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Einige der in der Umgebung des antiken Gordion in 

phrygischer Zeit errichteten ca. 80 Tumuli erfuhren 

bereits im Jahre 1904 dutch die Gebriider Gustaf und 

Alfred Korte sowie dann sparer 1982 dutch Rodney S. 

Young im Rahmen des amerikanischen Gordionpro- 

jektes eine umfassende Behandlung1. In vorliegender 

Publikation befaEt sich nun Ellen L. Kohler mit 15 

weiteren Tumuli, die im Vergleich zu den sogenannten 

groEen, von R. S. Young vorgestellten Tumuli MM, P 

und W kleineren AusmaEes sind. Ihre Grabkammern 

waren Korperbestattungen vorbehalten. In Verbin

dung mit o.g. Projekt wurden sie zwischen 1950 und 

1965 unter ttirkischer Beteiligung freigelegt. Ihre 

Datierung fallt in die Zeit vom spaten 8. Jh. bis zum 

3. Viertel des 6. Jh. v. Chr. Eine andere Gruppe 

phrygischer Tumuli in der Nachbarschaft von Gor

dion, die Brandbestattungen enthielt, wird Verf. in 

einem weiteren Band der Reihe „Gordion Excava

tions: Final Reports11 gesondert behandeln.

Nach einem Vorwort des Herausgebers zum gegen- 

wartigen Forschungsstand der gordischen Tumuli 

unter besonderer Beriicksichtigung von E. L. Kohlers 

wissenschaftlich sehr anspruchsvoller Publikation 

informiert Verf. in der Einleitung (S. 1-5) den Leser 

tiber ihre spezielle Funktion als Konservator der 

Tumulusfunde wahrend der Ausgrabungen. Als wich- 

tigste Quellen fur die Analyse der Grabungsbefunde 

lagen ihr die Feldtagebiicher und die parallel dazu 

gefiihrten Fundkatalogbiicher vor. Es folgen informa

tive Hinweise zum inhaltlichen Aufbau des in 3 

Hauptteilen angelegten Werkes, die die Besprechung 

der Tumuli am auEeren Nordost- bzw. Stidkamm der 

zur Schwemmsandebene des Sakaria abfallenden 

Hohenziige des Tschilegh-dagh und den sich ansch- 

lieEenden Kommentar umfassen. Hervorzuheben ist 

eine Aufzahlung der gesicherten Fundkontexte aus der 

benachbarten Stadthiigelgrabung, insofern sie zahlrei- 

che Vergleichsfunde bieten, die sparer fur die Datie

rung der Tumuli von Bedeutung sind. Fur den mit der 

Materie nicht so eng vertrauten Leser erweist sich ein 

1 G. und A. Korte, Gordion: Ergebnisse der Ausgrabung im Jahre 

1900. Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Instituts 5, Ergan- 

zungsheft (Berlin 1904); R. S. Young, Three Great Early Tumuli. Gor- 

Glossar zu speziellen archaologischen Sachbeztigen als 

sehr niitzlich.

Teil 1 (S. 7-111) ist den in alphabetischer Reihenfolge 

behandelten Tumuli B, C, G, H, J, KY, N, Q, S, X 

und Y vom Nordostkamm vorbehalten. Die Bespre

chung jedes Grabhiigels erfolgt, wie dann auch bei 

den stidlicher gelegenen Tumuli in Teil 2, nach einem 

festen Schema. Gelegentliche Abweichungen hiervon 

ergeben sich jedoch aus dem speziellen Einzelbefund 

heraus. Neben der Schilderung der bei der Freilegung 

der Tumuli jeweils angewandten Grabungsmethode 

behandelt E. L. Kohler in einzelnen Abschnitten die 

brtliche Situation vor Grabungsbeginn und zeitlich 

altere archaologische Befunde, soweit sie nachweisbar 

sind. Im folgenden wendet sich Verf. der eigentlichen 

Bestattung im Grabhtigel zu. Einzelne Abschnitte 

geben tiber die Grabgrube, den Aufbau der Grabkam- 

mer, die Fundsituation in der Grabkammer, die Um- 

und Beschichtung der Grabkammer mit Steinen und 

die Aufschiittung des Grabhiigels sehr detailliert Aus- 

kunft. Zahlreiche schematische Zeichnungen mit Gra- 

bungsschnitten, Planen und Rekonstruktionen sowie 

Fotos illustrieren den dargebotenen Stoff sehr an- 

schaulich.

Im Abschnitt zur Chronologic diskutiert Verf. zeitli- 

che Abhangigkeiten der Tumuli untereinander, die 

sich vor allem aus der Fundtypologie und den archi- 

tektonischen Merkmalen im Tumulusaufbau ergeben. 

Hierbei bezieht sie auch die sogenannten groEen 

Tumuli und die Tumuli der Kortegrabungen mit ein 

(vgl. Anm. 1). Zeitliche Hinweise ergeben sich weiter- 

hin aus der Diskussion der Funde, soweit sich sicher 

datierbare Parallelen aus anderen Grabungen heran- 

ziehen lassen. Hierbei stellt E. L. Kohler eine vorziig- 

liche Materialkenntnis unter Beweis. Besonders zuver- 

lassig erweisen sich Parallelfunde vom nahegelegenen 

Stadthiigel von Gordion mit mehreren gesicherten 

Fundkontexten. Bevor sich Verf. zeitlich entscheidet, 

werden die der Datierung dienenden Sachverhalte 

einer kritischen Priifung unterzogen. Die vorgeschla- 

genen Zeitansatze sind somit weitestgehend abgesi- 

chert und sehr tiberzeugend.

In einem weiteren Abschnitt unterzieht E. L. Kohler 

fragliche auEere Anzeichen fur eine Pltinderung einer 

kritischen Untersuchung. Es folgt der, entsprechend 

der jeweiligen Fundstelle im Grabhtigel, in einzelne 

Fundkomplexe unterteilte Fundkatalog. Die im Tafel- 

teil zeichnerisch und/bzw. fotografisch abgebildeten 

Objekte werden ausftihrlich beschrieben. Wissen

schaftlich sehr informativ sind die sich anschlieEen-

dion Excavations: Final Reports, I. University Museum Monograph 

43 (Philadelphia 1982).
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den Bemerkungen, wenn Verf. uber typologische und 

technische Details informiert, Erganzungs- und 

Rekonstruktionsvorschlage unterbreitet, auf Parallel- 

funde aus anderen Grabungen verweist, typologische 

Entwicldungstendenzen und chronologische Zusam- 

menhange aufzeichnet, Handelswege rekonstruiert, 

Verbreitungsgebiete einzugrenzen versucht und auf 

die Diskussion der Funde in der Fachliteratur eingeht. 

Mit gleicher Ausfiihrlichkeit befaht sich E. L. Kohler 

in Teil 2 (S. 113-161) mit den am Siidkamm gelege- 

nen Tumuli S-l, S-2, S-3 und Z. Neben dem allge- 

mein iibereinstimmenden Grabhiigelaufbau in Form 

der in die Grabgrube eingetieften, aus Holzbalken 

gezimmerten Grabkammer, der Steinumschichtung 

und Steinbeschichtung sowie der Grabhiigelaufschiit- 

tung zeigen die Tumuli vom Nordost- und Stidkamm 

zahlreiche Besonderheiten, wovon nur einige hier 

erwahnt werden sollen: Tumulus B ist die einzige 

Grabanlage, die nachweislich einer Doppelbestattung 

diente. Es handelt sich um 2 Frauen im Alter von 30 

bis 35 bzw. 40 bis 45 Jahren. Graphische Zeichen an 

der Grabkammerinnenwand werden von Cl. Brixhe 

und M. Lejeune in einem gesonderten Anhang A zu 

den Inschriften (S. 235) speziell untersucht. Eine Ver

bindung mit den Anfangsbuchstaben der Namen der 

Verstorbenen sei nicht auszuschlieben. Die Beigabe 

von Waffen, darunter eine eiserne Doppelaxt, und 

Werkzeugen sprechen fur die Bestattung eines Krie

gers in Tumulus J. In Tumulus KY stieB man, neben 

der Bestattung in der Grabkammer, auberhalb von ihr 

zwischen der ostlichen Schmalwand und der Grab

grube auf Tierskelettreste im anatomischen Verband, 

die S. Payne im Anhang B (S. 237-244) als 2 mannli- 

che pferdeartige Tiere (Pferd, Esel oder Onager) iden- 

tifiziert und detailliert analysiert. Diese Tierbestattun- 

gen und die unter den Beigaben auffalligen Giirtelbe- 

standteile sprechen nach Ansicht E. L. Kohlers fur die 

Bestattung eines Nichtphrygers, vielleicht eines Kim- 

meriers. Im sehr zerstorten Tumulus S-3 lassen die 

schatzungsweise kleinen Abmessungen der Grabkam

mer auf die Bestattung eines Kindes schlieEen. Tumu

lus S-l barg nicht nur die Skelettreste der Hauptbe- 

stattung, die durch spatere Stdrungen allerdings nach 

oben in die Grabhugelaufschiittung gelangten, son- 

dern auEerdem vier Brandbestattungen auEerhalb der 

Grabkammer. Nicht alle in den Grabkammern bestat- 

teten Toten befanden sich in einem Sarg, wie die in 

einem geschlossenen Sarg aus libanesischem Zedern- 

holz bestattete altere Frau in Tumulus B. Nach ande

ren Befunden dienten dem Toten eine Bahre (Tumu

lus H), eine Bank (Tumulus J), eine Matte (Tumulus 

S-l) oder eine Steinschicht direkt auf dem FuEboden 

(Tumulus KY) als Unterlage. Zu den sparlichen 

Resten, die auf eine Innengestaltung der Grabkam- 

merwande deuten, zahlen Fragmente von Gipsplatten 

in Tumulus C und von dekorativen Holztafeln in 

Tumulus S-l. Funde von Nageln werden als Aufhan- 

gevorrichtung fur Grabbeigaben mit den Grabkam- 

merinnenwanden einiger Tumuli (S-l, S-2 und Z) in 

Verbindung gebracht.

Eigentiimlich im Grabkammeraufbau der Tumuli H 

und Z sind die offenen Zwischenraume uber oberem 

Ende der Seitenwande und dem Dach. Vier Pfosten- 

locher zu beiden Langsseiten der Grabkammer des 

zuletzt genannten Tumulus lassen auf Pfostensetzun- 

gen entlang der AuEenwande schlieEen. Eine ahnliche 

Erscheinung weist E. L. Kohler fur Grabhiigel 5 von 

Pazyryk nach, wo die Pfostensetzung im Gegensatz zu 

Tumulus Z allerdings statisch bedingt gewesen sei. 

Eine doppelte Lage von 5 unteren querliegenden und 

4 oberen langsliegenden Holzbalken bildete das Dach 

der Grabkammer von Tumulus G. Schilf- bzw. Gras- 

reste werden mit Mattenabdeckungen auf den Grab- 

kammerdachern der Tumuli H, J, S-l, S-2 und Z in 

Verbindung gebracht. Vom Einsatz von Transportmit- 

teln zeugen Rader- bzw. Schlittenspuren in einer fest- 

getretenen und mit Schilf bedeckten Schicht rund um 

die Grabgrube von Tumulus S-l. Als besonderes 

Hilfsmittel bei der Grabhugelaufschiittung von 

Tumulus B darf eine nordsiidlich ausgerichtete Visier- 

linie gelten, die liber der Steinbeschichtung verlief 

und durch ein Steinidol mit menschlichem Kopf und 

Markierungssteine gekennzeichnet war. Ihre Funktion 

diirfte in einer Richtungsorientierung bei der Anlage 

sogannter Fiihrungswalle (guide walls) bestanden 

haben. Diese Fiihrungswalle aus Kalksteingerdll grenz- 

ten einzelne Abschnitte voneinander ab und dienten 

zur weiteren Orientierung wahrend der Tumulusauf- 

schiittung. Auch in den Tumuli H und S-l konnten 

Reste solcher Fiihrungswalle nachgewiesen werden. 

Uber der Steinbeschichtung von Tumulus H errichte- 

ten die Grabhiigelerbauer ein gewaltiges Steinmal, das 

als Sichtzeichen wahrend der letzten Bauphase gedient 

und mit einer Visierlinie in Verbindung gestanden 

habe, wie Verf. vermutet.

In Teil 3 (S. 163-234) faEt E. L. Kohler die wissen- 

schaftlichen Ergebnisse der Grabhiigeleinzeluntersu- 

chungen thematisch zusammen. Hierbei finden auch 

die Tumuli K-II, K-III und K-IV mit Korperbestat- 

tungen der Kortegrabungen und die grolsen Tumuli 

MM, P und W (s. Anm. 1) Beriicksichtigung. In zahl- 

reichen Tabellen werden die Ergebnisse iibersichtlich 

dokumentiert. Die Erkenntnisse zum Grabhiigel- 

aufbau konzentrieren sich besonders auf verschiedene 

Arten der Grabgruben, auf die z.T hochentwickelte 

Zimmereitechnik der Grabkammern, auf die Zusam- 

mensetzungen der Steinum- und Steinbeschichtungen 

und die Abfolge der einzelnen Arbeitsetappen 

wahrend der Grabhugelaufschiittung. Es folgt eine 

Aufzahlung der verschiedenen Unterbringungsmog-
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lichkeiten des Verstorbenen in der Grabkammer. Flir 

die Verwendung von Holzsargen sprechen vor allem 

Eisenbeschlage und eventuell zum Abdichten be- 

nutzte Bleistreifen. Die Gegeniiberstellung von Beiga- 

benkollektionen aus vor- und nachkimmerischer Zeit 

dient der Frage, inwieweit sich Beigabenkontinuitaten 

belegen bzw. ausschlieEen lassen. In zwei Gruppen 

teilt Verb, die Funde der Steinbeschichtungen ein. Es 

handelt sich um primar oder sekundar dorthin 

gelangte Objekte. Die Funde der letzteren Gruppe 

befanden sich nach ihrer Meinung urspriinglich in der 

Grabkammer, bevor sie durch Pliinderungen oder 

andere Stbrungen nach oben verlagert wurden. Einige 

Primarfunde verbindet sie mit interessanten Uberle- 

gungen zur Ausiibung spezieller Bestattungszeremo- 

nien.

In Anlehnung an die bereits von R. S. Young erstellte 

zeitliche Reihenfolge der Tumuli W, K-III, P, K-IV 

und MM macht es sich E. L. Kohler im folgenden 

Abschnitt zur Aufgabe, alle 21 Tumuli mit Korperbe- 

stattungen in eine relative Zeitfolge einzureihen. 

Dabei greift sie zunachst chronologische Einzelmerk- 

male auf und verfahrt dann nach dem Prinzip der zeit- 

lichen Vernetzung bzw. zeitlichen Versetzung. Das 

Ergebnis schlagt sich in einer Tabelle nieder. Anschlie- 

fiend kommentiert Verf. die zu Sachgruppen zusam- 

mengefaf ten Fundstiicke, wobei auch das Fundmate

rial aus den Tumuli K-II, K-III, K-IV, MM, P und W 

Berlicksichtigung finder. Ausgehend vom gegenwarti- 

gen Forschungsstand wird der Leser sehr detailliert 

mit typologischen sowie technischen Besonderheiten 

und Entwicklungstendenzen, mit Aussagen zum Ver- 

wendungszweck und mit Vergleichsfunden vertraut 

gemacht. Der letzte Abschnitt enthalt einen zusam- 

menfassenden Uberblick, aus dem der Leser kompri- 

miert die wichtigsten Fakten zu jedem der 21 Grab- 

hiigel in chronologischer Folge erfahrt. SchlieElich 

entwickelt Verf. ganz konkrete Vorstellungen liber 

zeitliche Relationen zwischen einzelnen Bauphasen 

der Tumuli und den moglicherweise parallel dazu 

abgehaltenen Leichenbanketts.

Neben den bereits erwahnten Appendices zu den 

Inschriften bzw. Tierknochenfunden enthalt der Band 

zum Schluf auferdem eine Zusammenfassung in tlir- 

kischer Sprache von A. Giirsan-Salzmann, eine Kon- 

kordanz der Grabungsfund- und Katalognummern 

sowie einen Index.

E. L. Kohlers wissenschaftlich iiberaus verdienstvolle 

und methodisch in jeder Hinsicht unanfechtbare 

Arbeit stellt sicherlich einen ganz wesentlichen Beitrag 

zur Erforschung der phrygischen Tumuli dar. Mit wel- 

cher Sachkenntnis und Genauigkeit es ihr gelingt, die 

Konstruktionsmethoden dieser Grabmonumente bis 

ins kleinste Detail zu analysieren, ist fur den Leser 

beeindruckend. Bei der Beschreibung und Interpreta

tion der Grabungsfunde beschrankt sie sich nicht auf 

den unmittelbaren Bezug zur Bestattung, sondern 

rollt vielmehr eine Vielzahl von archaologischen Sach- 

fragen auf, die liber die Thematik weit hinausgehen.

Dr. Melitta Bronner
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