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Einige Bemerkungen zur Deutung der Grabenanlagen 

aus dem indogermanischen Sprachgebiet

Von Janos Makkay, Budapest

Mit 9 Abbildungen

Vor kurzem habe ich eine Theorie fiber die Bedeutung der eurasiatischen Grabenanlagen 

im weitesten Sinne veroffentlicht. Kurz zusammengefaBt kam ich zu dem Ergebnis, daB 

der Bau von runden, ovalen oder rechteckigen (bzw. quadratischen) Anlagen aus einem 

oder mehreren konzentrischen Graben, die aufien oder innen mit aufgeworfenem Erd- 

wall, Pfostenreihen oder Palisaden umgeben sind, schon seit dem Neolithikum besonders 

kennzeichnend fur Vorfahren von Volkern der indogermanischen (idg.) Sprachfamilie ist. 

Und dies aller Wahrscheinlichkeit nach schon von der Zeit der idg. Grundsprache an. 

Diese im wesentlichen sehr einfachen Baukonstruktionen bestehen aus einer von der 

AuBenwelt oft nur symbolisch trennenden Einhegung, den dariiberfiihrenden Briicken 

(Eingangen) und einem ebenen — und im allgemeinen fundleeren — Innenraum. Sie 

waren „politischer“ Mittelpunkt, Schauplatz von gesellschaftlichen Ereignissen: Gerichts- 

und Versammlungsstatte, Ort kultischer Handlungen der Gemeinde fur Feiern zu Ehren 

der Gotter. Zu den sakralen Ereignissen gehorten Opfer, Tanze und religiose Gesange, 

wahrscheinlich auch sportlicher Wettstreit (Makkay 1986, S. 13 fl.; Clare 1986, S. 281 fl.; 

1987, S. 457 IT.; Trnka 1986, S. 87 ff.; Lenneis 1986, S. 137 fl.; Whittle 1988, S. Iff.; 

Chapman 1988, S. 21 fl.);. Ein Teil der Menschen- und Tierreste hangt als Bau- oder 

Griindungsopfer mit der Errichtung der Grabenanlagen zusammen; das Erstlingopfer 

(auch die Darbringung von Werkzeugen usw.) war dagegen eher Teil des Gemeinschafts- 

opfers. Wahrend soldier Zeremonien konnten aber blutige Opfer in den Einhegungen 

(in Opfergruben und den Graben) dargebracht werden.

Es ist bekannt, daB viele nicht-idg. Volker ahnlich formierte Gemeinschaftszentren 

batten (Evans 1988, S. 48). Eines der Ziele dieser Zusammenfassung ist es, jene Eigen- 

heiten (= ethnische Spezifika) von Grabenanlagen auszuweisen, die sowohl einzeln als 

auch gemeinsam nur fur Gemeinschaftsanlagen idg. Volker (d. h. deren fruhere und 

spatere Dialekte) kennzeichnend waren. Wenn man anstrebt, diese „Faustregeln“ (Mod- 

derman 1983—1984, S. 347 ff.) fur ein immer groBeres idg. Gcbiet auszuweisen, kdnnte 

man zeitlich in die Nahe der Gegenwart kommen. Die Zahl dieser „Faustregeln“ ver- 

inehrt sich immer mehr (Clare 1986; 1987; Trnka 1986, S. 101 f.; Lenneis 1986, S. 172 f.). 

Ziel ist jedoch nicht, deren Zahl zu erweitern oder die bekannten aufzuziihlen. Vielmehr 

seien die neuerlich bekannt gewordenen archiiologisdien und schriftlichen Daten betrach- 

tet, die im Gebiet eines idg. Dialektes (bzw. einer idg. Sprache) das Vorhandensein von 

bestimmten Einhegungen im Sinne gemeinschaftlich-religioser zentraler Bezirke beweisen 

konnten.

Die friihesten Grabenanlagen sind heute in Mitteleuropa jene aus der Linienbandkera- 

mik und von deren spateren Abkommlingen (Stichbandkeramik, Lengyel-Kultur, Ros- 

sener Kultur, Trichterbecherkultur [TRB] usw.). Es gibt keine gut vergleidibaren Vor-
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laufer aus dem Spatpalaolithikum (Makkay 1986, S. 24 f.; Dennell 1983, S. 93: „sites 

which contain too much ceremonial evidence to represent the material needs of one auto

nomous subsistence group, ... three of the four structures at Mezherich [Meziritchi] 

were each made from more than 15 tons of mammoth bone, many of which were positio

ned in a highly patterned manner, involving herring-bone arrangements of skulls and 

mandibles and sections of walls built alternately of long bones and mandibles."; Softer 

1981; Meziritchi: Beregovaia 1984, S. 121; Boriskovskii 1984, S. 168, 177, 190 ft., 199 f., 

212, 227 f., 231). Einstweilen kennt man wenige aus der Stichbandkeramik, die meisten 

sind junger (Lengyel-Kultur, Rossener Kultur). Sparliche Angaben aus einer friihen 

Phase der Linienbandkeramik gibt es derzeit hauptsachlich aus Transdanubien (Makkay 

1986, S. 22 Anm. 27; Whittle 1988, S. 1; Liming 1988, S. 155 ft.). In ganz Mitteleuropa 

ist am haufigsten die runde oder ovale Form der Kreisgraben vertreten. VerhaltnismaBig 

friih begegnet man aber auch der quadratischen Anlage (z. B. Makotrasy: Makkay 1986, 

S. 24 Anm. 42). Heute wird allgemein angenommen, daB der Ursprung der friihesten 

siidskandinavischen Anlagen (aus TRB- und Streitaxtkreis) und der englischen henge

monuments auf die friihen mitteleuropaischen Grabenanlagen zuriickgefiihrt werden 

muB.

Beziiglich der idg. Einzelvblker (bzw. Gruppen von diesen) und friiher idg. Wohn- 

gebiete hieBe das, daB im „urgermanischen“ Raum (Siidskandinavien und westliche 

Halfte des norddeutsch-polnischen Flachlandes) die ersten Grabenanlagen wahrend der 

TRB-Kultur gebaut wurden und auf spate, nachbandkeramische Anlagen Mitteleuropas 

direkt zuruckgehen (Clare 1987, S. 464). Man kennt siidskandinavische Grabenanlagen 

bis in die Streitaxt-Zeit hinein, deren wichtigste Eigenschaften mit den etwas alteren oder 

gleichzeitigen mitteleuropaischen vergleichbar oder sehr ahnlich sind (Alvastra, Arupgard, 

Bjerggard, Bundso, Biidelsdorf, Lent, Sarup, Stavie, Toftum, Trelleborg, Troldebjerg, 

Voldbaek: Andersen 1988; Madsen 1988; Maimer 1986, S. 91 ft.). Ihre Formen weichen 

zumeist vom Kreisgrabentyp ab und sind — den geographischen Gegebenheiten ange- 

paBt — auch dreieckig. Besonders interessante Angaben lieferte die Anlage von Alvastra, 

deren Bau mit Unterbrechungen 42 Jahre dauerte (Maimer 1985, S. 11 ft.; 1986). Solche 

TRB- und streitaxtzeitlichen Bauten waren hochstwahrscheinlich Vorlaufer der altnor- 

dischen Versammlungsstatte (Wolqgiewicz 1977, S. 64—66; Makiewicz 1988, S. 104), 

dem runden, geweihten Gerichtsplatz („Dingstatte“); allerdings fehlt noch das spiitbronze- 

zeitliche Zwischenglied. Man weiB, daB das Wort ping „zur indogermanischen Wurzel 

+tenk gehort, mit der Bedeutung ,ziehen, dehnen, spannen', aber vielmehr ein Wort fiir 

die Technik des Lehmbewurfes der Hauswand" darstellt (de Vries 1961, S. 610 f.; An

dersson 1986, S. 1—9). „Dingstatten“ kbnnten die Steinkreise der vorromischen Eisen- 

zeit gewesen sein, ebenso die nordeuropaischen Mooropferplatze im 3. bis 1. Jh. v. u. Z. 

(Makiewicz 1988, S. 85, 104). Derartiges entdeckte man bereits im vergangenen Jh. im 

norddeutschen und danischen Raum. Uber das Aussehen solcher Opferstatten haben die 

Ausgrabungen in Oberdorla, Kr. Muhlhausen (Thuringen/DDR) (Abb. 1), neue Hinweise 

erbracht: „sakrale Abgrenzungen der Kultstatten durch Flechtwerk oder senkrecht in das 

Moor gesteckte Pfahle, Ruten oder Zweige, zwischen denen sich . .. zuweilen beschnittene 

Stabe befanden" (Behm-Blancke 1983, S. 381). Einzelne Teile der altnordischen Litera- 

tur kbnnen mit archaologisch belegten Anlagen gut verglichen werden. Kap. 54 der Egils- 

saga beschreibt z. B. eine „Haselstangenabsteckung am Gerichtsplatz der Insel Gula in 

Nordhordaland, der als Ort der groBen Versammlung als heilig gait." „Das Gedicht ,Mus- 

pilli* berichtet von einer abgegrenzten Gerichtsstatte und die Lex Ribuaria von einem Eid 

,vor des Kbnigs Gerichtshiigel im Kreise und im HaselnuBgehege, das ist innerhalb der 

Zweige'“ (Behm-Blancke 1983, S. 381; de Vries 1956, S. 374). So verbinden manche 

Forscher kaum zufallig diese Dingstatten, d. h. die runden geweihten Gerichtsplatze, mit
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Abb. 1. Der sakrale Bezirk von Oberdorla (Thiiringen, DDR) im altgermanischen Moorheilig- 

tum (nach Behm-Blancke 1983)

dem von Homer (bes. II. 18,504) beschriebenen ,Heiligen Kreis4 — hierds kuklos (Kolb 

1981, S. 11 Anm. 24; Clare 1987, S. 470; Benveniste 1973, S. 458; vgl. auch IL 23,708 

bis 710).

Die einstweilen nur sehr kurzen Darlegungen von M. Gusakov (1987 a, S. 22 fl.; 1987 b, 

S. 89 f.; Gusakov/Kulakov 1988) beziehen sich z. T. auf die altnordischen-urgermani-
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schen, teilweise aber urbaltischen Anlagen. Bis heute verfiigt man fiber keine genauen 

Angaben zu sakralen Kultgehegen im urspriinglichen Wohngebiet der altbaltischen 

Stamme, so daB die ethnische Stellung der west- und nordestliindischen, burgahnlichen 

Anlagen mit ganz niedrigem Ringwall aus der romischen Eisenzeit (z. B. die Burg MasSU 

in Laanemaa) ungewiB ist. Es fragt sich sogar, ob einige von ihnen nicht vielleicht als 

echte Burgen oder als Kultstatte bzw. Einfriedung fur das Vieh benutzt worden sind. 

Die Kulturschicht scheint meistens zu fehlen oder hinterliefi schwache Spuren in der Nahe 

des Walls (z. B. Massu in Laanemaa). Die Chronologic dieser niedrigen Ringwalle blieb 

jedoch unklar (Tonison 1985, S. 103; vgl. nodi Jaanalinna bei Varbola: Moora 1939, 

S. 183 ff., Abb. 130).

In den letzten Jahren erhohte sich, hauptsachlich auf franzosischem Gebiet westlich 

vom Rhein und nordlich der Seine, die Zahl der Grabenanlagen der spatesten Linien- 

bandkeramik, der Epilinienbandkeramik und der Rossener Kultur (Burgess u. a. 1988). 

Es ist schwer zu beweisen, daB zwischen ihnen und den viel spateren kejtisehen Anlagen 

(Viereckschanzen) (Abb. 2) eine kontinuierliche Verbindung bestand. Doch bestatigen 

schon friiher und auch neuerlich bekannt gewordene Details, daB die Viereckschanzen in 

direkter Tradition altindogermanischer Bauten standen. Zwischen Anlagen der friihesten 

Bronzezeit und der Keltenzeit gibt es einstweilen wenig Verbindendes, obzwar der .,Colo

ring" (Roder 1948; Clare 1986, Abb. 6,9; 1987, S. 466) und die bronzezeitlich/friiheisen- 

zeitlichen henge-artigen Denkmaler (Clare 1987, S. 466, 470 IT.; Cakovice bei Prag: Filip 

1970, S. 63, Taf. 1,2) einen Ubergang bedeuten kbnnen. Besonders die groBe Ahnlichkeit 

einer zur Urnenfelderkultur gehorenden Viereckschanze (11. Jh. v. u. Z.) (Piggott 1965, 

S 232 ff., Abb. 131 f.) mit denen von Libenice und Gournay I (Rybova/Soudsky 1962; 

Brunaux 1983—1984; 1985; Slofstra/van der Sanden 1987, S. 125 ff.) ist zu erwiihnen. 

Von dort stammen bisher die ausfiihrlichsten Angaben fiber ein keltisches Sakralgehege. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dafi das groBe „Rundhaus“ des Helden von Ulster kein Wohn- 

haus bedeutet, sondern eine spate Erinnerung an viel altere Kreisanlagen (henge enclo

sures) ist (Piggott 1965, S. 237 f.; Cross/Slover 1936, S. 254 ff.; „Bricrius Feast"). Einige 

Beschreibungen in dieser aufgezeichneten (8. Jh. u. Z.) irischen Heldensage erinnern sehr 

an die im Inneren der Kreisanlagen rekonstruierbaren Oberflachenbauten:

Abb. 2. Die keltische Viereckschanze von Gournay-sur-Aronde (Frankrcich) aus dem 

1. Jh. v. u. Z. (nach Brunaux 1983—1984)
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„a spacious house was built by him [Bricriu]. ... Its pillars and frontings splendid and 

costly, its carving and lintel-work famed for magnificence. The house was made in this fashion: 

on the plan of Tara’s Mead-Hall, having nine compartments from fire to wall, each fronting 

of bronze thirty feet high, overlaid with gold. In the fore part of the palace a royal couch 

was erected for Conchobar high above those of the whole house. . .. The nature of the work

manship was on a par with the material of the edifice. It took a wagon team to carry each 

beam, and the strength of seven Ulstermen to fix each pole, while thirty of the chief artificers 

of Erin were employed on its erection and arrangement. .. . Windows of glass were placed 

on each side of it, and one of these was above Bricriu’s couch, so that he could view the hall 

from his seat, as he knew the Ulstermen would not allow him within. . . . Cu Chulainn upheaved 

the palace just over against his bed, till the stars of heaven were to be seen from underneath 

the wattle. . . . Thereupon Cu Chulainn let the palace down until seven feet of the wattle 

entered the ground; the whole stronghold shook, and Bricriu’s balcony was laid flat to the 

earth in such a way that Bricriu and his queen toppled down until they fell into the ditch 

in the middle of the courtyard among the dogs. . .. Thereupon the Ulstermen came into the 

stronghold, and the palace is left to them as recounted, viz., seven circles and seven com

partments from fire to partition, with bronze frontings and carvings of red yew. .. . The Ulster 

heroes went round from one door of the palace to the other, ...“ (Cross/Slover 1936, S. 254).

Die tausendjahrige Entwicklung (fireplace in the centre, seven circles, ditch in the cour

tyard, two or more doors of the ,palace1 etc.) ist im Westen schwer zu verfolgen. Wahr- 

scheinlieh wurde die runde/ovale Anlage spater von der quadratischen bzw. Viereck- 

schanze abgelost; und anstatt des leeren Innenraumes friiherer Kreisgraben (mit ein- 

fachen oberirdischen Bauten und/oder eingetieften Opfergruben) stand in der Latene- 

Zeit innerhalb der Schanze das Heiligtum.

Die archaologische Hinterlassenschaft der in Italien eingewanderten Italikerstamme 

enthalt einstweilen keine Belege fiir sakrale Wallanlagen. Eventuell mussen jene Anlagen 

erwahnt werden, die man als castellieri aus den Provinzen Veneto und Friuli in Nord- 

italien kennt; diese sind viereckig oder von unregelmaBiger Form. Der 4 bis 5 m hohe 

(manchmal nur 0,6 bis 1,0 m) Wall umschlieBt ein flaches Gebiet. AuBerhalb des Walles 

befindet sich manchmal auch ein Graben, manchmal kommen sogar zwei bis drei Schan- 

zen vor. Sie datieren von der spaten Bronzezeit bis zur romischen Eroberung. Einige 

Forscher halten sie fiir „Observatorien“ zur Sonnenbeobachtung (gemeinsam mit den 

motta-Hiigeln) (Aveni/Romano 1986, S. 23 ff.). Um die Zusammenhange mit den weit 

alteren mitteleuropaischen Grabenanlagen zu klaren, sind weitere Forschungen not- 

wendig.

Die Bcschreibung der Stadtgriindung Roms trifft besser auf die mitteleuropaischen 

Kreisanlagen zu. Besonders Plutarchos beschreibt im Romulus, Kap. 11, die viergeteilte 

kreisformige Roma quadrata auf einem Platz irgendwo in der Umgebung des comitium, 

d. h. vor dem spateren Apollontempel:

„11. . .. Es wurde namlich auf dem jetzigen Comitium eine runde Grube ausgehoben und 

Erstlinge von allem was man der Sitte nach als gut oder der Natur nach als notwendig in Ge- 

brauch hatte, da hineingelegt. Zuletzt brachte jeder eine Handvoll Erde aus dem Lande, wo- 

her er gekommen war, und warf sie darauf, und dann riihrte man alles zueinander. Diese 

Grube benennen sie mit demselben Worte wie das Weltall: mundus. Hierauf beschrieb man 

um sie wie um das Zentrum eines Kreises die Stadtgrenze. Der Griinder [Romulus] befestigt 

an einem Pflug eine eherne Pflugschar, spannt einen Ochsen und eine Kuh davor und zieht 

selbst, rings an der Stadtgrenze entlanggehend, eine tiefe Furche, und Aufgabe der Hinter- 

hergehenden ist es, die Schollen, die der Pflug aufwirft, nach innen zu werfen und darauf zu 

achten, dafl keine drauflen liegen bleibt. Durch diese Linie bestimmen sie den Verlauf der 

Mauer, und man nennt sie zusammengezogen pomerium, das heiBt hinter der Mauer (= post- 

moerium). Wo man ein Tor einzulegen beabsichtigt, zieht man die Pflugschar daraus, hebt den 

Pflug hinuber und schafft so einen Zwischenraum. Daher gilt die ganze Mauer als geweiht 

auBer den Toren; hielte man auch sie fiir geweiht, so ware es ja ein religioser VerstoB, Dinge, 

die notwendig, aber nicht rein sind, hereinzuholen oder hinauszubefordern." (dazu nodi Ovid, 

Fasti 4, 820—824).
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A. Szabo (1955, S. 217 IT.; 1956, S. 243 IT.) hat eindeutig bewiesen, daB diese von Ro

mulus begrundete kreisformige Roma quadrata (mit mundus, also Opfergrube in der 

Mitte) keineswegs Rom selbst, d. h. der urspriingliche Stadtbezirk war, sondern eher ein 

sakraler Ort gesellschaftlichen Lebens, eine Art von Agora, und aufierhalb der altesten 

Ansiedlung auf dem Palatium lag (erst ab Renaissance Palatinus genannt). Die Kreisform 

dieser uralten Anlage mit ihren erdbriickenartigen Eingangen, das Grubenopfer in der 

Kreismitte und auch die sakrale Unberiihrbarkeit des Erdwalles (besonders die Aufsehiit- 

tung der geackerten Erdschollen auf der inneren Seite des Grabens) entsprechen einigen

2

Abb. 3. Friihslawisches Heiligtum von Zbruch, Bogit-Berg (Ukraine, UdSSR). 1 = kreisformige 

Grubenopferstelle, 2 = Gesamtplan (1 Erdwall, 2 Graben, 3 Eintiefungen, 4 Hausgrundrisse, 

5 Steine, 6, 7 Grabungsflachen, 8 Abhang, 9 Schlucht (nach Rusanova/Timostchuk 1986)



Zur Deutung der Grabenanlagen aus indogermanischem Sprachgebiet 477

lypischen Merkmalen der mitteleuropiiischen spatneolithischen Grabenanlagen, fur die 

gleiche Zeit der kreisrunden agora der Griechen — der Tholos — als sakraler Versamm- 

lungsplatz. Ein weiteres, heute unlosbares Problem ist, daB die Griindung von Roma 

quadrata auf Grund etruskischer sakraler Brauche und schriftlicher Urkunden durchge- 

fiihrt wurde (Plutarch, Romulus, Kap. 11).

Besondere Aufmerksamkeit muB einer fruhslawischen Wallanlage gewidmet werden. 

Sie befmdet sich im ukrainischen Tarnopol-Gebiet, wo der FluB Zbrutch in den Dnjestr 

flieBt, auf dem Gipfel des 428 m hohen Bogit-Berges (Abb. 3). flier wurde auf ein friih- 

eisenzeitliches Heiligtum ein ostslawischer Sakralbezirk gebaut. Innerhalb des Erdwalles 

befmdet sich der Graben. Im umschlossenen Raum befand sich ein Steinring von 17 m 

Durchmesser. In seiner Mitte bildeten acht symmetrisch angeordnete flache Opfergruben 

einen Kreis von 9 m Durchmesser, ein Teil von ihnen barg Reste von Kinder- und 

Manneropfern. Der Eingang lag nordlich. In der Mitte des inneren Kreises stand in einer 

Grube ehemals das Idol von Zbrutch, das in der Mitte des 13. Jh. u. Z. beim Nahen der 

Tataren herausgenommen und in den FluB versenkt wurde. Auf der Hbhe der urspriing- 

lich eisenzeitlichen Walle lagen flache Opferplatze. In der Ebene vor dem Haupteingang 

(die von einem Graben umgeben war) stand ein Gemeinschaftsgebaude von 60 m Lange 

und 6—8 m Breite (Rusanova/Timostchuk 1986, S. 90 f.).

Aus dem groBen Gebiet indoiranischer Dialekte besaB man bisher noch keine archao- 

logischen Befunde zu diesem Anlagentyp fur die Indoarier. Eine Ausnahme bildet viel- 

leicht das aus dem 6. Jh. u. Z. stammende Heiligtum von Kafirkala (Kolchosabad, Tadji

kistan), ein mit zweifacher Steinmauer umgebener runder Raum (Pugatchenkova 1986, 

S. 42, Abb. 22). AuBer bekannten Angaben aus dem Rigweda sollen Beschreibungen aus 

der Satapatha-Brahmana erwahnt werden, die sich auf pur-ahnliche Wallanlagen be- 

ziehen konnen (Eggeling 1966, XI, S. 1 f., XIII, S. 372 f.):

1. Verily, Pragapati, the Sacrifice, is the Year: the night of new moon is its gate, and the 

moon itself is the bolt of the gate.

2. And when one lays down the two [sacrificial] fires at new moon, — even as one would 

enter a stronghold by the gate, when the gate is open, and would thence reach the world 

of heaven, so it is when one lays down the fires at new moon.

3. And if one lays down the fires under a (special) asterism, — just as if one tried to enter 

a stronghold, when the gate is closed, in some other way than through the gate, and failed 

to get inside the stronghold, so it is when one lays down the fires under an asterism: let 

him therefore not lay down the fires under an asterism.

4. On the same day on which that one (the moon) should not be seen either in the east or in 

the west, let him fast, for it is then that he (the moon) comes to this world, and on that 

(day) he abides here (on the sacrificial ground).

3. Day by day, after speech has been released, when, on the completion of the Agnishomiya 

(animal sacrifices), the Vasativari (water) has been carried round (the sacrificial ground).

5. There are twenty-one sacrificial stakes, all of them twenty-one cubits long. The central one 

(standing by or opposite the fire) is of raggudala wood; on both sides there of stand two 

pitudaru (deodar) ones, six of bilva wood (Aegle Marmelos) — three on this side, and three 

on that, — six of khadira (Acacia Catechu) wood — three on this side, and three on that, — 

six of palasa wood — three on this side, and three on that.

Weiteres bietet die fiinfte Sammlung der Sutta-pitaka, die Khuddaka-nikaja Dsataka 

(d. h. Geburtserzahlungen), deren Ursprung Buddha selbst zugeschrieben wurde. In Er- 

zahlung 62 heiratet ein Brahmane ein Madchen, das von Geburt an in dessen Haus er- 

zogen worden war und nie einen Mann zu Gesicht bekam. Es wurde in einem von siebcn
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Schanzen umgebenen Turin gehiitet (Schmidt 1924, S. 73; Cowell 1973, S. 152: . the

. .. house was seven stories high and had seven gateways . .

Auf Grund alterer und neuerer Grabungen sind aus den altiranischen Sprachgebieten 

des sowjetischen Zentralasien, aus Afghanistan und dem Iran vor allem monumentale 

sakrale Wallanlagen bekannt. Interessanterweise bestanden dort im allgemeinen sehr 

groBe runde und quadratische Heiligtumer nebeneinander. Die Form der Opferaltare 

(vor allem Feueraltare und Opfergruben) zeigt eindeutig eine Entwicklung in Richtung 

der persischen Feuerheiligtiimer. Verbindungslinien zwischen dem Rundheiligtum von 

Daschli 3 (Bronzezeit, 2. Halfte des 2. Jt. v. u. Z.), den Heiligtiimern der Gegend von 

Khoresm (Kalaly gir, Kyzeli gir), dem runden Heiligtum von Zendan-i Suleiman (— Ge- 

fangnis des Salomo, Nordwest-Iran, 8.-7. Jh. v. u. Z.) und jenem von Firuzabad (3. bis 

2. Jh. v. u. Z.) waren zu sehen. Interesse beanspruchen im gleichen Zusammenhang der 

quadratische Sakralbezirk von Dahan-i Ghulaman (Gebaude QN3, iranisches Sistan, 6. bis 

5. Jh. v. u. Z.) und in Afghanistan die runden Heiligtumer von Kutlug Tepe und At- 

Tschapar (beide aus der Mitte des 1. Jt. v. u. Z.) (Sarianidi 1985, S. 417 ff.; 1986, S. 47, 

58 ff.; Roth 1979, Taf. 10 f.; Genito 1986, S. 319 ff.; Storm 1974, S. 35 ff.; Scerrato 1979, 

S. 709 ff., Anm. 1; Francfort 1985, S. 379 ff.; Makkay 1986, S. 14 ff.; Achundov 1986, 

S. 37 ff., Abb. 21—25, 51; Bulatov 1988, S. 29 ff.). Die Forschungsmeinung verbindet 

diese heiligen Bezirke mit den vara-artigen Wallanlagen der altiranischen Quellen. Wahr- 

scheinlich bezieht sich neben den Angaben des Videvdats (2.4,10) die Beschreibung bei 

Herodotos (I, 98—99) uber die Stadt des Deiokes (Egbatana) auf eine solche, mit sieben 

farbigen Mauern umgebene „Stadt“, also den heiligen Bezirk (vara):

Deiokes forderte die Meder auf, „ihm eine der koniglichen Wiirde angemessene Wohnung zu 

bauen und durch eine Wache von Lanzentragern ihn sicher zu stellen. Das thaten auch die 

Meder; sie erbauten ihm einen groBen und festen Palast an der Stelle, ... Darauf, sowie er die 

Herrschaft erlangt hatte, zwang er die Meder, eine Stadt zu bauen, und darauf alle Sorge zu 

Wenden, die iibrigen aber weniger zu beachten. Auch darin folgten ihm die Meder, und so 

erbaute er eine groBe und Starke Feste, die jetzt Agbatana heiBt (mit sieben Ringmauern), 

von welchen eine in der andern eingeschlossen war. Es war aber diese Feste also angelegt, 

daB eine Ringmauer bloB urn die Rrustwehr holier war als die andere: daB dies aber so an- 

ging, dazu half auch die Lage des Ortes, der ein Hugel war. Es war die auch darum so ein- 

gerichtet, weil in dem letzten dieser Mauerkreise, deren es in allem sieben waren, die konig- 

liche Burg und der Schatz sich befand; es kommt aber der groBeste dieser Mauerkreise an Um- 

fang so ziemlich gleich dem Umkreise von Athen. Die Brustwehren des ersten Mauerkreises 

sind weiB, die des zweiten schwarz, des dritten purpurrot, des vierten blau, des fiinften hell

rot: so sind die Brustwehren aller Kreise mit Farben bestrichen, nur die zwei letzten haben, 

die eine versilberte, die andere vergoldete Brustwehren. 99. Diese Feste erbaute Dejokes fur 

sich und um seine Wohnung: das ubrige Volk muBte ringsherum um diese Feste wohnen.“

Fiir die westiranischen Sky then liegen neuere Entdeckungen aus dem Kuban-Gebiet (in 

Adigei) vor (Abb. 4). Hier befinden sich 1 km voneinander entfernt die friihbronzezeit- 

lichen Kurgane von U1 und Uliap. Die Skythen batten im 4. Jh. v. u. Z. auf einigen die

ser Kurgane kreisformige Opferbezirke angelegt. Ein Kreis von 100 m2 war von einem 

2,0 bis 2,5 m hohen Wall umgeben, der Graben befand sich darin. Im Innern standen 

im Kreis acht Saulen, in der Mitte eine groBe Holzsaule. Im Siiden war der Eingang. Auf 

der Schanze wurden als Reste von Opfern Pferde- und Kinderskelette gefunden. Die 

Spitzen der Holzsaulen krdnten Holzrader (Sonnensymbole). Im Kreis fand man Uber- 

reste reicher Brandopfer, vor allem Ton- und MetalIgefafie, Goldsachen usw. Solche Kreis- 

anlagen werden teilweise mit den Opferformen des Rigweda, teilweise mit iranischen 

Kreisheiligtiimern (vara) sowie mit der Beschreibung Herodots (4,62—63) uber die fiir 

den Kriegsgott Ares gebauten Opferstiitten in Verbindung gebracht (Balonov 1987, 

S. 38 ff.; Leskov 1985, S. 32, 36).
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Abb. 4. Skythisches Rundheiligtum aus dem 4. Jh. v. u. Z. auf dem friihbronzezeitlichen Kurgan 

von Ul, Nr. 1 von 1898 (autonomes Gebiet Adigei im Nordkaukasus, UdSSR) (nach Balonov 

1987)

Ein wichtiges Denkmal aus dem Gebiet des nordthrakischen oder “getodakischen“ 

Dialekts ist die im 4. Jh. v. u. Z. gebaute Anlage von Bututcheni (Moldauische SSR) 

(Abb. 5). Sie steht auf einem hohen Bergsporn, der durch drei starke Walle abgeriegelt 

war. Zur Anlage gehoren zwei gerade, senkrecht auf die Walle und den Anhang laufende 

Heckenpalisaden zwischen zweitem und drittem Wall und drei Eingange. Direkt auf dem 

Felsen lag ein ebener, runder Raum von 9 m Durchmesser. Darum standen 12 Holz- 

pfahle. Im Innern waren neun Pfahle in Hufeisenform angeordnet, darin befand sich ein 

0,20 bis 0,30 m hoher Steinhaufen von 1,3 X 2,0 m mit rotgebranntem Oberteil als Altar. 

I. T. Nikulidze (1987, S. 72 ff.) meint, daB ein uraltes heidnisches Heiligtum vorliegt, das 

im Dienste des Sonnen- und Mondkultes stand (vgl. audi Gusakov 1987; Domaradski 

1988; Salkin u. a. 1988; Donchev 1988). Er vergleicht es in seiner Bedeutung mit der 

von Stonehenge. Dieses Ringheiligtum steht in enger Verbindung mit dem am Mittellauf 

des Dnjestr gefundenen urslawischen (?) Heiligtums von Dolinani und den in Sieben- 

biirgen ergrabenen spateren (1. Jh. v. u. Z. bis 1. Jh. u. Z.) dakischen Rundheiligtiimern 

(Smirnova 1980, S. 335 f.; 1983, S. 309; Mitrea u. a. 1962, Taf. 1,3).

Von letzteren stammen die wichtigsten aus der dakischen Konigsburg von Sarmize- 

getusa im transsylvanischen Zentralgebirge. In erster Linie ware das „groBe Kalender- 

heiligtum" mit 29,4 m Durchmesser zu nennen (Abb. 6). „Dies weist drei konzentrische
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2

Abb. 6. Das Heine (1) und das grofie (2) Kalenderheiligtum in der dakischen Konigsburg von 

Sarmizegetusa aus dem 1. Jh. u. Z. (Gradis tea Muncelului, Rumanian) (nach Oppermann 

1980)

31 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 73
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Ringe und im Zentrum eine hufeisenformige Anordnung auf. Den AuBenkreis hatte man 

aus 104 Andesitblocken errichtet. Der zweite Kreis setzt sich aus 180 niedrigen Andesit- 

pfeilern und 30 Blocken zusammen. Dabei folgt immer auf eine Reihe von sechs Pfeilern 

ein Andesitblock, so daB insgesamt 30 Gruppen existieren. Beim dritten Kreis schlieB- 

lich wurden die Holzpfeiler durch je vier bzw. drei Steinblocke in Gruppen von 17, 18, 

16 und wieder 17 Pfeilern untergliedert. Die hufeisenformige Anlage im Zentrum be- 

steht aus zwei Gruppen von jeweils zwei Steinblocken und insgesamt 34 Holzpfeilern 

(Oppermann 1984, S. 138 f., dort weitere Lit.; Bobancu u. a. 1980). Das „kleine Ka- 

lenderheiligtum*’ „besteht nur aus einem Kreis von 101 niedrigen Andesitpfeilern, die 

durch 13 Blocke aus dem gleichen Material in elf Gruppen von je acht und je einer Gruppe 

von jeweils sieben sowie sechs Pfeilern gegliedert werden (Oppermann 1984, S. 183 f.; 

Daicoviciu 1971; Cri^an 1979).1 Allgemein wird diesen dakischen Rundheiligtiimern eine 

astronomisch-religiose Bedeutung zugeschrieben.

Zweifelhaft aber ist bis heute, in welchem Verhaltnis diese geto-dakischen Rundheilig- 

tiimer zu den griechischen Tholoi standen. Fruher sah man den Ursprung der Tholos 

(eines steinernen Rundbaues) in mykenischen Kuppelgrabern oder den sogenannten 

Heroengrabern, fiihrte sie sogar auf die runde Form des Herdes oder Altars bzw. auf die 

Rundhiitte zuriick. Heutige Auffassungen verwerfen diese Vergleiche: „die Entstehungs- 

phase der Tholos wird mit dem Auftreten des Lehmziegelbaus in spatgeometrischer Zeit 

anschaulich, . . . und die formale Vollendung der Tholos im Typus des Peripteros, der 

schon in archaischer Zeit erfunden wird, lafit sich in der Spatklassik nachvollziehen 

(Seiler 1986, S. 3). „Die Bauform des mykenischen Kuppelgrabes hat keinen EinfluB auf 

die nachfolgende Entwicklung der Tholoi geiibt. . .. Die prahistorische Rundarchitektur 

brach auf dem Hohepunkt ihrer Entwicklung, den sie in Form der spatmykenischen 

Kuppelgrabbauten erreicht hatte, unmittelbar ab und hinterlieB ein gestaltloses Vakuum 

von vielen Jahrhunderten. . . . Der Rundbau erscheint in geometrischer Zeit in einer 

monumentalen Bauform, die mit den prahistorischen Hypogaen architektonisch grund- 

satzlich nichts zu tun hat. In welchem historischen Zusammenhang kann sich der Ent- 

stehungsprozeB der Tholos vollzogen haben?" (Seiler 1986, S. 148).

Eine Mbglichkeit sei hier kurz angedeutet, die den Ursprung der Tholos in den fruh-, 

mittel- und spathelladischen Kreisanlagen sucht. Von diesen sind die folgenden am wich- 

tigsten:

Lerna: runder, niedriger Hfigel von 19 m Durchmesser, dessen FuB mit einem Steinring um- 

geben ist. Datierung: Schicht Lerna IV, fiber dem „House of Tiles“, d. h. Fruhhelladisch III. 

Bedeutung: unbekannt (Makkay 1983; 1986, S. 26, Anm. 53).

Dendra: niedriger, mindestens Im holier Steinhugel in Flache E, Schicht 4. Datierung: gleidi- 

zeitig mit Steinring von Lerna. Bedeutung: praktische Funktion ausgeschlossen (weder Ge- 

baudefundament noch Mauer) (Astrom 1986, S. 93 f.).

Otzaki Magula (Thessalien): „Verteidigungsgraben“, wahrscheinlich aus der Rachmani-Zeit; 

besteht vermutlich aus zwei parallel verlaufenden Graben und einer inneren Palisade (Pfosten- 

gruben). Meine hypothetische Rekonstruktion sahe darin die Einhegung eines groBen, mittle- 

ren Raumes im Tell. Nadi V. Milojcic (1983, S. 12 ff., 29) ist diese Anlage alleinstehend auf 

dem Balkan: „solche Befestigungsanlagen sind aus dem agaischen Bereich bisher unbekannt

1 Vgl. nodi die weitreichenden, aber unbegrundeten Folgerungen und mythologischen Ver

gleiche von A. Vulpe (1988) zu den latenezeitlichen, tatsadilidi aber dakischen Hohenanlagen. 

Einen mittelbronzezeitlichen, lokalen Vorlaufer der letztgenannten ostkarpatisdien-westukrai- 

nischen eisenzeitlidien (d. h. thrakischen, thrakodakisdien, dakischen usw.) Wallanlagen darf 

man wahrscheinlich in der Wallanlage von Oarja de Sus im nordlidien Transsylvanien und 

selbstverstandlich in gleichzeitigen, aber bis heute nodi nicht untersuchten Anlagen sehen 

(Ausgrabungen von K. Kacso, Baia Mare = Nagybanya; unveroff. Funde und Vortrag im 

Jahre 1986 im Ungarischen Nationalmuseum Budapest).
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OTZAKI-MAGULA

Abb. 7. Sogenannte Verteidigungsgraben auf der Otzaki-Magula, Rachmanizeit ? (Thessalian, 

Griechenland) (nach Milojcic 1983, Rekonstruktion vom Verf.)

geblieben. Sieber scheint, daB es sich um ein Kastensystem handeln diirfte, bei dem in ein- 

fachster Form die Liingsbalken hinter den Pfosten liegen und durch den Druck der Erdfiillung 

von innen an diese gepreBt wurden. .. . Aus den Profilschnitten ist einigermaBen ablesbar, 

daB das Pfostenkastenwerk etwa parallel zu den Verteidigungsgraben lief. ... Leider sind die 

beiden Verteidigungsgraben 1 und 2 stratigraphisch eindeutig alter, da sie von der Schicht 3 

des oberen Aufschuttungshorizontes iiberlagert sind, wahrend diese von den Pfostengruben 

eindeutig geschnitten wird. . . . Der Verteidigungsgraben 3 ist zwar im Inhalt mit dem Pfosten

kastenwerk anscheinend gleichzeitig, aber fast 10,0 m entfernt, was dagegen zu sprechen 

scheint, daB beide zusammengehoren."2

2 Im Vortrag von J. Aslanis (Athen) auf dem KongreB „Vinca and its world" am 12. Oktober 

1988 (Beograd — Smederevska Polanka) weitere Angaben zu Graben und Palisaden von Otzaki 

Magula und der Akropolis von Dimini. Nadi H. Hauptmann Spuren ahnlicher Graben auch 

auf der Pevkakia-Magula (Vortrag auf gleiehem KongreB). Ein zeitliches und territoriales 

Bindeglied zwischen den thessalischen und mitteleuropaischen Grabenanlagen kann in der 

spatneolithischen „Befestigung“ von Hodmezbvasarhely-Gorzsa (Siidostungarn) und auch in 

den typischen Grabenanlagen der Bodrogkeresztur-Kultur von Szarvas (70.38), Fiizesabony 

(Obstgarten von Pusztaszikszo), Tiszanana-Dinnyehalom (Tiszapolgar-Kultur) und wahrschein- 

lich audi von Szolnok-Zagyvapart vermutet werden (Makkay 1983, S. 45 ff.; Horvath 1988, 

S. 145 ff.; Regeszeti Fiizetek 1:41, 1988, S. 12, 22, 24; A. Sz. Kallay — in diesem Band). 

Neuerdings bietet die mittelbronzezeitliche Grabenanlage von Drama (Bulgarien) mit einem 

Durchmesser von 41,5 X 38,5 m das beste dironologische und territoriale Bindeglied zwisdien 

den kupferzeitlichen Anlagen des Karpatenbeckens und den mittelbronzezeitlichen (und spate- 

ren) polisartigen Anlagen Griechenlands (Fol u. a. 1988, S. 171 ff., Abb. 105 f.).
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Tiryns: friihhelladischer Rundbau (FH II) mit auBerem Durchmesser von 27,6 bis 28,0 m, 

unten aus Stein, oben aus Lehmziegeln bestehender Rundbau. Drei dicht nebeneinander ver- 

laufende konzentrische Mauern umgeben Innenkreis von ca. 10 m, wahrscheinlich zwei Teile. 

Hbhere Teile der Anlage unbekannt. Nach K. Kilian (1986) monumentaler Getreidespeieher, 

andere schlieBen auf sakrale Bedeutung (z. B. Haider 1980).

Ampheion von Theben: nordlich der Kadmeia in die Ebene vorspringender Hugel mit „Grab 

von Zethos und Amphion“. Auf dem Gipfel des Hiigels lag ein Haufen aus gebrannten oder 

luftgetrockneten Lehmziegeln von 20 m Durchmesser, der von zwei breiten, kiinstlichen, in den 

Hiigelhang eingeschnittenen Terrassen umgeben war. Datierung: Friihhelladisch II, ahnlich 

dem darin gefundenen einzigen Steinkistengrab, schon in spathelladischer Zeit ausgepliindert. 

Den Ziegelhaufen bedeckt eine friihhelladische Erdschicht. Bis in byzantinische Zeit keine 

weitere Bebauung. Die Struktur des Ampheions erinnert an sogenannte sakrale Hugel. Es ist 

nicht auszuschlieBen, daB der FuB des Ampheions mit einem Steinring umgeben war (Spyro- 

poulos 1972, S. 16 ff.; 1981; Catling 1973, S. 12; Simpson/Dickinson 1979, S. 246; Konsola 

1981, S. 99 f.; Felon 1976, S. 9 ff., 85 f.; Loucas/Loucas 1987, S. 95 ff.).

Kalapodi in der antiken Phokis: Auf Grund der letzten Ausgrabungen vermutet man einen 

spathelladischen heiligen Bezirk (bisher keine oberirdischen Baureste). Fiir die Topographic 

dieses historischen Heiligtums in mykenischer Zeit ist von Bedeutung, „daB unter dem groBen 

Tempel klassischer Zeit keinerlei mykenische Reste festgestellt werden konnten. ... In der 

Flache K 25 (d. h. in den Grabungsllachen bstlich von der Siidostecke des klassischen Tempels) 

handelt es sich um eine kontinuierlich gewachsene Schichtenfolge innerhalb des mykenischen 

Heiligtums oder Nutzungsareals, das so eine kiinstliche Terrasse bildet und am Siidostrand in 

einem steilen Hang abfallt. ... In den Flachen K 26 und K 27 liegt unterhalb des Ranges, 

auf tieferem Niveau ein Weg oder eine Abraumzone. In der Flache L 26 ist erst die Oberkante 

der mykenischen Schichten erreicht. Die holier gelegene Terrasse der Flache K 25 setzt sich 

im Westen fort. Hier liegt fiber ihr auf einem wesentlich hoheren Niveau ein zweiter, kleinerer 

Tempel hocharchaischer Zeit. Vielleicht ist unter diesem Tempel das Zentrum des mykenischen 

Kultes zu suchen. . . . Die Grabungsfliiche K 25 zeigt einen .. . sehr differenzierten Schicht- 

aufbau mit ihren insgesamt 17 mykenischen Horizonten, und diirften einer einzigen, langer 

wiihrenden Benutzungsperiode angehoren. Baureste mykenischer Zeit sind bisher nirgends 

gefunden worden. . .. Wiihrend der gesamten Nutzungszeit war das untersuchte Gebiet eine 

freie Flache, entweder eine Hofflache, oder aber der offene Vorplatz eines landlichen Heilig

tums, dessen Zentrum ebenso ein Altar wie ein kleiner Kultschrein gewesen sein konnte. Vom 

Bodenfund unabhangige Indizien machen wahrscheinlich, daB es sich um einen freien Platz 

im Heiligtum handelt. . .. Die alteste mykenische Schicht gehort der Phase SH IIIC an, die 

jiingsten mykenischen Horizonte (18—19) enthiellen neben mykenischen schon Scherben, die 

auf einen Ubergang zu nachmykenischen Phasen hinweisen." Es ist wahrnehmbar, „daB schon 

in mittelhelladischer Zeit an demselben Platz ein spater spurlos verschwundener1 Kultort 

lag, . ..“ (Felsch 1981, S. 82 ff.). Obwohl sichere Angaben nicht vorliegen, konnte dieser offene 

Platz von Kalapodi auch eine Opferanlage mit ebener Oberflache und Umwallung gewesen 

sein.

Olympia: ,Grabhfigel‘ des Pelops (altestes Pelopion der Altis). Trotz ungeniigender Befund- 

angaben gibt es bis heute unbeachtet gebliebene Beobachtungen, die H.-V. Herrmann (1972, 

S. 45 ff.; 1980, S. 65 ff.; 1987, S. 426 ff.) zusammengestellt und erortert hat. Unter den spar

lichen Uberresten des klassischen Pelopion (datiert an die Wende vom 5. zum 4. Jh.) stieB 

W. Dbrpfeld bei einer Nachgrabung 1929 auf altere Reste. Er fand eine Reihe hochkant stehen- 

der Feldsteine, die einen deutlich gekriimmten Verlauf zeigte, und schlofi auf einen Steinkreis 

von etwa 30 m Durchmesser. Der Befund wurde als Einfassung des altesten Tymbos des Pelops 

gedeutet, also jiinger als die mittelhelladischen Apsidenhauser und alter als eine mit geo- 

metrischen Votiven durchsetzte ,Humusschicht‘. Das wiirde bedeutcn, daB die alteste Pelopion- 

anlage in mykenische Zeit gehort. Die Steinsetzung konnte unregelmaBige Gestalt gehabt 

haben und lieBe sich beispielsweise zu einem kleineren Oval erganzen. Natiirlich kann die 

Steinsetzung in diesem Fall nicht die Einfassung eines riesigen Grabhfigels von fiber 30 m 

Durchmesser sein, wie W. Dorpfeld ilm sich vorstellte. Ohnehin ist schwer einzusehen, wie eine 

solch schwache Steinsetzung die Erdmassen dieses Hiigels hatte zusammenhalten konnen. 

Dagegen spricht auch, wie A. Mallwitz (1972, S. 135) zu Recht festgestellt hat, die Tatsache, 

daB die mit geometrischen Funden durchsetzte schwarze Schicht den Angaben von W. Dorpfeld 

nach sich nur 0,60 bis 0,70 m oberhalb der Steinreihe hinzieht. Der angenommene Tumulus 

ware also nach nicht sehr langer Zeit eingeebnet und dann wiedererrichtet worden. Die Stein-
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setzung ist am ehesten als einfache Markierung eines heiligen Bezirks zu erklaren. Da dieser 

direkt unter dem griechischen Pelopion gelegen ist, kann es sich nur um einen alteren Vor- 

giinger handeln. Die Anlage inuB vorgeometrisch sein. Dieses alteste Pelopion ist die einzige 

bisher in der Altis festgestellte mykenische Anlage, mehr noch: der archaologische Nachweis 

einer Kulturtradition von mykenischer bis griechischer Zeit an dieser Statte. Der von W. Diirp- 

feld aufgedeckte runde oder ein wenig ovale Raum mit einem Durchmesser von 30 m, inner- 

halb der Steinsetzung, war eine ebene Flache, wo es „wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt 

einen kiinstlichen oder natiirlichen Hiigel gegeben“ hat (Mallwitz 1972, S. 135).

Dieses alteste Pelopion (zusatzlich an griechischen Befunden in erster Linie der Stein- 

kreis von Lerna und der Rundbau von Tiryns, bedingt auch die iibrigen, hier kurz ange- 

fiihrten Anlagen) halte ich fiir eine einzigartige, fiir die mykenischen Griechen besonders 

kennzeichnende Variante der mitteleuropaischen Kreisanlagen. Den Zusammenhang mit 

den grbBtenteils friiheren Grabenanlagen kbnnte die hypothetische Anlage von Otzaki 

Magula bestatigen.

Der von der idg. Grundsprache geerbte Name dieser friihgriechischen runden Raume 

war das vom grundsprachlichen +pel ableitbare Ih'i’/.i1: (Makkay 1986, S. 1311.). In der 

friihesten Zeit (FH III—SH III) gait dieser Name nur fiir diese Bauform, im Sinne einer 

Art von Umwallung. In der griechischen Bronzezeit waren diese runden, von der Um- 

gebung mit einer niedrigen Umwallung abgegrenzten flachen Raume der Schauplatz von 

wichtigen gesellschaftlichen Begebenheiten der einzelnen Gemeinschaften: Gerichts- und 

Tagungsstatte der Volksversammlung. Sie spielten gleichzeitig eine ahnliche Rolle wie 

spater die Agora, wo Feierlichkeiten veranstaltet, Zeremonien verrichtet, Opfer darge- 

bracht und Tanz-, Gesangs-, aber auch Sportwettbewerbe abgehalten wurden. Auf dem 

Gebiet der griechischen Dialekte entfaltete sich aus dem einfachen Typus der Kreisanlagen 

ab der geometrischen Zeit die Tholos als ein Platz des politischen und religiosen Lebens: 

„wir linden die Tholos jedenfalls vorwiegend im Zusammenhang mit dem Gemeinwesen 

und im biTentlichen Zentrum der Poleis, wo sich die Ordnung der politisch-religibsen Ge- 

meinschaft in vielfaltiger Weise ollenbarte. . .. Zusammenhalt, gbltlicher oder heroischer 

Schutz und die Erhaltung des Gemeinwesens oder auch einer Kultgemeinschaft scheinen 

sich durch diese Tholoi vornehmlich zu tradieren. Die Funktion des gemeinschaftlichen 

Mahls bildet eine wesentliche Komponente dieser Bestimmung." (Seiler 1986, S. 149). 

Spater trat immer mehr die politische Rolle der Tholos in den Vordergrund (dabei be- 

wahrte sie ihre religibs-kultische Bedeutung durchaus). Infolge ihres kleinen AusmaBes 

konnte sie die ganze Gemeinschaft einer friihgriechischen Stadt nicht mehr aufnehmen, 

sondern nur Vertreter dieser Gemeinschaft (Priester, Altestenrat usw.). Parallel zu diesem 

Vorgang anderte sich auch der Sinn der urspriinglich eindeutig nur eine bestimmte Bau

form bedeutenden Polis: Sie wurde zum Namen einer staatlichen Gemeinschaft. Die bron- 

zezeitliche Form der ,Polis1 (d. h. eine kreisfbrmige Umwallung) driickte die gentile Ver- 

wandtschaft von Gemeinschaften aus, spater, ab der geometrischen Zeit, bedeutete die 

formell ahnliche Tholos die politische Einheit einer Gebietsgemeinschaft; und selbst die 

Benennung Polis wurde der Name einer Siedlungsgemeinschaft, spater eines Stadtstaates. 

In der mykenischen ,Ubergangszeit‘ bedeutete polls ,Burg‘ — po-to-ri-jo (Morpurgo 1963, 

S. 262) — samt der damit verbundenen Siedlung, bei Homer wird letztere als Polis = 

,Stadt‘ von der t'fTrbgziixZos unterschieden (Pauly 1979, Sp. 976; Cantarella 1984 bis 

1985, S. 1333 f.). All dies wird in zwei Abschnitten der homerischen Dichtungen sehr gut 

dargestellt. Der Schauplatz sowohl des Altestenrates als auch der Faustkampfe war in 

der spiitmykenischen Zeit der Heilige Kreis:

„ Die Greise

SaBen umher im heiligen Kreis auf geglatteten Steinen,

Hatten in Handen die Stiibe der luftdurchtbnenden Boten,
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Abb. 8. Grabhiigel des „PeIops“ in der olympischen Altis mit Spuren des altesten Pelopion 

(nach Herrmann 1972 und Angaben von Dbrpfeld)

Sprangen mit ihnen dann auf und redeten wechselnd ihr Urteil."

und (fiber Telamonios Aias und Odysseus)

„Als sich die beiden gegiirtet, erschienen sie mitten im Kreise" (Bias 18, 504; 23,708— 

710). Aller Wahrscheinlichkeit nach war der heilige Kreis der homerischen Dichtungen 

eine dem mykenischen Steinkreis der olympischen Altis ahnliche runde Anlage (Abb. 8). 

In den spateren Staatsgemeinschaften (bzw. einem Teil davon, da ja nicht die Tholos 

eines jeden griechischen Stadtstaates bekannt ist) wurden bestimmte gesellschaftliche Er- 

eignisse auch weiterhin in den Tholoi abgehalten und darin z. B. politische Entscheidun- 

gen getroffen (man vergleiche den Zusammenhang der Tholos in Athen mit der Institu

tion der 50 Prytanen!) (Seiler 1986, S. 139). Andere, ebenfalls mit bronzezeitlichen Polis- 

Anlagen verbundene und mit grbBerer Tcilnehmerzahl organisierte Gemeinschaftsaktio- 

nen (Sport, Theater, Opferhandlungen, Riten, Feiern, Festversammlungen usw.) wurden 

in andere, speziell geschaffene Gebaude (Theater, Stadion) verlegt. Von nun an bildete 

„die Agora den politischen, religibsen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mittelpunkt 

der Polis, den Brennpunkt ihres bffentlichen Lebens." (Kolb 1981, S. 1). Die Tholos hat 

die urspriingliche Grundform der bronzezeitlichen zcd/rc deutlich geerbt und spater 

weiterentwickelt; die Agora iibernahm eher die wichtigsten Funktionen mit Blick auf 

Massenveranstaltungen (Kolb 1981, S. 19: „Hinsichtlich des ,heiligen Kreises' der Ilias- 

Stelle ist festzuhalten, daB der ienogHVxkog nicht identisch mit der Agora ist, sondern 

nur einen bestimmten, freilich besonders bedeutsamen Teil derselben ausmacht.“). Daher 

existieren uralte Zusammenhange zwischen Form und Funktion der griechischen Tholos, 

der Agora und des Theaters (Kolb 1981, S. 1 If.).

Vom Gesichtspunkt dieses Themas aus betrachtet, ist das anatolische = hettitisch-
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luwische Sprachgebiet auch weiterhin am wenigsten bekannt. Laut hethitischen Quellen 

hieB ein im Freien befindlicher heiliger Bezirk (= Temenos) NAihekur. Suppiluliuma II. 

erzahlt in einer seiner Bauinschriften (CTH 121 II 17—21, IV 1—8) „vom Ban eines 

Felsheiligtums (hekur) fur seinen Vater“ (v. Schuler 1987, S. 71). Mit dieser Frage hangt 

auch der huwasi-Stein und das tarnu-Haus zusammen. Es gibt eine Quelle, nach der das 

sogenannte huwasi betreten (Carter 1962, S. 39 f.) und wo auch kultische Opferhandlungen 

vollzogen werden konnten. Daraus ist auf eine Art von Umwallung und sakrale Bauten zu 

schlieBen. Wahrscheinlich kann man eine Kreisanlage mit doppelter Steinmauer auf dem 

steilen Felsberg von Kizildag (Lykaonien, sudlich von Catal Hiiyuk) mit dem Ausdruck 

NA4/ie/jttr in Zusammenhang bringen. Laut K. Bittel (1986, S. 106 f.) „since the time of 

Bamsay’s (1909) visit to Kizildag, it has been known not only that the rode relief of 

Hartapus and several Hittite hieroglyphic inscriptions existed there, but also that there 

were architectural remains. Giiterbock has confirmed their existence from first-hand ob

servation and has related reports of fortification walls and a rock-cut stairway. . . . Missing 

on the sketch of Hans Thoma is the lower ring wall mentioned by Giiterbock as connected 

with the entrance staircase and with the podium carrying the inscription Kizildag 4. The 

staircase and „gate“ with podium actually presuppose that wall, so that Thoma himself 

does not question its existence. It would have been important to know its course, if it can 

still be traced without gaps, because it would show whether the rock with Hartapus’ image 

was within or immediately outside this lower fortification ring .... The upper ring of walls 

is almost circular and consist of cyclopean masonry. ... No remains of tower have so far 

been noted." Innerhalb der auBeren Ringmauer ist das Bild eines thronenden Konigs 

namens Hartapus, Sohn eines Mursili, in eine senkrechte Felswand eingemeiBelt (Bittel, 

1962, S. 238) (Abb. 9).

Zum Schlufi mochte ich nodi darauf hinweisen, daB die oben beschriebene Deutung der 

verschiedenen Grabenanlagen, runden und quadratischen Umwallungen usw. im Sinne 

eines fur die idg. Volker und Dialekte diarakteristischen gesellschaftlichen und religibsen 

Zentrums auch mit der Auffassung einiger Prahistoriker und Philologen korrespondiert.

Abb. 9. Schematischer Plan der Befestigung auf dem Berg Kizildag (Lykaonien, Tiirkei) mit 

dem Hartapus-Relief und der inneren Ringmauer, evtl. 9. Jh. v. u. Z. (Vermessung 1975) 

(Bittel 1986)
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T. Clare 1987, S. 470) schreibt: „The organization and activities that might be found in 

such places, set aside where men might meet freely for a variety of purposes, is surely the 

origin of the oenach (and the Olympics)." E. C. Polome (1982, S. 161, 167) kdnstatiert fur 

die Zeit der idg. Grundsprache: „The cult was celebrated in consecrated enclosures, in the 

open — a technique developed at an early date by the Indo-Europeans seems to be the 

sacralization of space, . .. The symbolism of the door, the persistence of the ritual sepa

ration of inside and outside in the sacralization of places, like sanctuaries, or later, cities, 

tend to show this contrast pervades the conceptual world of the Indo-European and gives 

some validity to the view of Jost Trier (1942): ,Am Anfang steht der Zaun. Tief und 

begriffsbestimmend durchwirken Zaun, Hegung, Grenze die von Menschen geformte 

Welt‘“.
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