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kieren des Eigentums beziehungsweise zu Kontrollzwecken ver- 

wendet wurden. Stempel, die man zum Anbringen von Verzierun- 

gen benutzte, sind ausgeklammert. Als Ziel seiner Arbeit erklart 

der Autor zum einen das Aufzeigen der Entwicklung der Stempel

glyptik in dem vorgegebenen zeitlichen- und geographischen 

Rahmen, zum anderen eine Darstellung der Handelsbeziehungen 

und Unterscheidung der Merkmale lokaler Siegelproduktionen. 

Den groBten Teil des Buches (Kap. III - VI, S. 38-217) bildet eine 

detaillierte, chronologisch geordnete Darstellung der Stempel

glyptik und ihrer Entwicklung, die in vier Hauptperioden geteilt 

ist: akeramisches Neolithikum, keramisches Neolithikum bis zum 

fruhen Chalkolithikum, Chalkolithikum (Halaf-Zeit) und spates 

Chalkolithikum bis zum Beginn der Fruhbronzezeit. Die 

Beschreibungen der Fundkomplexe sind sehr detailliert und 

gehen weit uber eine bloBe Darstellung des Sachverhaltes hinaus: 

Sie beinhalten vielmehr umfassende Diskussionen zu Einzelpro- 

blemen. Darunter empfiehlt sich insbesondere der „Exkurs zur 

Stratigraphie von Tepe Gaura" (Kap. VI.1, S. 128 ff.) als besonderer 

Beitrag zur relativen Chronologie der wichtigsten Grabungsorte 

zum spaten Chalkolithikum und zur Fruhbronzezeit.

Sorgfalt und vor allem ein neuer Blickwinkel charakterisieren die 

analytischen Teile des Werkes. Die Ausarbeitung der allgemeinen 

Glyptikentwicklung und der Unterscheidung einzelner Stilgrup- 

pen basiert neben der Stilanalyse auf einer sehr prazisen Typolo- 

gie der Siegelformen sowie einer vom Autor ausgearbeiteten 

Methode der Kompositionsbeschreibung, die sich auf die Anwen- 

dung der Gruppentheorie stutzt.

Typologisch ist die Glyptik in drei Gattungen geteilt: Stempel- 

siegel, Amulettsiegel und Perlensiegel. Dabei ist neben dem 

Siegelkorper die Art der Aufhangevorrichtung von entscheiden- 

der Bedeutung. Fur die einzelnen Formen fuhrt der Autor knappe 

eindeutige Begriffe ein; seine klaren Beschreibungen der Formen 

und Formgruppen unter Berucksichtigung aller relevanten Merk

male sind fur den Leser eindeutig und nachvollziehbar.

Anregend ist die originelle Methode der Kompositionsanalyse 

durch Symmetriegruppen fur den mit traditionellem kunst- 

geschichtlichen Vorgehen und Begriffen vertrauten Leser. Sie 

verdient besondere Aufmerksamkeit. A. v. Wickede stellte fest, 

daB jeder Komposition des Siegeldekors eine symmetrische 

Konzeption zugrunde liegt, und fand damit ein geeignetes Werk- 

zeug, um diese zu beschreiben und zu systematisieren: Er bediente 

sich einer in der Kristallographie angewandten Beschreibungs- 

methode der Kristallgitter. Dabei handelt es sich um eine geome- 

trische Projektion, die bei den Kompositionen in Form der Punkt- 

oder Translationssymmetrie auftritt, das heiBt, daB Elemente 

eines Musters durch Spiegelung und Drehung beziehungsweise 

Verschiebung zur Deckung gebracht werden konnen. Die Symme- 

trie als Ordnungsprinzip wurde also zur Grundlage der Komposi

tionsanalyse sowohl bei geometrischen als auch figurlich-geome- 

trischen Mustern, und zu ihrer Klassifizierung vor allem fur die 

alteren Perioden.

Der Autor bietet dem Leser eine kurze, sehr komprimierte Einfuh- 

rung in seine Methode, die hier eine umfassendere Behandlung

Dieses Buch uber die fruhe orientalische Stempelglyptik erschien 

in dem Augenblick, als eine neue, umfassende Uberprufung des 

Materials und der alteren Forschungsergebnisse zum dringenden 

Desiderat wurde. Schon etwa drei Jahrzehnte sind vergangen, seit 

man sich mit der prahistorischen Stempelglyptik grundlegend 

auseinandersetzte. Die wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiet 

waren die Dissertationen von W. Nagel1 von 1954 und D. Homes- 

Fredericq2 von 1963 sowie die Monographie von P. Amiet3 und 

einige erganzende Aufsatze aus den 60er Jahren. Inzwischen hat 

sich das Material, vor allem infolge der intensiven Ausgrabungs- 

aktivitaten der letzten Zeit, vervielfacht. Dank der genaueren Aus- 

grabungs- und Dokumentationsmethoden sowie der umfassende- 

ren Publikation der Funde verfugt man heute uber eine weit 

breitere Forschungsbasis. Sie last die Anfange der Stempelglyptik 

in einem scharferen UmriB erscheinen. Das zugekommene 

Vergleichsmaterial verschaffte dem Autor eine neue Grundlage 

vor allem zur Bearbeitung der chalkolithischen Siegelgruppe, die 

in den fruheren Publikationen nur einseitig aus der Sicht des 

Fundkomplexes aus Tepe Gaura behandelt werden konnte. Zwar 

nimmt dieser Grabungsort fur die Beurteilung der Glyptik dieser 

Zeit weiterhin eine Schlusselposition ein, jedoch bilden jetzt die 

Funde aus Arslantepe und Degirmentepe einen wichtigen 

Korrekturfaktor dazu.

Wie die Arbeiten von W. Nagel und D. Homes-Fredericq ist auch 

die vorliegende von A. v. Wickede eine Dissertation, die 1987 an 

der Universitat Munchen vorgelegt worden ist. In der publizierten 

Fassung berucksichtigt sie den neuesten Stand der Feldforschung 

bis 1989. Ein Blick auf die Zusammenstellung der Literatur und 

auf die Karte der Fundorte am Ende des Buches zeigt deutlich: 

Ausgrabungsfunde und nicht Museumsbestande generell bilden 

die Grundlage des Werkes. Dies ermoglicht eine methodische 

Homogenitat, da nur Objekte von einwandfreier Provenienz und 

aus klarem archaologischen Kontext in die Untersuchung einbe- 

zogen sind. Obwohl der Autor auf einen Gesamtkatalog verzich- 

tet, der den Rahmen seiner Arbeit sprengen wurde, bieten der aus- 

gewogene Abbildungsteil zusammen mit den Verzeichnisangaben 

eine representative Sammlung der Siegelbeispiele sowohl in Hin- 

blick auf die Formen als auch auf die Kompositionen des Dekors. 

DaB die Objekte nicht nach einem einheitlichen Muster abgebil- 

det sind, ist durch den sehr unterschiedlichen Zustand ihrer 

Veroffentlichung begrundet.

A. v. Wickede beschaftigt sich mit der Stempelglyptik aus Mesopo- 

tamien, Syrien, Palastina, Sud- und Ostanatolien sowie Iran im 

Zeitraum vom akeramischen Neolithikum (dort im 7. Jahrtausend 

V. Chr.) bis zur Uruk-Zeit. Dazu zahlt er auBer Steinsiegeln auch 

Objekte aus Terrakotta, Fritte, Asphalt, Knochen und Elfenbein, 

wobei nur diejenigen behandelt sind, die eindeutig zum Mar-

3 P. Amiet, La glyptique mesopotamienne archaique (Paris 1961).

4 A. v. Wickede, Symmetrie in Archaeology: Application of Group 

Theory for the Classification of Prehistoric Stamp Seals in the Near 

East: Atti dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 146 

(1987-88) 77 ff.; Bereits vorher untersuchte Autor mit dieser 

Methode das Musterrepertoire der bemalten Keramik des fruhen 

Chalkolithikums: Die Ornamentik der Tell Halaf-Keramik. Ein 

Beitrag zu ihrer Typologie: APA 18 (1986) 7-32.

1 W. Nagel, Das Stempelsiegel im Fruhen Vorderasien (Berlinl954) 

(unveroff). Hieraufbasieren die relevanten Abschnitte in der Aufsatz- 

sammlung Die Bauern- und Stadtkulturen im vordynastischen 

Vorderasien (Berlin 1964) = Berliner Jahrbuch fur Vor- und Fruh- 

geschichte 1 - 4 (1961 - 1964).

2 D. Homes-Fredericq, Les cachets mesopotamiens protohistori- 

ques (Brussel 1970).
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und Uberwiegen figurlicher Darstellungen ab der 'Obed II-Zeit (= 

'Obed 4) (...)" (S. 259) und weiter: „Die einzig gultige Aussage ist 

die Zunahme figurlicher Darstellungen ab der 'Obed-Periode, 

jedoch bereits ab der 'Obed 3-Stufe" (S. 260). Dementgegen finden 

wir bereits bei W. Nagel folgendes: „Der Ubergang von reinem 

Ornament zur figurlichen Verzierung erfolgt nach unserem bishe- 

rigen Wissen im nordmesopotamischen Gebiet der Halaf-Kultur, 

d.h. also in einem Kreis der klassischen Buntkeramik-Epoche des 

fruhen Chalkolithikums"5. Die Entwicklung der figurlichen Stem- 

pelglyptik wird dort in drei Stufen geteilt: In der Halaf-Zeit 

erscheinen die Tierdarstellungen, in der 'Ubaid 3-Zeit (dort = I) 

kommen Menschenbilder dazu, und schlie-lich folgt die Gestal- 

tung der mythisch-kultischen Bildgedanken in der 'Ubaid 4-Peri- 

ode (dort = II), also nicht erst in der Uruk-Zeit wie v. Wickede 

behauptet6.

An anderen Stellen sind die Verwendung der Stempelsiegel (Kap. 

II, S. 29-37) und ihre Bedeutung fur die Erforschung der Handels- 

beziehungen sowie der sozialen und Verwaltungsstrukturen (Kap. 

IX, 269 ff.) erortert. Eine wichtige Rolle wird dabei den Siegel- 

abdrucken beigemessen, die fur die bestimmten Fragestellungen 

relevanter sind als die Siegel selbst, da sie als nicht wiederver- 

wendbar enger als jene mit dem Fundkontext verbunden sind. 

AnschlieBend nimmt der Autor Stellung in der Diskussion zur 

Bedeutung der sogenannten tokens und calculi, wobei er eine 

Verbindung der neolithischen Tonobjekte dieser Art mit den 

calculi der Uruk-Zeit bezweifelt. Eine EinfluBnahme der tokens in 

der spateren Zeit auf die Gestaltung der Piktogramme der fruhen 

Schrift will er jedoch nicht ausschlieBen. Auf Grund der Ausgra- 

bungsergebnisse im chalkolithischen Degirmentepe, wo Tonmar- 

ken und Tonmarkenabdrucke zusammen mit Siegelungen gefun- 

den wurden, sieht er einen Zusammenhang dieser Objekte mit der 

Verwaltungstatigkeit.

Das Buch erganzen Indices (geographische Namen und Sach- 

index) und eine umfangreiche Bibliographie sowie vier Tabellen 

mit der Chronologie der behandelten Grabungsorte, Stratifizie- 

rung der Tepe Gaura-Siegel, Typologie der Formen und den 

prozentualen Anteilen der Symmetriegruppen in verschiedenen 

Perioden.

Die folgenden kritischen Anmerkungen sind nicht grundlegender, 

sondern eher subjektiver Natur. Die SchluBfolgerungen des 

Autors sind manchmal zu kategorisch. Seine typologische 

Entwicklung der Stempelsiegel vom 7. - 4. Jahrtausend v. Chr. 

bedurfte stellenweise der ausdrucklichen geographischen Ein- 

schrankung (siehe S. 253 ff.). Eine kontinuierliche, linear darge- 

stellte Traditionsfolge ist im gesamten vorderasiatischen Raum 

nicht nachgewiesen und zur Zeit eher hypothetisch. Im Kapitel 

uber Handel und Handelsbeziehungen schlieBt der Autor aus 

einer Gruppe von mehrfach gestempelten Tonbullen auf einen 

auswartigen Warenaustausch: „Im Halaf-zeitlichen Arpaciya 

existierte somit ein kontrollierter Handel und Warenaustausch, 

der moglicherweise mit dem benachbarten Ninive vollzogen 

wurde" (S. 271). Dies ist gewiB eine Uberinterpretation, denn die

verdient hatte. Genauer informieren kann er sich jedoch in fruhe- 

ren Arbeiten mit den ersten Anwendungsversuchen fur die Siegel- 

kunst und verzierte Keramik4.

Somit baut die Gesamtanalyse der Stempelglyptik aufdrei Metho

den auf, der typologischen, der stilistischen und der durch 

Symmetriegruppen. Auf Grund der Formentypologie laBt sich bei 

den alteren Siegeln, die nur geometrische Muster aufweisen, eine 

zeitliche Abfolge ermitteln, die sich durch die Untersuchung der 

Symmetriegruppen verfeinern lies (S. 260 ff., Tabelle 4). Die 

kunsthistorischen Kriterien werden dabei keineswegs vernach- 

lassigt. Im Hauptteil der Arbeit scheint der Autor dann doch mehr 

auf die Analyse des Stils und die Ikonographie zu vertrauen. Sie 

sind weiterhin von entscheidender Bedeutung fur die jungeren 

Perioden, obwohl auch in ihnen die figurlichen Kompositionen 

dem symmetrischen Prinzip unterliegen.

In der „Zusammenfassenden Darstellung" (Kap. VIII, S. 253 - 

268) widmet sich der Autor vor allem der Typologie der Siegel- 

formen und des Dekors, weniger den stilistischen und ikono- 

graphischen Fragen. Hinsichtlich der Siegelformen unterscheidet 

er zwei Hauptabschnitte: Vom Neolithikum bis zur Halaf-Zeit bil- 

den die Osenvorrichtungen der Siegel das charakteristische Merk- 

mal, im spatchalkolithischen-fruhbronzezeitlichen Komplex die 

geschlossenen Siegelkorper mit Durchbohrung.

Gliederungen der geometrischen Kompositionen, die sich durch 

die Symmetrieanalyse ergeben, sind bei weitem greifbarer als ihre 

stilistischen Unterschiede und die bloBe Differenzierung der 

verschiedenen Muster oder Musterelemente. Diese Unter- 

suchungsergebnisse lassen deutliche Zasuren zwischen dem 

akeramischen und keramischen Neolithikum, der Halaf-Zeit, der 

spaten 'Ubaid-Zeit sowie der fruhen und spaten Uruk-Zeit 

erkennen. Nicht die geometrischen Muster oder ihre Teile, 

sondern ihr Ordnungsprinzip dient der chronologischen Bestim- 

mung der Dekorgruppen. Dabei ergibt sich, daB Dekor und Form 

des Siegels unabhangig voneinander sind.

Bei der Betrachtung der Ikonographie folgert A. v. Wickede, daB 

die anthropo- und zoomorphen Darstellungen bereits in der 

'Ubaid 3-Zeit einen relevanten Anteil der Stempelglyptik bilden, 

und nicht - wie oft zuvor ange nommen - erst in den 'Ubaid 4-zeit- 

lichen Fundkomplexen. Tierdarstellungen treten schon im akera

mischen Neolithikum auf. Bestimmte Themen wie hieros gamos- 

Darstellungen oder das heraldische Prinzip', deren Einfuhrung 

mit der fruhen Uruk-Zeit in Verbindung gebracht worden ist, sind 

bereits im 'Ubaid-Material ausreichend vertreten. Aus diesem 

Grund will der Autor die bisherige Einschatzung korrigieren, daB 

die Halaf- und 'Ubaid 3-Zeit durch die geometrische Kompositio

nen gepragt, und die figurlichen Darstellungen erst spater relevant 

waren. Hier wird. v. Wickede den Ergebnissen seiner Vorganger 

nicht gerecht, wenn er schreibt: „Die ikonographische Entwick

lung des Siegeldekors von der Halaf- bis zur »Oemdet Nasr-Zeit« 

stellt sich nach Nagel und Homes-Fredericq folgendermaBen dar: 

vorwiegend geometrischer Dekor bei vereinzelten Tierdarstellun

gen in der Halaf- und 'Obed I-Zeit (= 'Obed 3); Zunahme

5 Nagel, Stempelsiegel (Anm. 1) 129. Vgl. auch S. 8: Fur 'Ubaid 4 

stellt W. Nagel ein Uberwiegen der figurlich verzierten Siegel fest, fur 

die fruhere Periode kannte er insgesamt zu wenig Stempelsiegel, um 

diesbezugliche Aussagen zu machen; nach den Ergebnissen der zu 

besprechenden Arbeit erreichen die figurlichen Szenen der 'Ubaid 3- 

und 4-Zeit einen Anteil von etwa 40 % und mehr.

6 Nagel, Stempelsiegel (Anm. 1) 9 ff., 82 f., 135 f. Nach dem Tepe 

Gaura-Material beurteilt Nagel die Entwicklung folgendermaBen: In 

den Schichten XVIII und XV ('Ubaid 3) sind es zusammenhanglose

Tier- bzw. Mensch-Tier-Gruppen („Vorstufen zu spateren Bild

gedanken"), in Schicht XIII ('Ubaid 4) erscheinen figurliche Bild- 

motive, die unter einem sinngebenden Gedanken gestaltet sind 

(„Gestaltung mythisch-kultischer Bildgedanken"). Die Uruk-Zeit gilt 

als ein weiterer Entwicklungsschritt des Bildes („Massenszenen, 

deren Figuren zu einer offensichtlichen Aktionseinheit zusammen- 

geschlossen sind"), das jetzt zugleich im organischen Verhaltnis zur 

Bildflache steht.
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Funde beweisen lediglich Kontrollvorgange, die auch mit der 

Verwaltung innerhalb der Siedlung zusammenhangen konnten. 

DaB „bei einfachen ackerbautreibenden Dorfgemeinschaften" 

eine Kontrolle uber Nahrungsmittel fehlte (S. 271), sollte nur als 

Vermutung geauBert werden. Das zur Verfugung stehende Mate

rial reicht fur eine grundliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema zur Zeit noch nicht aus. Dies gilt auch, wenn der Autor auf 

Grund eines in Tepe Gaura gefundenen Giebelsiegels bemerkt: 

„Dieser Abdruck eines derartigen Stempelsiegels in Gaura XI A 

beweist Handelsbeziehungen mit Nordsyrien und moglicher- 

weise Ost- und Sudanatolien" (S. 245)7. Zudem verbirgt sich im 

zitierten Satz eine gewiBe Inkonsequenz, da dasselbe Exemplar 

vorher als „nicht ausreichend stratigraphisch abgesichert" einge- 

schatzt ist (S. 161). Kleinere Inkonsequenzen treten in der 

Beschreibung der Amulettsiegel auf: „Als Amulettsiegel werden

amulettartige Siegel mit unregelmaBiger Siegelflache (...) bezeich- 

net" (S. 16) aber weiter: „Die Gestalt der Amulettsiegel reicht von 

geometrischen Formen, wie dreieckig, oval, viereckig (...)" (S. 19). 

SchlieBlich gibt es eine Schwierigkeit besonderer Natur: Die aus- 

gewiesenen symmetrischen Kompositionen wurden nach den ent- 

sprechenden Symmetriearten kodiert. Die abgebildeten Muster 

mit verschlusselten Bezeichnungen lassen sich (von einem unge- 

ubten Leser) nicht ohne weiteres auf die Tafelbeispiele ubertragen; 

die entsprechenden Kodierungsnummern fehlen in den Tafel- 

unterschriften und im -verzeichnis.

Insgesamt ist das Werk von A. v. Wickede eine gelungene, gut 

strukturierte Arbeit mit interessanten neuen Ergebnissen, die 

uber das Hauptthema hinausgehen. Fur weitere Diskussionen 

bietet es eine solide Grundlage. Der neue methodische Ansatz hat 

sich als durchaus er folgreich erwiesen.

Dr. Peter A. Miglus 

Warmbrunner StraBe 38 

D(W)-1000 Berlin 33

7 E. Porada spricht in diesem Zusammenhang allgernein uber „Syro- 

Cilician connections", in: R. W. Ehrich (ed.), Chronologies in Old 

World Archaeology (Chicago/London 1965) 147.
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