoischen Vasen 130

Fayence, agyptische Nachbildungen my
kenischer Vasen in 207f.; -kacheln aus
Medinet Habu 1943; Knopfstempel in 
Nubien 1548; -piattchen mit Hausfassa- 
den aus Knossos 49. 50; zweiseitig be- 
schriebene -platten| aus Mykena 175; 
-skarabaus der Teje, aus Enkomi 177. 
178; -vasemitKartuscheAmenophis’IIL, 
aus Mykena. 175

Federhelme der Philister 193f.
Feisgrtiber s. Graber; -loch mit Keramik, 

Mykena 11; -spalten als Kultstatlen(?), 
auf Amorgos 14 (Kato Akrotiri). 67

Fenster in kretischen Bauten 50
Festungsgraben in Dimini 30
Feuer, in Grabern angezundet 65
Feuerbestattung 65
Firnis’ (Glanzfarbe), Auftrelen des — auf 

dem Festlande und auf Kreta 133f.
Fische als Schiffszeichen 116. 1162
Flachsernte, Jahreszeit-Datum der — in 

El-Bersche 147
Flaschen mit mehrfach eingezogenem Hals, 

in Agypten 156
Floridia 99
Fluchtburgen 36f.
Fremdvolker, Expedition zur Erforschung 

der Darstellungen der - in Agypten 1826
Fresken s. Wandmalerei
‘Fruchtstander ’ 126f.
Fruchte, Reste von -n in Hausern von 

Rachmani 2
Fruhminoische Epoche auf Kreta 128ff.; 

Datierung 156. 200
Fruhmykenische Periode 140; = l.Haifte 

des 15. Jahrh. 191
Fundberichte 1 ff. (heimisches Kulturge- 

biet). 95ff. (Ausland)
Fundschichten, Folge der kretisch-myke- 

nischen — und Kulturstufen 125 ff.

1
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Fundstatten, kretisch-mykenische, im hei- 
mischen KuUurgebiet Iff.; im Ausland 
95ff.; Zeit der bedeutendsten 213f.

FuBbdden, bemalte, in Tiryns und Myke- 
nae 48; aus dem Palast Amenophis’ III. 
zu Theben 206; aus Tell el Amarna 206

Gadra (Abydos) 99
Oalerien in Tiryns 34
Galiko, myken. Scherben in einem Tumulus 

am 1. lifer des 95
Galizien, Keramik 102
Garife bei Muchtara im Libanon 98
Gath s. Tell es-Safije
Gazi-Bach bei Candia 20
Gebirge, griechische 24
Gebirgslagen und -passe, besiedelte 25 f. 
Geld 121 f.
Gemalde, kretisch beeinfluBte agyptische 

206; vgl. Wandmalerei
Gemine aus der Idaischen Grotte 21; mit 

kretischer Bilderschrift, in Mahasna 156;
mykenische, aus Orvieto 112; -n, my- 
kenische, mit Greifendarsteliungen 205;
mit Darstellungen von offenen Heilig-

IOmern66; myken. Segelschiffe auf-n 117
GemOse, Reste von -n in Hausern von 

Rachmani 2
Geologische Struktur Griechenlands 24f.
Geometrischer 'Metopenstil' in der Phili- 

sterkeramik 197
Geraki (Geronthrae) 11; Henkeltopf aus 77 
Gerenia s. Kampos
Geronthrae s.· Geraki
Gesichtsdarstellungen in der Diminikera- 

mik 71
Gewichlssystem 123; Steingewicht aus 

Knossos, mit Oktopus in Relief 123
Gezer 98. 106; schwarze Henkelkannchen 

159; Philisterkeramik 195; agyptische 
Skarabaen 180

Gigantia (Malta) 108
Gipsstein, als Baumaterial 39
Girgenti 99
Gia 6; Keramik 79; Mauer 36; Palast- 

anlage 48
Glasgefdfie, agyptische, aus Enkomi 1792; 

-masse, spatmykenische Schmucksachen 
aus 144

’Glechon’ s. Gla
Gliedfutterat 186
Glunista (Drymaa) 5
Goldbarren als Umlaufmittel 122; -becher 

von Vaphio s. Vaphio; -blech aus Myke- 
na (Heiligtum) 67; -fund aus.Tiryns 
13; aus Troja II 137; -relief einer Frau, 
aus Sardinien 113; -ringe mit Darstel- 
lung von offenen Heiligtumern 66; 
-schmuck, fruhminoischer 130; myke- 
nischer, aus Aegina 9; aus Hala Sultan 
Tekke bei Larnaka 97; aus Zarukas 97; 
aus den myken. Schachtgrabern, zu 
Sargen gehorend 64f.

Gortyn 21; vgl. Hagioi Deka.
Graber 54ff.; Lage 55; Felskammer- 57, 

Verbreitung 63, spatmykenische 144; 
Hohlen, naturliche und kunstliche, als 
55f.; — in u. zwischen den WohnhSusern 
54 f.; Kisten- (Flatten-) 57ff., Verbrei
tung 63; Kammer-, spatmykenische 56

gebaute 60; als Kultstatten 68; Kuppel 
60ff., Verbreitung 63, fruhminoische — 
auf Kreta 41, spatmykenische 144, der 
Obergangszeit 145/ spanische 113, als 
Kultstatten 68; Massen-, mittelminoische 
132; Nekropolen, spatmykenische 144f.; 
Ostotheken 60. 64; Pithosbestattun^en 
64.132; Schacht-59; Steinsetzung an -n 
58. 59; Tholoi (Rundgraber) 60; Tu
muli, makedonische, mit myken. Kera
mik 95

Grabformen, Verbreitung der verschie- 
denen 63; — und Hausform 63; der 
Kykladenkultur 136; fruhminoische 130 
mittelminoische 132; spatmykenische 
144f.; auf Cypern 104

Graber in*): Agina 9 (F, Ki). 54 (Ha); 
Aisa Langada 17 (P, Ki); Alambra 97 
(Nkp: F); Alazzomuri bei Gurnia 17 (L); 
Amorgos 14 (Nkpn der Kykladenkultur); 
Amyklae 11 (F); Angathia (Melos) 15; 
Aribe 99; Anogeia 22 (Ku); Anopolis 
19 (P); Antikyra 4 (Ka); Antiparos 14 
(Nkpn der Kykladenkultur); Argos 11 
(Nkp: F); 56 (aus Ziegeln gebauter 
Grabeingang); Argostoli (Krane) auf 
Kephallenia 4 (Ku, Ho, runde u. ovale 
Graber mit Steinsetzungen); Arkines 10 
(Ku); Artsa 19 (L); Assarlik bei Hali- 
karnass 96 (nachmyken. Nkp); Assiut, 
Grab des Hap-zefaj, Deckenornamentik 
200; Athen, Akropolis 8 (Pl); zwischen 
Areopag u. Pnyx 8; Atsipas 23 (jung- 
minoische Nkp); Bellusia (Euboa) 6(Ku) I 
Beni Hasan, Grab des Chnemhotep 203; 
Biban el Muluk, Grab Ramses’ III. 208 f. 
215; Bos ojuk 103 (T); Brauron 7 (F);. 
Bunarbaschi 103 (T); Candia 20 (P u. 
ausgeraubte); Cava Lazzaro (Sizilien) 
110; Chalandriani 14 (Nkpn: Erdgraber 
mit Steinsetzungen); Charonea 66. 70 
(T); Christos 22 (Th); Cozzo Pantano 99 
(gewolbtes F); Damania 19; Delos 13 
(Ka); Delphi 4 (F); Demetrias (Paga- 
sae) 3; Derel-Bahari 99. 167 (Grab eines 
Enkels Pinotems I.); 150 (Massengrab 
aus der Intervallzeit); Despotikos 14 
(Nkpn der Kykladenkultur); Dimini 3 
(Ki, Ku); an der Donau 102 (Τ-i); Drach- 
mani 5 (T); Drah Abu’l Negga, Grab 
des Nebamon 184; Drakones. 22 (Th); 
Eleusis 9 (Ku, Pl); Ei Kab 201; Enkomi 
(Salamis a. Cypern) 97. 104 (Nkp: Sch, 
Ka); Enoria (Euboa) 6 (Ku); Epano Za- 
kro 16 (Ho); Episkopi (Kreta) 18 (spat- 
min.); Episkopi (Kurion) 96f. (Nkp: 
Sch, Ka); Episkopi Pediados 21 (L in 
Ka); Erganos 19 (Nkp: Ku); Esne 150 
(Nkp aus der Intervallzeit); Floridia 99 
(F); Geraki 11 (Ki); Gura (Thessalien) 
4 (Ku); Gurnes 19 (friihmin. Nkpu. sp3t- 
min.Ka); Gurnia 17 (Ha, F); Gurob 162; 
Guwa 4 (F); H. Eirene 22 (Th); Hagia 
Marina 5 (Ki); Hagia Photia 18 (Ho); 
Hagia Triada 55 (Lage der Graber). 23 
(fruhmin. Th, spatmin. Ha, L in Ka). 
155. 169 (Th). 177 (jungmyken. Graber); 
Hagia Paraskevi 97 (F); Hagios Joannis 
im Kopaisbecken 5 (Ki); H. Lukas (Sy- 

ros) 14 (Nkp); H. Nikolaos bei PalSka- 
stro 16 (H6); Hala Sultan Tekke bei 
Larnaka 97 (Nkp); Haliki 8 (F); Heraion 
von Argos 12 (Sch, Ku, F); Hermione 
13 (Nkphugel); lalysos 16. 177 (Nkp: F): 
Isopata 20. 55 (Nkp: Ka, F); Kahun 98. 
161 (Maketgrab). 162 (Grab der XVIII/XIX. 
Dyn.); Kakovatos-Pylos 10. 55 (Ku); 
Kalathiana 23 (Th); Kalauria 13 (F); 
Kalavarda (Kameiros) 16 (F); Kalopsida 
(Cypern) 104 (Nkp); Kalyvia 22 (Nkp: 
Ka); Kamares 23 (Nkp: Ku); Kampos 
10 (Ku), Kapakli bei Volo 3 (Ku); Ka- 
praena (Bootien) 5 (F); Karakasi 13 
(Nkp: plattenbedeckte Gr.); Katakolu 
(Euboa) 6(Ku): Katydata-Linu 97 (Nkp); 
Kavusi 17 (Ku); Kephala tu Pyrgu (Ano- 
polis) 19 (L); Kephallenia 4; Kilindra 
(Aegina) 9; Knossos 54 (Kd = Ha); 
Kokkolata auf Kephallenia 4 (Ku, Ki); 
Komiaki (Naxos) 14 (Ku); Korinth 9 
(vormyk. Sch); Koronta 4 (Ku); Kotroni 
(Aphidna) 6 (Sch, Ki, P in Steinkreis): 
Kumasa 21 (Th, Ka); Kurtes 23 (Ku); 
Kutsokera 22 (Th); Kyihrea (Chytroi) 97 
(Nkp); Lapithos (Cypern) 97; Laxia tu 
Riu bei Larnaka 97 (F); Leukas (Steno) 
4. 41 (gemauerte, von Platten umstellte 
Gr. u. P in Steinkreisen). 58 (Rundgr.); 
Lianokladi 4 (Ki); Ligorlyno 21 (L in 
Ka); Liliana 22. 214 (Nkp: Ka); Limen 
Sitias (Sitia) 17 (L) ; Liopesi 7; Livadi 
bei Aliveri (Euboa) 6 (Ka); Logiadi 22 
(Nkp: Ka); Maleme 23 (Ku); Mandra 
bei Eleusis 9; Manika bei Chalkis 6. 56 
(Nkp jung. Kykladenkultur: F); Mari 
(Cypern) 97 (Nkp); Markopulo 7 (Nkpn: 
F); Marmariani (Thessal.) 2 (Ku); Ma- 
roni Pseumatismeno ('Site Zarukas’) 97 
(Nkp); Masarakata auf Kephallenia 4 
(Ku, F); Menidi 8f. (Ku); Mesiani 2 
(hellenistischer konischer Grabhugel); 
Milatos 18 (Ka); Milet 16 (Nkp: F); 
Milocca (Matrensa) 99 (F); Minare 22 
(Th); Mochlos 17 (fruhmin. Nkp: Ka, 
Ki, P, F, Ho); Molinello 99 (F); Mu- 
liana 17 (Ku); Mykena 11 (Sch u. Plat- 
tenring, F, Pl), 55. 59. 68. 158 (Schacht- 
graber), 11. 62 (Atreusschatzhaus), 62 
(Schatzhaus der Frau Schliemann), 55. 
175 (Graber in der Unterstadt); Mykonos 
13 (Ku); Naxos 14 (Nkpn: Ki): Nea- 
Epidauros 13 (Nkp: F); Negade 99: 
Nidriebene auf Leukas 4 (PI); Nil, 131ste 
Nkp am — 99; Olympia 9 (P); Orcho- 
menos 5 (Τ, Ki), 5. 55. 201 (Ku), 54 (Ha); 
am Oxylithos auf Euboa 6 (Ku); Paia- 
kastro 16 (Ku, Ka, L, Ostotheken); am 
Palamidi (Nauplia) 13 (Nkp: F); Pan
agia 19 (Ka); Paros 14 (Nkpn: Ki), 54s 
(Kd = PHa); Pedema (SyroS) 14 (Nkp); 
Pelos (Melos) 15; Phonikiaes 97 (hqh- 
lenartige F); Phylakopi 15 (P, Ki, F), 
54 (Kd = PHa); Pisa (Elis) 10 (Pl); 
Platanos 21 (Th); Porti 22 (Th); Porto 
Raphti 7 (Nkp: F); Pothia (Kalymnos) 
16; Praesos 17 (myken. Ku aus d.Ober
gangszeit); Pyla (Cypern) 97 (Nkp); 
Pyrgos (Tegyra) bei Orchomenos 5 (Ki):

•) Es bedeutet: (F) Felskammergrab, (Ha) Grab im Innern des Hauses, (Hck) Hockergrab, (Ho) Hohlengrab, (Ka) Kammer- 
grab, (Kd) Kindergrab, (Ki) Kisten- u. Steinkistengrab, (Ku) Kuppelgrab, (L) Larnakes, Larnakesgrab, (Nkp) Nekropole, (P) Pithos- 
grab, (PI) Plattengrab, (Sch) Schachtgrab, (T) Tumulus, (Th) Tholos.
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Pyrnari 8 (F); Rachmani 2. 54 (Kd in 
Tongefafien); Rheneia 14 (geom.-archa- 
ischer Grabbezirk): Rhodos 16 (Nkpn); 
Rihi 3 (Pl); Sakkara, Grab des Sarobi- 
china 1076. 166; Salami 22 (Th); Sala
mis 9 (Nkp: Erd- oder Felsgruben, P); 
Schech 'Abd el-Kurna s.d.; Selenaberg 
bei Papura H. Georgiu 18 (Ku?); Se- 
nirdje 103 (T); Sesklo 3 (P, Ki, Ku). 54; 
Siphnos 14 (Nkpn); Siva 23 (Th). 55; 
Sizilien 110 (F); Skala(Lyrkeia) 11 (Nkp); 
Spata 6 (Ka); Sphungares (bei Gurnia) 
17 (P,Ki); Stavromenos 20 (L); Steno 
(Nidriebene auf Leukas) 4 (Grabhugel: 
Ki); Syros 58 (Hck); Tachir bei Gurnia 
17 (Ho); Tegea 10 (Ku); Tell elAmarna, 
Grab des Merire 188^ Thapsos (Magnisi) 
99 (Nkp: F); Theben (Agypten) 203 f. 
(Grab der Aahotep); Theben (Bootien) 6 
(Nkpn: Ka); Theben, phthiotisches 3 
(Ki); Thorikos 7 (P), 7'. 54 (Ha), 55 
(Ku); Tiryns 12 (Ki), 13 (P), 13. 55 (Ku); 
Trachones 8 (F); Tragana bei Pylos in 
Messenien 10 (Ku); Trypa bei Chalkis 
6 (F); Tsangli 3 (Ki); Tsaritsani 2 (neo- 
lith.); Turloti 17 (Nkp); Tylissos 21 (L 
in F); Vaphio 10 (Ku); Vasiliki 17 (Ku)'; 
Volokastro 3 (Pl); Vrokastro 18 (Ku); 
Zafer Papura 20. 55. 59. 214 (Nkp: Fj 
Sch), 204 ('Hauptmannsgrab’); Zerelia 
3 (Ki)

Granatapfel, Vasen in Form von -n, aus 
Enkomi 179"

Granitstatue in Bubastis mil Kartusche des 
Chian 173

Greif, mykenischer und agyptischer 205; 
-enkopf, als Tributgabe der Kefti 188 

Griechenland, Bodengestaltung 24f.; Stein- 
zeit 125ff.; vormykenische Bronzezeit 
(Marinakultur) 132ff.

Grotte, idaische 21; -nanlagen von Hal 
Saflieni (Malta) 108

Gura (Thessalfcn) 4
Gurnes bei Knossos 19; mittelminoische 

Massengraber 132
Gurnia 17; Bestattungen in Felshohlungen 

55; megaronartiges Haus 54; Keramik 
85. 86. 87. 89. 90; Kullhaus 67; Stadt- 
plan 28; Stockwerkbau 51

Gurob 98. 213; mykenische Funde 162f.: 
Grab mit Sarg eines An-Turscha 162. 191

Guwa 4
Gyrton’ s. Gla

Hafen 26; Hafenanlagen bei "Knossos 20
Hagia Eirene 22
— Kyriaki (Amyklae) 11
— Marina (Phokis) 5; Keramik 70. 78. 79 

126; 'Marinaware’ 71. 75; )<upferdolche 
126. 127. 133"

— Marina, Pyrgos der, Halbinsel im Ko- 
paisbecken (Bootien) 6; Keramik 79

— Paraskevi 97; babylonischer Zylinder 
aus 170"

— Photia 18; Bestattungen in Felsboh- 
lungen 55; Keramik 85. 87

Hagiar Kim (Malta) 108
Hagia Triada 23. 214; Depot von Kupfer- 

barren 122. 123; Elfenbeinstempel der 
Teje 177; Keramik 85. 87. 90; Kultraume 
67; Palast 52; Sarkophag von 23. 65. 
145; Siegelsteine mit Spiralornamentik 
199; Steatitvasen von 186. 187. 194:

I SteingefaB aus 169; Tholos 60; Wand-
I gemaide 202*. 206

Hagioi Deka (Gortyn) 23
Hagios Andreas (Siphnos) 14: Befesti- 

gungen 31
— Antonios (bei Kavusi) 17
— Christos bei Koropi (Attika) 7
— Elias bei Skimatari 6
— Eliasberg bei Panagia 19
— Galas (Chios), Hohle bei 15
— Joannis, Halbinsel im Kopaisbecken 5; 

Keramik 79
— Lukas (Syros) 14; Schale von 80
— Nikolaos bei Palakastro (Kreta) 16; Be

stattungen in Felshohlungen 55
— Nikolaos (Herakleion) bei Theben 6
— Onuphrios 23; Grabdepot 155. I69f.;

Keramik 85. 87
Hagios Sozomenos-Nikolides (Cypern) 97 
— Theodoros (Vasiliki) 17
— Vasilios (Argolis) 11
Hala Sultan Tekke bei Larnaka 97; Ska- 

rabaus aus 180
Halae (Lokris) 5; Keramik 70. 74
'Halbdiadememykenische 65". 215
Haliartos 6; Keramik 78
Haliki's
Hal Saflieni (Malta) 108
Handel, in neolithischer Zeit 701; in my

kenischer Zeit 94 (Kreta). 105 (Cvpern) 
Il3ff.

Hanebu, Seevolk des Mittehneeres 107. 156
Haremheb, Grab des, in Kurna 184
Harfenspieler, Marmoridol von Kap Krio 

bei Knidos 102
Hatschepsowet 184
Haus vgl. Ovalbau ; -typen 39ff.; festian- 

disches 46ff.; kretisches 45. (Breitfront-) 
49ff.; in Phylakopi 53f.; der Marina- 
epoche 42. 134; fruhminoisches 42. 130; 
Entwicklung zum Megaron- 45ff.; -form 
und Grabform 63; -fassaden, Fayence- 
piaitchen aus Knossos 49. 50; Graber 
in -n 54; -heiligtumer 67

Hduser ip: Agina (auf dem Oros) 9; 
Argos 11; auf der Akropolis von Athen 
8; Avgo 17; Chamazi 17; Dimini 3; 
Hagia Marina 5; H. Triada 23; Hagioi 
Deka 23; Hagios Elias bei Skimatari 6; 
H. Nikolaos bei Palakastro 16; Kato 
Zakro 16; Kavusi 17; Kleidi (Arene) 10; 
Knossos 20; Koprana (bei Papura H. 
Georgiu) 18; Lianokladi 4; Magasa 
(Kreta, neolith.) 16. 127; Malia 18; Mi- 
let 15; Mykena 11; (lympia 9; Petras 
17; Phastos 22; Pisa (Elis) 10; Pseira 
17; Rachmani 2; Sesklo 3; Theben 6; 
Therasia 15; Thermos 4; Thorikos 7; 
Troja 11; 46; Tsangli 3; Tylissos 21; 
Vasiliki 17

Hay, Zeichnung der Darstellungen im Sen- 
mutgrab 184''. 190

Heiligtum auf dem Juktasberg 19
Henkel, gabelformige, an makedonischen 

und thessalischen Vasen 101
Heraion bei Argos (Prosymna) s. Argos 
Herakleia bei Amorgos 14
Herakleion (Η. Nikolaos) bei Theben 6
Herd, Lage des -es im Wohnhaus 46
Hermione s. Kastri
'Heroengraber’ 68
Herrenstil’, angeblicher mykenischer —

; und 'Bauernstil’ 94
I Hierapetra 18

Hirtensiedlungen, sommerliche 26
! Hissarlik s. Troja

Hockerbestattung 64
Hofsystem auf Kreta 49
Hohlen vgl. Graber; -wohnungen 26; 

als Kullsiatten 67
Hohlen in: 'Ain-Schems 98; aufAmorgos 
67; Arkalochori 19; Chasia im Parnes 
(Panshohle) 9. 26. 67; Choirospilia 4. 26; 
Chrysokamino 17. 120; Delos (Kynthos- 
hohle) 67; H. Galas (Chios) 15; Kaki 
Thalassa 7. 26; Kamares 23. 67; Kar- 
teros (Eileithyiahohle) 20. 67; Magasa 
(Kreta) 16; Matera 111; von Miamu 22. 
26. 871. 127; Patsos 21. 67; Psycho 18. 
67; Pylos, messen. (Koryphasionhohle) 
10.26; Skalas 17.26. 127; Skotino 19.67

Holz, als Baumaterial 39; -brettchen, my- 
kenisches (Bfichsendeckel), aus Sak
kara, in Berlin 107". 166f.: -buchsen, 
mykenisch beeinfluBte agyptische 207; 
-maserung, Nachahmung von, auf Dek- 
kenmalereien in Agypten und kretisch- 
myken. Wandgemalden 201; -stirge in 
den Schachtgrabern von Mykena 64f.; 
-tdfelchen mit Keftinamen, Obungsblatt 
eines agyptischen Schulers, London 
194

Homer, Achaerkatalog 38
Hu, Knopfstempel aus 154; Vasen aus 

152; schwarze Henkelkannchen 159
! Hugel, Siedlungen auf -n 25
1 Hundekopf als Tributgabe der Kefti 188; 

-vasen, toneme, aus Tiryns und My-
I *kenae 189
; Hutten, Reisig-in CharoneaS; neolithische 

— in Drachmani 5; Aschenlagen ab- 
gebrannter — aus Schilf und Rohr in 
Eleusis 66; in Zerelia 3; sog. -modelle, 
aus Phastos 41"

Hydra (Argolis) 13
Hyksos, schwarze Henkelkannchen aus der 

-zeit 159. 213; -skarabaen 173; Statuen 
von -konigen in hartem Stein 172

Jahreszeit-Daten in Agypten, und die So- 
thisrechnung 147

lalysos 16; Fayenceskarabaus Ameno- 
phis’ III., aus 176f.

Jampoli am Tundzaflufi 102
Jannas = Chian 173
Iberische Keramik 113
Idaische Grotte 21
Idol, bronzencs, aus Tylissos 21; aus 

schwarzem Kalkstein, aus Pegadia (Kar- 
pathos) 16

Marmome Inselidole 134; nach Kreta 
importiert 136; aus: Antiparos 14; Akro
polis von Athen 8; Delos 13; Herakleia 
bei Amorgos 14; los 14; Kap Krio bei 
Knidos 102; Keos 14; Kimolos bei Me
los 15; Mandra bei Eleusis 9; Melos 15; 
Naxos 14; Nisyros 16; Paros 14; Pha
stos 22; Rheneia 14; Styra (Eub6a) 6; 
Sunion 8; Tenos 13

Tonidole aus: Agina 9. 66; Amyklae 11; 
Charonea 70; Delphi 66; Kalauria 66; 
Prinias 21; Scoglio del Tonno 100; Ta- 
rent 112, Vinca 101. 1126

Jebneb, Dioritslatuette des — aus Knossos . 
171 f.

Jehudije, schwarze Henkelkannchen 158;
Philisterkeramik 196. 197

Jericho, Keramik 106
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Inselidol s. Idol
Inseln, FundstAtten auf den ionischen 4;

Inseln inmitten des Meeres’ 187'; vgl.
Kykladen, Sporaden

Inselvdlker 191
Interval! zwischen der 12. u! 18. Dynastie

in Agypten 150
Jorian am Kaikos 102. 103
los 14
Iria 13
Isopata 20. 139; Kammergraber 60; Stein- 

gefAfie 173f.
Italien, Mykenisches in 100. 112
Ithaka .4
Juktasberg 19. 66
Jatsch Hfijuk 96

Kadmeia (Theben) 6
Kahun 98. 107; Arbeiterstadt 156; Kama-

resscherben 156; mykenische Vase 161
Kaisarije, Knopfstempel aus 156
Kaki Thalassa 7. 26
Kakovatos-Pylos 10; Bernsteinschmuck

120; Keramik 91. 93
Kalakischa 191
Kalathiana 23
Kalauria s. Poros
Kalavarda (Kameiros) 16
Kalender, agyptischer 146 ft.
Kalkmortel 39
Kalkstein, Bedeutung far die geologische

Struktur Griechenlands 24f.; als Bau-
material 39

Kalochorio 19
Kalopsida (Cypern) 104; schwarze Hen-

kelkannchen 159
Kalydon 4
Kalymnos 16
Kalyvia 22
Kamara (Thera) 15
Kamares 23. 67; -kultur 156 ff.; -stil 131 f.

Vgl. Vasen
Kamari (Paros) 14
Kameiros 16; SkarabSus des Cheops aus

178
Kampos 10
KanaanAer 194s
Kandia (Argolis) 13
Kanew am Dnjepr 102
Kanli Kastelli 19
Kannen, schlanke einhenklige, als Kefti-

vasen, und Parallelen dazu 190
Kanopos, bilingues Dekret von 181
Kapakli bei Volo 3
Kapellen 67
Kaphtor 181. 194
Kap Krio bei Knidos, Station der Kykla-

denkultur 102
Kapraena (BOotien), Felskammern bei 5
Kapros (Amorgos) 14
Kapsala (Amorgos) 14
Karakasi (Eileoi) 13
Kara-Ojuk 103; Knopfstempel 155
Karatzadagli (Thessalien) 3; Keramik 69
Karnak, Konigstafel von 148
Karpasia (= Karpaso?) 97
Karpaso (Cypern) 97
Karpathos 16
Karteros (Amnisos) 20. 67
Karthaa (Keos) 14
Kastraki (Naxos) 14
Kastri (Hermione) 13
Katakolu (Euboa) 6
Katavid (Rhodos) 16

Kaiavothren 25
Kato Akrotiri (Amorgos) 14
Katvdata-Linu 97
Katzen, in Darstellungen v. Vogetjagden 203
Kavusi 17
Kefti, agyptische Quellen uber 181 f.; Dar-

stellungen der — in thebanischen Gra-
bern 182ff.; Typus undTracht der 185ff.;
Gaben der 121 f. 187ff.; Vasen der 190f.;
— und Philister 194

Keos 14
Kephala tu Pyrgu (Anopolis) 19
Kephali auf Korfu 4
Kephallenia 4
Kephissosgebiet, Kulturgemeinschaft mit

Thessalien in der neolith. Periode 70. 74
Keramik s. Vasen u. die einzelnen Orte
Kernoi aus Kumasa 21
Keros bei Amorgos 14
Kessel, bronzener, aus Tylissos 21
Kilindra auf Agina 9
Kimotos bei Melos 15 .
Kinderbestattungen in Pithoi 54, 64; vgl.

GrSber
Klaudia (Cypern) 97
Kleidi s. Arene
Kleinasien, Fundstatten mykenischer Ke

ramik in 95 f.; Beziehungen zur kretisch- 
mykenischen Kultur 102ff.; Knopfstem
pel aus 155

Klosettraume in Knossos 51
Knochenschnitzereien der ersten sikuli- 

schen Periode aus Caslelluccio und 
Cava Lazzaro 1111

Knopfstempel 154 ff.
Knossos 20. 213f.; Palast 51. 131. 140.173;

KultrAnme 67; Alabasterderkel des 
Chian 172 f. 213; chryselephantine Statue 
mit Zackenkrone 215; Decke mit plasli- 
schem Spiralmuster 201; Diorilslatuelte 
des Jebneb 171 f.; Keramik 78. 84. 85. 
87. 90; neolithische 127f.; Vasenfund 
aus den Temple Repositories 138; mar- 
morner Lowenkopf u. Stierkopf aus 
Steatit 189; Perlen 169; Siegelcylinder 
1701.; Steingefafie 168. 172; Stuckrelief 
des Prinzen mit der Federkrone’ 1865; 
193’; Wandgemalde: BSA. VI 40 : 2031; 
sog. Prozessionsfresko 186

Koine, jOngere mykenische (spfilmykeni- 
sche u. 3. spatminoische Periode) 143ff.;
Keramik in der mykenischen 89 ff.

Kokkolata auf Kephallenia 4
Kolonisten, kretische, auf den Inseln 94;

vgl. 38
Komen (Dorfer) 28
Komiaki (Naxos) 14
Konigslisten, agyptische 148
Kopaisbecken, Fundstatten im 5. 6
Koprana (bei Papura H. Georgiu) 18
Kopreza (Attika) 7. 57
Korfu 4
Korinth 9; Keramik 702. 81; Schachtgrab 59
Korinthia, Fundstatten in 9
Kornelperlen in Entenform, kretische Nach- 

ahmung agyptischer Vorbilder 207;
Koronla 4
Korridorsyslem im Palast von Gla 48 f.
Koryphasionhohle beim messenischen Py

los 10. 26
Kos 16
Kuszylowce bei Tluste 102
Kotroni s. Aphidna
Krane auf Kephallenia 4; mykenische Be- 

slatlungshohle 56

Kreismuster auf Skarabaen 17υ
Kremnos s. Argissa
Kreta 16ff. 213f.; Steinzeil 127!.; vor- 

mykenische Bronzezeit (frfihminoische 
Epoche) 128ff.; (mittelminoische Epo- 
che) 131 f.; mykenische Bronzezeit (1. 
u. 2. spatminoische Periode) 137ft.; 
Btatezeit 139f.; krelisch-festiandische 
Synchronismen 125ft. 210f.; keine po- 
litische Hegemonie -s wahrend der my
kenischen Koine 94; Gebaudeanlagen 
49ff.; Handelsverkehr 94. 113ft."; Knopf- 
slempel 155; Kolonisation auf den Inseln 
94; Alteste Siedlungen 25; Mauerlosig- 
keit der Siedlungen 37; StraOen 114

Kretisch-mykenisctie Kultur, Ver- 
br^itungsgebiet 1 ff.; heimisches Kultur· 
gebiet 1 ff.; Ausland 95 ft.; Beziehungen 
zur Kultur der Nachbarlander lOOff.; 
Zeit und Dauer der 125ft.: die Folge der 
Fundschichten u. Kulturslufen u. die 
kretisch-festlandischen Synchronismen 
125 ff.; die agyptische Chronologie 145 ff.; 
Funde aus datierbaren Fundstellen 
Agyptens 152ff.; datierbare agyptische 
Funde aus -n Fundschichten 168ft.; 
datierbare Beziehungen -r Volker zu 
Agypten 181 ft.; wechselseilige Einwir- 
kungen -r u. agyptischer Kunst 197ft.; 
-e Einflilsse auf Agypten 205 ff.

Kriegervase von MykenA 144
Krfige aus Abydos (1. Dynastie) 153; me- 

tallne, im Senmutgrab dargestellt, und 
Parallelen dazu 190

Krusonas zi
Kuklia (Altpaphos) 96
Kultperdfe, kretische u. agyptische 197; 

-hohle von Psychro 18. 67; -statten 
66ft., als 'Heroengraber’ erhatten 68; 
spfitmykenische — von H. Vasilios (Ar
golis) 11; von Pelsofa 16. 66

Kulturbeziehungen, kretisch-mykenische, 
zu den BalkanlAndern lOOff.; zu Make- 
donien 100, Serbien 101, Bulgarien, Ru- 
manien, Siebenbfirgen, Gabzien, Sfid- 
rufiland 102; Westkfisle von Kleinasien 
102, Innen- und Ostkleinasien 103f., 
Cypern 104f., Syrien u. Palastina 106L, 
Agypten u. Nubien 107; Malta 109; Si- 
zilien 109ft.; Italien lllf.; Westen 112; 
Oberbtick fiber die -entwicklung im Qe- 
biet des Agaischen Meeres 212f.; -pro- 
vinzen vorgriechische 28. 89; Folge der 
kretisch-mykenischen -stufen 125 ff.

Kumasa 21. 136; Bernsteinschmuck 120; 
Keramik 85. 87

Kupferbarren ats Umlaufmittel 122f.; 
-beile aus Sesklo 127; -dolche aus 
Hagia Marina 126. 127. 1331; -erzstiicke 
aus Chrysokamino 17; -gewinnung 120;
-pfriemen aus Sesklo 127

Kuppelgrab s. GrAber
Kuramenos, myken. Landgut (Kreta) 16
Kfirigin Kale (Galalien) 103
Kurion 96f.; SkarabSus aus 180
Kurna s. Schech 'Abd el-Kurna
Kurtes 23
Kastendil 102
Kutiphari (Thalamae) 10
Kutsokera 22
Kydonia s. Chania
Kykladen, Fundstatten auf den 13ff.; Be- 

festigungsart der -akropoten 30f.
Kykladenkultur 102. 134 ff. 156. 158. 200
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Kynoskephalae s. Tachtalasnian
Kynthoshohle auf Delos 67
Kythera 11
Kythnos 14
Kythrea (Chytroi) 97

Lachisch s. Tell el Hesy
Lakonien s. Messenien
Laminospito bei Dimini 3
Landgut, mykenisches, Kuramenos bei

PalSkastro 16
Landhauser 26f.
Lapithos (Cypern) 97
Larissa (Thessalien) 2
Larnakes 64. 145; aus: Alazzomuri bei

Gurnia 17; Anogeia 22; Artsa 19; Epi-
skopi 19; Episkopi Pediados 21; Gurnes
19; Hagia Triada 23; Kalyvia 22; Ke- 
phala tu Pyrgu (Anopolis) 19; Ligortyno
21; Liliana 22; Logiadi 22: Milatos 18;
Pentamodi 21; Sitia 17; Stavromenos 
20; Tachir bei Gurnia 17. 56; Tvlissos
21; Vasiliki 17

Lasithigebirge 18. 19. 67
Lastwagen 116
Laxia tu Riu bei Larnaka 97
Lehmhutten, Reste von — in Hagia Ma

rina 5; -mortel 39; -ziegel 39
Leichenverbrennung 65 f.
Leondari Vuno (Cypern) 97
Lerna s. Myli
Lesbos 15
Leukas 4; Keramik 79; Graber der Ma- 

rinaepoche 134; Rundgraber 58; Pithos- 
bestattungen in den Rundgrabern (Ni- 
dri) 64

Lianokladi (Thessalien) 4; Keramik 69. 
71. 72. 73. 75'. 76. 77. 79. 1321; Mega- 
fonhaus 46

Libationstafeln 67 ; in der Hohle von Psy- 
chro 18

LichtschSchte in kretischen Paiasten 49
Ligori (Attika) 7
Ligortyno 21
Ligurien, Knopfstempel aus 154
Liliana 22. 214
Lilie, in Kreta und Agypten 202; -n, auf

Vase der Nachkamareszeit 137
Limen Sitias (Sitia) 17
Lindos 16
Liopesi 7
Liparit, GefJfie u. Rohmaterial von aoh· 

schem 168; auf Kreta verarbeitet 119
I Livadia 6
Logiadi 22
Lpktis und Phokis, Fundstatten in 4f.
L6we, basaltner, mit Namen des Chian 

173; -nkdpfe, als Tributgabe der Kefti 
188; goldner -kopf aus dem 4. Schacht- 
grab von Mykena 188, marmorner, aus
Knossos 189; -ntor von Mykeni 11.34

Lukki 191
Lyrkeia s. Skala

Macharia 19
Magasa 16; Bestattungen in Felshohlungen

55; neolithisches Haus 45. 127; ncoli-
thische Keramik 841. 127

Magazine im Palast von Knossos 51
Magnisi (Thapsos) 99. 110. 111
Magula (Thessalien) 2
Magulen (neolilhische Siedlungen) in

Nordgriechenland 2—5. 25

Mahasna, kretische Bilderschriftgemme
156; Knopfstempel 154

Makarska (Dalmatien) 122
Makedonien, Beziehungen zur kretisch- 

mykenischen Kultur 100f.; mykenische
Keramik in 95. 100

Maketgrab in Kahun 98. 161. 213
Makri (Telmessos) in Lykien 96
Maleme 23
Malia 18
Mallorca 113
Malta 108
Mandra bei Eleusis 9
Manesi (Phokis) 5; Keramik 81; Kykladen- 

pfanne 136
Manetho 146. 148. 149f.
Manika bei Vatonda (Euboa) 6. 56; Kera

mik 79. 81
Mann mit den Gansen', aus dem Schatz 

von Agina 186-. 193f.
Marathokephala 20
Mari (Cypern) 97
Marinakultur 132ff. 158
Marken und Schriftzeichen auf Kupter- 

barren 123
Markopulo 7
Marku (Thessalien) 2; Keramik 74
Marmariani (Thessalien) 2
Marmor/ipuren, Keros 14; -vasen der

Kykladenkultur 134, von Melos 15, von
Skandeia auf Kyther. 11

Maroni-Pseumatismeno 97; vgl. Zarukas
Masarakata (auf Kephallenia) 4
MaA- und Munzsystem 124
Matera 1.1.1
Matrensa (Milocca) 99. 109
Mauern vgl. Befestigungswesen, Haus: 

Stadt- u. Burgmauern 32ff.; Mauerlosig- 
keit auf Kreta 37; in: Akrokorinth (ky- 
klop.) 9; Athen, Akropolis 36; Axos 
(kyklop.) 21; Brauron 7; Chalandriani 
14. 31; Dimana 13: Dimini 3. 30; Gla 
6. 36; H. Andreas (Siphnos) 14. 31;
H. Christos bei Koropi (kyklop.) 7; 
Haliartos (kyklop.) 6; Kakovatos-Pylos 
10; Karatzadagli 3; Karthaa (Keos) 14; 
Kleidi (Arene) (kyklop.) 10; Megara 
(kyklop.) 9; Midea (Dendra) 12. 36.· 38;
Mykena 11. 32 ff.; Salamis (kyklop.) 9;
Sesklo 3. 30; Sparta-Menelaion (Lehm- 
ziegel-n mit bemaltem Stuck verputzt) 
11; Theben, phthlotisches 3; Tiryns 12.
34ff.; Tolon (Asine) 13

Mazzorbo 112
Medinet Gurob s. Gurob
Medinet Habu, Inschriften u. Reliefs am 

Tempel Ramses’ III., auf die Philister 
bezuglich 116. 192ff.; Fayencekacheln 
mit bSrtigen Europaern 194s

Meerestiere auf Vasen des 1. spatminoi- 
schen Stils 138

Megali Vrysis 23
Megalochorio (Methana> 13
Megara 9
Megaris, Fundstatten in 9
Megaron 46. 54. 144
Melos 15; Keramik 140; Kamaresscherben 

215; als Provenienz fur die Obsidian- 
funde im griechischen Gebiet 119

Mencheperreseneb, Grab des, in Kurna 
183^ 186. 188. 1883. 189

Menelaion bei Sparta 11; Verschlusse von 
Weinkrugen 118

Menidi 8f.; Kuppelgrab 61; Kult am Kup-

pelgrab 68; Pyxisdeckel aus dem Kup
pelgrab 167

Merire, Grab des, in Tell el Amarna 1883
Mesiani (Thessalien) 2; Keramik 69. 71.

72. 73. 74
Messavuno (Thera) 15
Messenien u. Lakonien, Fundstatten in lOf.
Messer aus Obsidian 119
Metall, Gewinnung von 120; Edel-e 121

-bugelkanne aus Dendere 107'·; -p.oly-
chromie 203

Methana s. Megalochorio
Metiseli (Thessalien) 2
Meyer, Ed., Agyptische Chronologie 146 ff.
Mezil-Magula (Thessalien) 2; Keramik
Mezil-Magula (Thessalien) 2; Keramik 70
Miamu, neolithische Wohnhohle 22. 26.

841. 127
Midea (Dendra) 12; Keramik 80
Milatos 18
Milet 15f. 96
Milocca (Matrensa) 99. 109
Minare 22
Minoa s. Nisaa
Minos, Tod des — auf Sizilien 110
Mittelminoische Epoche 131 f. 137; Funde 

in Agypten 156 ff.
Mittelmykenische Periode 140
Mochlos 17; Bestattungen in Felshohlun

gen 55; fruhbronzezeitlicher Fundkom- 
plex unter Grab V 130; Keramik 85. 87. 
89. 90; Perlen aus 169; Steingefafle aus 
168f.; Stockwerkbau in 51; silberner
babylonischer Zylinder aus 170

Modelie von Barken und Schiffen 117
Molfetta 111
Molinello bei Augusta 99
Monte Racello (Sizilien) 109
Monte Tabuto (Sizilien) 109
Mortel 39
Muliana 17; Kuppelgrab 145; allerjungsier 

mykenischer Schwerttypus in 204'
Munzsystem 124
Muschel, aus Liparit, in Hagia Triada ge- 

funden 119
Museen: Agina 9. 76. 77. 79; Athen, 

Nationalmuseum, passim; Archdolo- 
gisches Institut 9. 77. 78. 79. 80 ; Ecole 
franpaise 15. 81. 82. 83; Beirut, Mu
seum der amerikanisch-syrischen Mis
sion, myken. Vasen aus Garife 98; Ber
lin 8. 13. 14. 15. 16. 97. 166f. 2072; 
Boston 1943; Candia, passim (beson- 
ders 16ff. 84ff.); Chalkis 6. 79. 81; 
Chania 23; Charonea 4. 5. 6. 70. 
71. 74. 75. 76. 78. 79; Delphi 5; Ele
phantine, Nubisches Museum 99. 
154*. 166; Eleusis 76. 77. 78. 79. 81; 
Halmyros 3. 69. 71. 72. 79; Kairo 
1943. 206; Kopenhagen, Nationalmu
seum 14; Leukas, Dorpfelds Museum 
an der Nidribucht 4. 70. 74. 76. 77. 79; 
London, Britisches Museum 15. 16. 
96. 194; Mainz, Zentralmuseum, Vase 
mit Enten im Sumpfgebiisch 207; Mann
heim, myken. Vasen aus Rhodos 16; 
Munchen, Antiquarium, Steinbuchse 
aus Melos 15. 41; Vasensammlung, 
Scherben .aus Tell Taannek 98. 106; 
Nauplia, Keramik aus Tiryns 76. 77. 
78. 80; Naxos 14; Neuchatel, Samm- 
lung Bosset, mykenische Vasen aus 
Kephallenia 4; Newport, Davies Col
lection 1984; Olympia 10. 76. 77. 80.
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81; Oxford, Ashmolean Museum I571. 
208: Palermo 109; Paris, Louvre 
15. 21. 97; Paros 14; Rom, Museo 
Preistorico 100; Smyrna 96; Sparta 
10. 77; Strafiburg, Agyptische Samm- 
lung, Fayencebfigelkanne 208; Tam- 
worth Hall, Mac Gregor Collection, 
Funde aus Abydos 1571; Tarent 100; 
Tegea 10; Theben (Bootien) 5. 6. 70. 
74. 77. 79; Thera 15. 81. 83; Torcello 
112; Volo 2. 3. 69. 70*. 72, 79

Mykena 11. 214; agyptische Funde in 
174 ff.; Alabastervase aus 174; Elfen- 
beinrelief mit Greif 205; Keramik 76. 
761. 77. 78. 80. 91. 190. 191; Burg- und 
Stadtmauer 34; Palast 48. 143; Schacht- 
graber s. oben Graber; Schachtgraber- 
funde 120. 121. 123. 140. 177. 188. 190. 
191. 202. 203. 204. 205, Bedeutung far 
die agyptische Chronologic 212; Strafien 
bei 114; Anlage der Unterstadt 29f.

Mykerinos, Skarabaen des —, aus Ama- 
thus und Tharros 178

Mykonos 13
Mylasa, mykenische Keramik aus 96
Myli (Lerna) 11; Keramik 76
Mylos (Thessalien) 2
Mytilene 15

Nadelformen, gleiche, in Gurob u. in 
Enkomi auf Cypern 1637

Namen, unagyptische, in Gurob 107
Narbonne, Keramik aus der Gegend von 

113.
Naro (Sizilien) 109
Naturdalen in Agypten 147
Nauplia 13
Naxos 14; Keramik 81; importierte kreti- 

sche Steingefafie 136; polychrome, kre- 
tisch beeinflufite Vase 136

Nea-Epidauros 13
Nebamon, Grab des, in Drah Abul Negga 

184
Negade 99; Biigelkanne aus 167
Nekropolen s. Graber
Nemea 11
Neolithische Kultur im Gebiet des Agai- 

schen Meeres, angebliche Beziehungen 
Agyptens zur 152ff.; Lage der -n Sied- 
lungen 25; vgl. Steinzeit. Vasen

Nesazio (Istrien) 110
Nidri, Ebene von (Leukas) 4; Keramik 

aus den Rundgrabern von 76
Nillandschaft, mykenische Dolchklinge mit 

203
Nilschwelle 147. 149
Nisaa 9; Keramik aus — und Minoa 78.79
Nischen in Kammergrabern 56. 57; in 

Kistengrabern 58; in gebauten Kam
mergrabern 60

Nisyros 16
Nordischer EinfluC, angeblicher, im My- 

kenischen 931
Nordvolker 191
Nubien, Knopfstempel aus der 12. Dynastie 

154®; vgl. Agypten
nuclei von Obsidian 119

Obsidian/unde in Aegina 9; Amyklae 11;
Geraki (Geronthrae) 11; Vinca 101; 
-handel 119; -lager in Melos 15; 
-rhyton aus Tylissos 21; 119; -splitter 
aus Anemoduri 10 ; aus Spata 6

Ochsenkarren der Philister 116. 193

Ochsenkopf, kleiner bronzener, aus der 
HShle von Psychro 122; silberner, aus 
Mykena 188; -kopfe als Tributgabe der 
Kefti 188; Rhyta in Form von -n, auf 
Kreta 189; -kopfchen, goldne, als An- 
hangsel, in Hagia Triada und Enkomi 
177; als Wertmittel 121, vgl. 215; -pro
tomen auf Kultgefafien des 1. spat- 
minoischen Stils 138

01 1213
Oliaros s. Antiparos
Olympia 9; Keramik 76. 77. 80; Oval- 

bauten 43 f.
Opfer: Kultopfer 66; -grube im Kuppel- 

grab von Vaphio 68; -reste in den gro- 
fien Kammer- und Kuppelgrabern 68; 
-statte in Palakastro 68

Orchomenos (Arkadien) 10; Keramik 77
— (Bootien) 5; Decke mit Spiralnetz- 

ornament 201; Keramik 70. 71. 74. 75. 
77. 78. 79. 91; Kurvenmauern 41. 43; 
Rundbauten 40; Tholos 61

Oria, San Cosimo bei 100
Orientation, des Dromos 60. 62; der Lei- 

chen 64
Ornamentik, wechselseitige Beziehungen 

in der krelisch-mykenischen u. Sgypti- 
schen 198; vgl. Vasen

Oros, Berg auf Agina 9
Orvieto, mykenische Gemme aus 112
Osorkon, angeblicher Skarabaus des 1801 
Ostotheken s. Graber
Othrys, als Grenze der thessalischen und 

mittelgriechischen Kulturprovinz 74. 76
Ovalbauten 41 ff.; in Chamazi 17. 44. 49; 

Orchomenos 5. 41. 43; Rini 3. 42; Tho- 
rikos 8. 61 f.

Oxylithos (Euboa) 6

Pachyammos (bei Gurnia) 17
Pagasae s. Demetrias
Palakastro 6; Heiligtum der Schlangen- 

gottin ’ 67; Keramik 85. 86. 90; mitlel- 
minoische Massengraber 132; Opfer- 
statte 68; Tonmodell eines Bootes 117

Palaeomylos (Lianokladi) 4
Palaeros 4
Palastina, Fundstatten mykenischer Kera

mik in 98; Beziehungen zum kretisch- 
mykenischen Kulturkreis 106 f.; schwarze 
Henkelkannchen aus 159 ; Skarabaen 180 

Palamidi s. Nauplia
Palast von Gla 6. 48f.; Gurnia 17; Hagia 

Triada 23. 52; Knossos 20. 51; Myke
na 11. 48. 143; Phastos 22. 51 f.; sog. 
in Phylakopi III: 54; Amenophis’ IV. in 
Tell el Amarna 98; Tiryns 12. 48. 143

Palaststil, kretischer 90; -amphoren 139
Palermo, Steiiie von —, mit Reichsannalen 

aus der 5. Dynastie 148
Palmenwald, auf Reliefbruchstuck aus dem 

Grab des Mentichopschef in Kurna, im 
Museum von Kairo 206

Panagia 19
Panshohle des Parnes (bei Chasia) 9. 26.67
Pantalica 110. 111
Papura H. Georgiu 18
Papyrus, Berliner P. 10012 ans Kahun 146; 

Ebers 146; Golenisdev 195; Harris 191; 
Rhind, mathematischer 147; Turiner 
Konigs- 148

Parikia (Paros) 14
Parnes, Panshohle des (bei Chasia) 9.26.67
Paros 14. 1341; Keramik 76. 80. 81. 82. 831

Patela (Embaros) 19
Patsos 21. 67
Pedema (Syros) 14
Pegadia (Karpathos) 16
Pektoral Sesostris’ III. aus Dahschur 205
Pelargikon von Athen 8
Pelos (Melos) 15; Keramik 81
Pentamodi 21
Perlen aus Knossos und Mochlos, Sgyp- 

tischer Import oder Nachbildung Sgyp-
tischer Vorbilder 169; Kornel- in Form
von Enfen 2077

Pertosa, Grotte von 111
Petras 17
Petreny 102
Petrie, M. W. Flinders - FrOhdatierung 

der 12. Dynastie 146. 147
Petsofa 16.66
Pfannen der Kykladenkultur 135; mit 

Schiffsdarstellungen 116; aus Manesi
(Phokis) 136

Pfeilerraume auf Malta 108
Pfeilspitzen aus Obsidian 119
Pferd 115; Darstellung der -emahnen auf

cyprisch-mykenischen Vasen 105
Pfriemen, kupferne, aus Sesklo 127
Phaleron 8; ‘Sauci^re aus 76
Pharsalos 2
Phastos 22. 214; Diskos von 22. 193; Ke

ramik 84. 85. 87. 128; Palast 51 f. 131.
140; Heiligtum im alteren Palast 67

Philippopel 102
Philister 107. 191ff.; Darstellungen 193f.;

-keramik 106. 195; Ochsenkarren der 
116. 193; Wanderung 194

'Phlegya’ s. Gla
Phokis s. Lokris
Pholegardros 14
Phonikiaes (Cypern) 97
Phonikien, nicht = Kefti 181; phonikische

Schiffe 117 f.
Phrudi tu Kalamitsiu (Siphnos) 14
Phrygien 103
Phylakopi 15. 1341. 214; Stadtmauer 32:

Stadtplan 29; Hauser von — II: 45. 
53 f.; sog. Palast in — III: 54; Keramik 
von 76. 78. 80. 81. 82. 83. 91; lokale
Nachahmung der Orchomenosgattung
141; Scherben mit Schiffsdarstellung 117

Phyrroges (Naxos) 14; Keramik aus 83
Pidasa (Nordvolk) 191
Pilgerflaschen, sog. 144
Pinax, bemalter fruhmykenischer, aus My- 

kena 1762
Pinotem I, Grab eines Enkels des —, in 

Der el Bahari 99. 167
Pisa (Elis) 10; Keramik 77
Pisidien 103
Pithos der Aginagattung, aus Orchome

nos 77; kupferner, im Senmutgrab dar-
gestellt, u. Parallelen dazu 190; Pithoi
zu Bestattungszwecken gebraucht 64;
Wein- aus Sparta-Menelaion 11

Platanos 21
Platy 18
Plemmyrion 110. 111
Polichni (Naxos) 14
Polisbucht (Ithaka) 4
Polyjira (B6otien) 5; Keramik 70. 74
Poros (Kalauria) 13. 66
Portale kretischer PalSste 49. 51
Porti 22; Keramik 87
Porto Raphti 7
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Pothia (Kalymnos) 16
Prasos 17
PrAtoria 21
Priesterhugel (SiebenbOrgen) 102
Prinias 21
Prinz mit der Federkrone’, Stuckrelief 

aus Knossos 186s. 1931
Prosymna s. Argos
Prolomen von Tieren, als Tribulgaben der 

Kelli und in der kretisch-mykenischen
Kultur 188f.; von Ochsen, metallne, als
Wertmittel 121. 189

Prozessionsfresko, sog., aus Knossos 186
Pseira 17; Keramik 85. 86. 87. 89. 90;

SteingefASe aus 168; Sleinlreppen im
Innern der Hauser 501.

Psychro 18. 67; Keramik 90
Ptolemaische Tradilionen, Werllosigkeit 

18P
Puemre, Grab des, in Kurna 1831.
Pulesata s. Philister
Purpur 12P
Pyla (Cypern) 97
Pylos (Elis) s. Kakovatos
— (Messenien), Koryphasionh6hle 10. 26 
Pyrgos (Tegyra) bei Orchomenos 5; Κ - 

ramik 70. 74. 76. 78 ,
— auf Paros 14; Kurvenmauern 41. 44
— bei Sesklo (Thessalien) 3; Keramik 70. 

72. 73
Pyrnari 8
Pyxis aus Amorgos 4P; von Melos 49; 

eingerilzte aus Seriphos 14; angeblich 
mykenische, in Spanien 113’; -deckel 
aus dem Kuppelgrab von Menidi 167

Rachman! (Thessalien) 2; Hauser mil
Ovalmauer 421.; Keramik 69. 72. 73. 74

Raumanlagen auf Malta 108
Rechmere, Grab des, in Kurna, mil Kefti- 

darstellungen 122. 182 f., 1871. 188.1883.
189. 190

Relief aus Elfenbein 120
Rheneia 14
Rhizokarpaso (Karpaso) 97
Rhodes 16
Rhyton, Obsidian — aus Tylissos 21. 119;

Rhyla, lOnerne, in Form von Ochsen- 
kopfen, auf Kreta 189; auf Schrifliafel- 
chen dargeslelll 215; in Tiergestalt, als 
Tributgaben der Kefti und in der kre
tisch-mykenischen Kultur 188f.

Rifeh 99; mykenische Henkelkanne aus 166
Ring, silberner, Amenophis' IV. aus En- 

komi 177f.; -e aus Enkomi 179
Rini (Thessalien) 3; Keramik 71. 72. 73.

74. 79; Ovalbau 42
Rizokastelia (Naxos) 14
Rohr, als Baumaterial 39; -batten in 

Sesklo 3
Ruderer auf mykenischen Schiffen )17
RumAnien, Keramik 102
Rundbau in Tiryns 12; -ten 40f.; neoli- 

thische in Orchomenos 5; -hatten bei 
Sesklo 3

Russisch Turkestan 104*

Sahure, Vasen auf den Reliefs des Toten- 
tempels des 154

Sakalar (Thessalien) 2
Sakkara 98; Grab des Sarobichina 107*.

166; HolzbQchse aus 207; Konigstafel 
von 148; Vase in mykenischer 'Firnis-

malerei in einem Grabe des Allen Rei
ches gefunden 167

SaktjegOzQ 103
Salami 22
Salamis 9; Kemarik 77
— auf Cypern s. Enkomi
Salganeus, Tymbos des (Chalia) 6
Saloniki, mykenische Keramik 95
Samsun 96
San Cosimo bei Oria 100
San Giovanni di Hierapetra (Hagia Photia) 18
Sarcho 21
Sardinien 113
Sarkophag von Hagia Triada 23. 65. 145;

Ton-e s. Larnakes
Salteldach 61
Saucieren’ 135.136; in Gold aus Troja 137

SAulenhallen in kretischen PalAsten 49
Saumtiere 114f.
SchachtgrAberzeit 142. 213
Schale aus Liparit, aus Knossos 119; -n,

cyprische, mit Leiterornamenten 105;
flache, mit aufgeselzten Rand- und.
Deckelverzierungen, als Tributgaben der
Syrer in agypt. Grabdarstellungen 188

Schardina 191
'Schatzhaus des Atreus’ in MykenA 11.

62; der Frau Schliemann, ebenda 62
Schtch 'Abd el-Kurna (Theben) 99: Grab 

des Amenemheb 183, der Graveure 1882, 
des Haremheb 184, des Mencheperre- 
seneb 183, 186, 188, 188s, 189, des Min- 
nacht 200, des Neferhotep 201, des 
Puemre 183f., des Rechmere 1821. 187‘. 
188. 188s. 189. 190, des Senmut 184. 
186. 190. 200, des Userhet 200. 201

Schefela 106
Scheiterhaufen, angebliche, am Stadtberg 

von Eleusis 65 f.
Schiefer, als Baumaterial 39
Schiffe 116ff.
Schilf, als Baumaterial 39
Schiste 5
Schlacken aus der NShe von Candia 120 
'Schlangengottin’ 67
Schinelztiegel, angebliche tOnerne 120
Schmuck aus Bernstein 120, aus Elfen

bein 120; aus Glasmasse, spAtmykenisch 
144; mykenische -slucke aus Avgo 17

Schoschenk, angeblicher SkarabAus des 
180

Schrift, festlAndische 139f. 1401; kretische 
Linear- 139; piklographische 132

SchrifttAfelchen, mit Darstellung von Bar
ren 122.123; von Ochsenkopfchen 121, 
vgl. 215; von Segelschiffen 117; von 
Wagen 123. 124

Schrifizeichen, Agyptisches spiralformiges 
198; kretische 107·; auf Kupferbarren 123

Schuhzeug der Kefti 186. 187
Schurz der Kefti 185; kretisch-mykeni- 

scher 186; der Philister 193
Schwert, spAtmykenisches, in Gezer 106s; 

eisernes, aus Muliana 145; -griff von 
Zafer Papura 167. 204; -lypus, aller- 
jungster mykenischer 2046

Scoglio del Tonno (Tarenl) 100
Sebekhotep III., SkarabAus des — aus

Corneto 178
See- oder InselvOlker 191
Seeverkehr im AgAischen Gebiet 116ft';

Altester Agyptischer 154
Segelschiffe 117
Selenaberg (bei Papura H. Georgiu) 18

Sellades (Muliana) 17
Sefiirdje 103
Senmut, Grab des, inKurna 184.186.190.200
Senve, angebliches Grab des 184'
Serbien, vorgeschichtliche Funde 101
SeriphoS 14; Keramik von 81
Serra llixi (Sardinien) 122
Sesklo 3. 127; Keramik 69. 70. 71. 72. 73. 

74. 79; Knopfstempet 155; Kupferbeile 
und Kupferpfriemen 127; Rundbauten 
40; Viereckbauten 45

Sesosiris 1., frOheste Kartusche in Spiral- 
umrandung auf SkarabAen 198

Set und Isis, Datum der Geburtstage des 
— und der 147"

Sidaro Kephala 18
Siebenburgen, Keramik 102; Knopfstempel 
„ 154f
Siedlungen 24ff.: geographische u.geo- 

logische Vorbedingungen 24 f.; Lage der 
aileslen 25f.; Formen 26ff.; Einzel-n u. 
-skomplexe 26f.: offene u. geschlossene 
28; Stadtebau 28ff.; Befestigungswesen 
30t; Stadt- und Burgmauern 32ft; Fol- 
gerungen aus der Siedlungsweise 37f.; 
Volksdichtigkeit 38; Fortdauer der Be- 
siedlung in nachmykenischer Zeil 38; 
neolithische 125

Siedlungen in: Agina 9; Alambra 97; 
Ambelis bei Zakro 16; Amorgos 14; 
Amyklae 11; Anopolis 19; Argissa 
(Kremnos) 2; Argos 11 (Aspis). 12 (He- 
raion); Arisa 19; Chalandriani 14; Cha
lia (Ansiedlungstumulus) 6; Charonea 5; 
Christos 22; Coppa Nevigata 100; Cu- 
cuteni 102; Dadi (Amphikleia) 5; Da- 
mania 19; Delos 13; Demetrias (Paga- 
sae) 3; Dendra (Midea) 12; Despotikos 
14; Dimini 3; Drachmani 5; Drakones 
22; Dramesi 6; Eleusis 9; Erganos 19; 
Geraki 11; Glunista (Drymaa) 5; Hagia 
Eirene 22; Hagia Marina 5; Hagios Elias- 
berg (Panagia) 19; H. Sozomenos-Ni- 
kolides 97; Halae 5; Kalochorio 19; 
Kamares 23; Karatzadagli 3; Karteros 
20; Krane (Kephallenia) 4; Kumasa 21; 
Leondari Vuno (Cypern) 97; Lianokladi 
4; Magula 2; Makedonien 100; Manesi 
5; Manika 6; Maroni-Pseumatismeno 
('Site Zarukas’) 97; Melos 15; Mesiani 
2; Milet 15t; Mochlos 17; Muliana 17; 
Nemea 11; Nidriebene (Leukas) 4; Or- 
chomenos 5; Pachyammos (bei Gurnia) 
17; PalAkastro 16; Paros 14; Patela 
(Embaros) 19; PhAstos 22; Pholegan- 
dros 14; Platy 18; Pseira 17; Psychro 
18; Rachmani 2; Schiste 5; Sesklo 3; 
Siphnos 14; Sparta-Menelaion 11; Spata 
6; Stratos 4; Theben, phthiotisches 3; 
Thera 15; Thermos 4; Thorikos 7; Tsangli 
3; Tsani 2; Tsaritsani 2; Tsingunia 22; 
Vasitiki 17; Vaphio 10; Vinia 101; Volo- 
Kaslro 3; Vrokastro 18; Xerokambolina 
bei Zakro 16; Xeropoli(Eup6a)6; Zerelia3 

Siegeiabdruck aus Knossos: Transport 
eines Pferdes zu Schiff 115. 117; Knopf- 
154ft; -steine, kretische, mit Spiral- 
ornamentik 199t; -zylinder auf Kreta 
170; babylonischer aus Enkomi 179 

Siegeshymne der Amonspriester an Thut- 
mosis III. 181

Sikaner und Sikuler auf Sizilien 108f. 
Sikinos 14; Keramik 81
Sikyon 9
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Silber 121; -plaizchen, munzAhnliche, als 

I mlaufmittel 121 -schale, Agyptische, 
in Berlin 207-; -vase, Fragment aus 
MykenA 1933

Siphnos 14; Keramik 81. 82
Sirius s. Sothis
Sitia 17
Siva bei PhAstos 23; Keramik 87
Sizifien, FundstAtten mykenischer Keramik 

99; Beziehungen zur kret.-myk. Kultur 
108ft; Kulturperioden 109

Skala (Lyrkeia) 11
Skalds, Hohle von 17. 26. 127; neolithische 

Keramik aus 841
Skandeia auf Kythera 11
Skarabaus aus Hagios Onuphrios, in Can- 

dia 1704; Amenophis’ Ill. aus lalysos 
176L; der Teje, aus MykenA 176; -en 
in jungmykenischen GrAbern 176f.; mit 
Spiralmustern 170. 173. 198ft; Wert der 
Konigs- fur die Datierung 178t; in Cy- 
pern 177. 179. 180; in PalAstina 180; 
des Mittleren Reichs auf Kreta 169f.

Skarosberg (Leukas) 4
Sklaven 1213
Skotino 19. 67
Skulpturen aus Elfenbein 120
Skyros 15
Smerchet, Krilge aus dem Grabe des — 

in Abydos 153
Sothisrechnung 146ff.; Schwierigkeit der 

genauen -beobachtung 149
Spanien, Beziehungen zur mykenischen 

Kultur 113; Vasen aus 153
Sparta-Menelaion (Therapnai) 11; Ver- 

schlusse von Weinkrfigen 118
Spata 6
Spatminoische Periode: erste 137f.; zweite 

139t; dritte 143ff.
SpAtmykenische Periode 143ff. 161. 179
Spedos (Naxos) 14; Keramik aus 83
Spercheiosebene, neolithische Siedlungen 

25
Sphungares (bei Gurnia) 17
Spiralornamentik 198ff. 103. 108. 110. 135. 

138. 170. 173
Sporaden, FundstAtten auf den 15
Stadt: Arbeiter- Sesostris’ II. in Kahun 98. 

107; -anlage von Gurnia 17; von Phy- 
lakopi auf Melos 15; von Vrokastro 18 

Stadtebau 28ff.
Statuetten, weibliche, mit entblofiter Brust, 

aus Kreta 137; steatopyge aus Malta 108
Stavromenos 20
Steatit, Stierkopf aus —, aus Knossos 189; 

- vase aus Troja 103, -n von Hagia Triada 
137. 186. 187. 194

Steatopyge Statuetten von Malta 108
Steinbeile s. Beile
Steinbruchsarbeiten, Jahreszeitdatum der 

— in Agypten 147
Steinbuchse von Melos 15. 41
SteingefAfie auf Kreta, Agyptische 168; 

frGhminoische 130. 168t; Export nach 
den Inseln 136; aus Mochlos 17. 168t; 
aus Pseira 168; mit der Aufschrift ’Vase 
von Kefti', aus dem Grab Amenophis’ IV. 
182; mit Flechtwerkreiief, aus Knossos 
172; vgl. Alabastervasen

Steingewicht aus Knossos, mit Oktopus in 
Relief 123

Steinkreise mit Grabern, auf Leukas 4. 41
Steinsorten, als Baumaterial verwendete 39

Steinstatuette, mlttelminoische, aus Megali 
Vrysis 23

Steinzeit in Griechenland 125 ft; auf Kreta 
127f.; vgl. neolithische Kultur

Stele, bemalte, aus Mykena 144
Stempel, fruhminoische, mit piktographi- 

schen Zeichen 130; -abdrucke in Ton, 
aus Zakro 16; vgl. Knopfstempel

Steno (Leukas) 4; Keramik 79
Stentinello bei Syrakus 109
Steuerruder 117
Stier, silberner, im Mencheperresenebgrab 

dargestellt 189; Terrakotta- aus Pseira 
189; -kopf aus Steatit, aus Knossos 189; 
- kopfe, bronzene, aus Costig auf Mal
lorca 113; -springer, auf Agyptischen 
Holzbuchsen 207

Stockwerkbau in Kreta 50f.
Strafien 114; der kretischen StAdte 28f.;

von Phylakopi auf Melos 29
Stratos am Acheloos 4
Streitwagen der Philister 194
Stuck, bemalter/Reste aus Ofchomenos 5; 

aus Sparta-Menelaion 11; aus dem 
phthiotischen Theben 3; aus Thorikos 7; 
-relief des ’Prinzen mit der Federkrone’ 
aus Knossos 1865. 1933; aus Pseira 17

Styra (Euboa) 6
Sudpalastina, Datierung der Ankunft der

Philister in 194s
Siidrufiland, Keramik 102
Sultan (Schumladistrikt) 102
Sunion 8
Suphlar (Thessalien) 4
Surpi (Thessalien) 4; Keramik aus 79
Susa, Keramik von 104
Syenit, GefAfie aus 168
Symbole und Ideen, religiose, in Agypten 

u.in der kretisch-mykenischen Kultur 197
Synchronismen, kretisch - festlAndische

125ft.; synchronistische Tabelle 210f.
Synoikismos 28
Syrakus 99
Syrer, Darstellungen von -n im Grab des 

Amenemheb 183
Syrien, Fundstatten mykenischer Keramik 

in 98; Beziehungen zum kretisch-myke
nischen Kulturkreis 106 f.

Syros 14; Hockergraber 58. 581; Keramik
aus 80 ff. 135. 136

Tachir (bei Gurnia) 17. 56
Tachtalasman (Thessalien) 3; Keramik 72
Tanagra 6
Tarent 100. 112
Tatoi (Dekelea) 6
Tegea 10
Tegyra s. Pyrgos
Teje, Elfenbeinstempel der — aus Hagia 

Triada 177; FayenceskarabAen der — 
aus Enkomi 177. 178; aus Mykena 176;
aus Tell el Hesy 180

Tell Djezer s. Gezer
Tell el Amarna 98; Fresken 179; Fufi- 

bodengemAlde aus dem Palast Ameno
phis’ IV. 206; Grab des Merire 1883;
mykenische Scherben in 164f.

Tell el Hesy (Lachisch) 98; Philisterkera-
mik 196; Agyptische SkarabAen 180

Tell el Jehudije, schwarze Henkelkannchen 
aus 159; Agyptische Nachbildungen my
kenischer Bugelkannen 163

Tell es-Safije (Gath) 98. 195
Tell Metschkur bei Philippopel 102

Tell Ratscheff bei Jampoll (Bulgarien) 102
Tell Taannek (Thaanach) 98. 106
Tell Zakarija (Aseka) 195
Telmessos (Makri) 96
Tempel der Athena Kranaia in Elatea 5
Ten, Kruge aus dem Grabe des — in 

Abydos 153
Tenos 13
Tepe Mussian in Elam 1043
Terrainangaben in Agyptischer u. in kre- 

tisch-mykenischer Kunst 204
Terrakotten, mykenische, aus dem phthio

tischen Theben 3; sardinische 113; Idole 
s. Idol; Modell eines Bootes, aus PalA- 
kastro 117; Statuette aus Sitia 17; 
Tragetier, aus PhAstos 114; vgl. Votiv- 
terrakotten

Terramare vom Scoglio del Tonno 100. 112
Thaanach s. Tell Taannek
Thalamae s. Kutiphari
Thapsos (Magnisi) 99. 110. 111
Tharsos, SkarabAus des Mykerinos aus 178 
Theben (Agypten) 99; Funde aus der In- 

tervallzeit zwischen 12. u. 18. Dynastie 
150; FufibodengemAlde aus dem Palast- 
Amenophis’ III. 206; mykenische Scher
ben aus dem Palast Amenophis’ III. 163; 
Darstellung phonikischer Schiffe in einem 
zerstorten Grabe 117f.; vgl. Drah Abu’l 
Negga; Schech ’Abd el-Kurna

Theben (Bdotien) 6. 143; Keramik 77. 79. 
91 ; Topferofen 94

Theben, phthiotisches 3; Keramik 69. 72. 
73. 74. 79

Thera 15; eingelegter Dolch mit Darstel
lung von Axien 203; Fresken mit Lilien- 
darstellungen 2023; Funde unter der 
Lavamasse 142 f.1; Keramik 81.82.83.140

Therapnai s. Sparta
Therasia (Thera) 15
Thermos 4; Ovalbauten 43
Thessalien,FundstAtten 2ff.; Keramik 69ff. 

ΙΟΙ; Lage der neolithischen Siedlungen 
25; neolithische Viereckbauten 45

Thorikos 7f.; Keramik 76. 77. 79. 81. 91;
Tholos u. elliptisches Grab 61f.

Thronsaal in Knossos 51
Thutmosis III., und Kefti 181. 182; Ska

rabAen des — aus Amathus und dem 
Heraion von Argos 178

Tiere, Votivterrakotten aus Patsos 21
Tintenfisch, auf Vasen 1. spAtminoischen 

Stils 138
Tiryns 12f. 144. 214; Keramik 76'. 77. 78. 

80. 91. 141; 'Urfirniskeramik’ 75’. 83; 
Burgmauern 34 ff ; Ovalmauern 43; 
Palast 48. 143; Rundbau 40f.; Topfer
ofen 94; Unterstadt 36; WandgemAlde 
at>s dem Alteren u. jungeren Palast48.201

Tolon (Asine) 13; Keramik 76
Tonmodell eines Bootes aus PalAkastro 117
Topfermarken von Kahun 1074
T6pfer6fen 94
Topsin am Vardar, mykenische Keramik 95
Tore von Dimini 30; in H. Andreas auf

Siphnos 32; der Burg von MykenA 34
Torcelio 112
Totenkult 68
Trachones 8
Tracht der Kefti 185f.; kretisch-inykeni- 

sche — der MAnner 186; der Philister 193
Tragana bei Pylos (Messenien) 10; Kera

mik 91
Tragetier, Terrakotta aus PhAstos 114
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Treppen in Pseira 51; ini Palast von 
Knossos 51

Tributbringende, Darstellungen von -n in 
Ihebanischen Grabern 182f.

Trichter, agyptische Nachahmung des my- 
kenischen -s in Fayence 208

Troja 95f. 214; Keramik 95f. 102f. 136f. 
143. 153; Troja II: Goldfund 137; Knopf- 
stempel 155; Megaronhaus 46

Trypa bei Chalkis 6
Tsangli (Thessalien) 3; Haus mil Innen- 

stfitzen 47; Keramik 69. 70. 71. 72. 73. 
74. 79

Tsani (Thessalien) 2; Keramik 69. 70. 71. 
72. 73. 74. 76. 79; Knopfstempel aus 155

Tsaritsani bei Elassona (Thessalien) 2; 
Keramik 72. 74

Tsingunia 22
Tumulus (Ansiedlung): Tymbos des 

Salganeus’ in Chalia (Bootien) 6; in 
Stratos am Acheloos 4: von Vinca 101; 
-i in Makedonien 100

— (Bestattung) s. Graber
TOr, freskengeschmuckte, eines Kamrner- 

grabes in Argos 57; unsymmetrische 
Lage der — in Sesklo 45

Turkestan (Russisch-) 1043
Turloti 17
Turm in Kalydon 4; in Phylakopi 32; -e 

der Befestigung von Chalandriani 31: 
der Befestigung von H. Andreas auf 
Siphnos 31; in den Mauern v. Mykena 34

Turscha 191
Tylissos 21; Keramik 85; Lichthof in 51; 

Obsidianrhyton aus 21. 119; ' syrisch- 
hethitischer ’ Siegelzylinder 170

Tymbos des Salganeus (Chalia) 6

Unteritalien, Fundstatten mykenischer Ke
ramik in 100

Vaphio 10; Keramik 91; Kuppelgrab 68; 
-becher 137. 186. 18 7. 190.194; faischlich 
sog. —, im Grabe Ramses’ HI. darge- 
stellt 209

Vaschascha 191
Vasen 68ff. 95ff. 125ff. u. passim; vgl. 

die einzelnen Orte; Steingefafie 
Fundorte: Agypten und Nubien 98 f. 107. 

152ft.; Bessarabien 102; Bulgarien 102. 
199; Cypern 96f. 104f. 159f. 179-; Do- 
naugebiet 101 f. 199; Elam 104*; Galizien 
102. 199; Kleinasien 95f. 102ff.; myke- 
nische Koine 89ff. 143ff.; Kreta 84ff. 
127ff.; Kykladen 80ff. 134ft.; Makedo
nien 95. lOOf.; Malta 108; Mittelgriechen- 
land 75ff. 132f. 140ft.; Nubien s.Agyp
ten ; Paiastina s. Syrien; Phrygien 103. 
Pisidien 103; Rumanien 102. 199; Ser- 
bien 101. 112; Siebenburgen 102. 199; 
Sizilien 99. 109ff.; SudruBland 102; 
Susa 104; Syrien und Paiastina 98. 106f. 
159; Thessalien 69 ff. 125 if.; Troja 102t.; 
Unteritalien 100. Illf.

Gattungen: agaische, angebliche, in 
Agypten 152 ff.; Aginaware 76f. 92.95.98. 
100 106. 140.142.212; vgl.83; Barbotine- 
vasen, kretische 87; bronzezeitliche in 
Thessalien 71. 73; Charoneaware 70; 
109. 125f. : Diminiware 71 f. 102. 111. 

126; euboische Keramik 81; Feder- 
musterware' der 2. sikulischen Periode 
110; fruhminoische 84ff. 129f.; fruh- 
mykenische, in Agypten 161; Furtwang- 
ler-LOschckes IV. Stil93; gefleckte (mott
led ware) auf Kreta 86. 129f.; Vasen in 
Granatapfelform, aus Enkomi 179-; iberi- 
sche 113; Kamaresware 87.131 f. 212. 97 
(Episkopi). 98 (Kahun). 99 (Abydos). — 
in Agypten 156ff.; auf dem Festland 76', 
vgl. 215; Vorstufen 131; Nachkamares- 
ware 137, auf dem Festland 76'. 140, 
vgl. 215; kanaanitische, der vorisraeti- 
tischen Zeil 106; Keflivasen u. kretisch- 
mykenische Parallelen 190f.; kretisch- 
mykenische 89ff.; Kykladenware 80ff. 
85. 134ff. 142; Lianokladiware 69. 125; 
Marinaware 71. 75f. 126. 132f.; Matt- 
malerei, sog. 76ff. 140. 141, vgl. Agina- 
ware; minysche Ware s. Orchomenos- 
ware; mittelminoische 131f.; mykeni- 
sche, der Koine 92 ff.; agyptische 
Nachahmungen mykenischer 207 ff.; 
Nachkamaresware s. Kamaresware; 
nachmykenische ('submycenaean ’) auf 
Cypern 105. 145; naturalistische auf 
Kreta 137f.; desgl. mit mattroten Strei- 
fen 89f.; neolithische, im Donaugebiet 
lOlf. 199, in Griechenland 125f., auf 
Kreta 84. 127f. 153, in Korinth 702, in 
Sizilien 109, in Thessalien 69ff. 73 f.; 
Olympiakeramik 81; Orchomenosware 
79f. 92. 95. 140f.; Palaststilvasen, kre
tische 90f., Export 91. 139. 140, fest- 
Undische Nachahmungen (oder west- 
kretische Gruppe?) 91 f.: Paroskeramik 
81; Philisterkeramik 1C6. 145. 195ft., 
Technik 196, kretische Vorlaufer 197'; 
polychrome, in Kreta s. Kamares; proto- 
korinthische 100; sardinische 113; 
schwarze glalte, in Abydos (I. Dyn.) 
153, mit eingeritzten weifigefullten Or- 
namenten, inAgyptenI52f., 'kreuzweise 
liniierte’, ebenda 153, Henkelkannchen, 
mit weifigefullten Punktierungen, in 
Agypten, Paiastina, Cypern 158ft. 179-; 
Seskloware 69f. 111. 125f.; sikanische 
109; sikulische: I. Periode 109; II. Pe
riode 99. 110; sizilische, neolithische 
109; spatminoische: I. Periode 90. 137f. 
140, II. Periode 139, II. u. III. Periode 
93, in Agypten (I. u. II. Periode) 160f.; 
spaimykenische 92. 143 f., in Agypten 
162ft., auf Cypern 105; sudfranzosische 
(Narbonne) 113; Syrosware 80ff. 134f.; 
Urfirnisware s. Marinaware; vordynasti- 
sche und der I. Dyn. in Agypten 152ff.; 
vormykenische 69ff.; Weifimalerei der 
Kykladen 82, vormykenische. in Cypern 
importiert 105

Ornamentik der Amarnavasen 164f.; 
Entwicklung in der fruhminoischen Epo- 
che 130; makedonischer u. thessalischer 
Vasen 100; der Keramik der mykeni- 
schen Koine 92f.; der Philisterkeramik 
197; des 1- spatminoischen Stils 138; 
der spatmykenischen Vasen 143; der 
Vasen der Obergangszeit 145

Vasenexport u. -handel, mykenischer 118f. 
140 u. passim

Vasiliki 17; Keramik aus 85. 86. 87

Vathy (Siphnos) 14
Verkehrsmittel 114ft.
Verschlufi von Weinkrfigen 118
Viereckbau 45 ff.
Vinca (Serbien) 101. 112. 112"
Vlichada (Bootien) 6
Volksdichtigkeit 38
Volo-Kastro (Jolkos)3; Keramik aus 79.91
Vordach, gestutztes, in Dimini 47
Vorplatz, viereckiger, vor Felskammergrab 

in Kopreza 7. 57; -e bei Tholoi 60
Vorwerke 26 f.
Voiivhohle von. Kamares 23
Votivterrakotten 66. 67; aus H. Vasilios 

(spatmykenisch) 11; am Patsos (Tiere) 
21; aus Psychro 18

Vrokastro 18
Vurlia (Muliana) 17

Wachtturm auf dem Pyrgos bei Sesklo 3 
Waffen aus dem Grabe der Aahotep 204f.; 

eiserne 145; -depot auf der Akropolis 
von Athen 8

Wage, goldne, aus Mykenae 123 f.; -n 
auf Schrifttafelchen 123. 124

Wagen 115f.; -szenen auf cyprisch-my- 
kenischen Vasen 105; vgl. Ochsenkar- 
ren. Streitwagen

Wandmalerei, mittelminoische 132; -en in 
kretischen Palasten 51. 52; aus Hagia 
Triada 137. 2025. 206; aus Knossos 137, 
Prozessionsfresko 186, Fresko BSA. VI 
40: 2031; aus Theben (Bootien) 6; aus 
Thera (Lilien) 2025; aus Tiryns 48. 201

Wappenpflanze Oberagyptens 202
Wegestationen 26 f.
WeinbiatterabdrOcke von versiegelten 

Weinkrfigen 118
Weinhandel 118
Wert- und Gewichtssystem 123; Ochsen- 

kopfchen als Wertmittel 121, vgl. 215
Wohnbauten 39 ff.
Wohnhohlen 26

Xerokambolina bei Zakro 16
Xeropoli (Eubda) 6

Yortan 102. 103

Zachito, Grotte von 111
Zafer Papura 20. 55. 59. 139. 204 214;

Bronzeklingen aus 112; Schwertgriff 
aus 167. 204; SkarabSus aus weifiem
Steatit, aus 177

Zakkaru 191. 194 f.
Zakro 16; Keramik aus 85. 87. 90; und

die Zakkaru 195; vgl. Epano Zakro
Zarukas bei Maroni, Skarabfius aus 180;

vgl. Maroni-Pseumatismeno
Zaumzeug 115
Zerelia (Thessalien) 3; Keramik 69. 71. 

72. 73. 74. 79
Zeusaltar, sog., in Olympia 43
Ziegel 39
Ziegenbocke, antithetisch gruppierte 209
Ziegenkopfattaschen, Vasen mit, im

Rechmeregrab dargestellt, und Paralle
len dazu 189

Zinn 121
Zweitcilung der Front in kretischen Her- 

renhfiusern 49
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