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1. Zur eisenzeitlichen Siedlungsgeschichte 

1.1 Darstellung der relevanten Surveyergebnisse (Tabellen und Erläuterungen) 

Tab. 1: Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 
Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

1. Nördl. Teil der 

nordjordanischen 

Jordantransformzone 

(zw. Wādī Yarmuk u. 

Wādī Kufrinǧā) 

          

1. Šūna aš-Šimālīya 
2075.2241 

  7 Cont: Ge-

mäß Sondage: 
FBZ 1-3; Isl. 

88 MS: 

FBZ 1+3; 
SBZ?; EZ 

1?; Byz. 

4 JVS: FBZ; kein EZ; 

(Früh)röm. 

    Jadis 2022002: SBZ 1-

2/EZ 1; EZ 1; EZ 2a/b 
u 2c; Frühhell. 

2. Tall ar-Rayy Nord 
2081.2241 

    *30 JVS: MBZ 2; 
wenig EZ 2; Spät 

byz. 

    Zwickel (1990), 317 u. 
Jadis 2022029. 

3. Tall ar-Rayy Süd 

2079.2239 

    *28 JVS: MBZ 2b-c; 

wenig EZ; Frühröm. 

    Zwickel (1990), 316f. 

u. Jadis 2022027. 

4. Ḫirbat Ma‛ād 

2077.2236 

    *27 JVS: MBZ 2b-c; 

EZ 2; Byz. 

    Zwickel (1990), 316 u. 

Jadis 2022026. 

5. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān 
2051.2227 

.    *22 JVS: Evtl. 1 
FBZ; evtl. wenig EZ 

2/PZ; wenig Byz. 

    Zwickel (1990), 316 u. 
Jadis 2022034. 

6. Tall aṣ-Ṣawwān 

2048.2222 

137 GS: Einige 

Spätchalk; kein 
EZ; Hell. 

   20 JVS: Wenig FBZ; 

EZ 2/PZ; Frühröm. 

    Fehlt bei Zwickel 

(1990); Jadis 2022004. 

7. Ḫirbat as-Sāḫina 

(Cave 2) 

139 GS: Röm.-

Byz. 

   25 JVS: Wenig PZ; 

wenig Hell. 

    Zwickel (1990), 316. 

8. Tall as-Sāḫina 
2079.2219 

    *26 JVS: SBZ; EZ 1-
2; wenig Röm. 

    Zwickel (1990), 316 u. 
Jadis 2022017 

9. Tall Abū Qaml 

2047.2217 

136 GS: Kein 

EZ; einige Hell; 

   19 JVS: Wenig EZ 1; 

EZ 2/PZ; Hell. 

    Zwickel (1990), 316 u. 

Jadis 2022021 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

viel Röm.-Byz. 

10. Tall al-Mudawwar 

2077.2193 

140 GS : Zahl-

reiche MBZ 2; 

viele EZ 1-2 
(v.a. EZ 2); 

Hell. 

17 Mell.: 

EZ 1a; 

Röm.-Byz. 

  32 JVS: Wenig FBZ; 

EZ 2; Hell. 

    Zwickel (1990), 305 u. 

Jadis 2021002 (ohne 

GS: EZ 1). 

11. Tall al-Quṣēba 
2075.2180 

142a GS: Einige 
MBZ 2; viel EZ 

1-2 (v.a. EZ 2); 

Hell. 

18 Mell.: 
EZ; Röm. 

  33 JVS: MBZ 2; EZ 
1-2; Byz. 

    Zwickel (1990), 305 u. 
Jadis 2021015. 

12. N.N. 2083.2160          18 WTS: EZ; Byz.; 
Jadis 2021049. 

13. N.N. 2086.2160          10 WTS: EZ; Byz.; 

Jadis 2021043. 

14. ‛Irāq ar-Rašdān 
2071.2141 

146 GS: Viel 
FBZ 1(4?); kein 

EZ; viel Röm.-

Byz. 

   44 JVS: FBZ; kein 
EZ; wenig Frühröm. 

WZS 5: 
MB/SBZ?; 

EZ; Röm.-

Byz. 

   Zwickel (1990), 305 u. 
Jadis 2021007: SBZ; 

EZ; Frühröm. 

15. Tall al-Arba‛īn 

2055.2140 

144 GS: MBZ 2; 

viel EZ 1-2; 

Hell. 

19 Mell.: 

FBZ; 

(MBZ); 
EZ 1a; 

Röm. 

  34 JVS: MBZ 2b-c; 

EZ 1-2; evtl. Hell. 

    Lenzen/Kareem/Thorpe 

(1987), 316 (Site F und 

G): SBZ; EZ; Zwickel 
(1990), 304f. u. Jadis 

2021001. 

16. Tall Fendī 
2050.2127 

145 GS: FBZ 
1?; kein EZ; viel 

Hell. 

 9 Cont.: Spät-
chalk.; kein 

EZ; Röm. 

 38 JVS: 
Neol./Chalk.; kein 

EZ, wenig Byz. 

    Lenzen/Kareem/Thorpe 
(1987), 315 (Site A): 

Chalk.; wenig Byz. 

Jadis 2021013: FBZ 1; 
kein EZ; PZ/Hell. 

17. Tall ar-Rufēf (oder 

Tall al-ʿĀsiya) 

2080.2125 

127 GS: Viel EZ 

1-2; Hell. 

   47 JVS: MB/SBZ?; 

EZ 1b. 

    Zwickel (1990), 304 u. 

Jadis 2021035 (nur 

JVS: EZ 1). 

18. Ḫirbat al-Marqa‛a 

2073.2125 

128: Kein EZ; 

Röm.-Byz.; Isl. 

   45 JVS: MBZ; wenig 

EZ 2/PZ; Hell. 

    Zwickel (1990), 304 u. 

Jadis 2021024. 

19. Ḫirbat Šēḫ 

Muḥammad 2047.2118 

149 GS: MBZ 2; 

große Mengen 
EZ 1-2; wenig 

Röm.-Byz. 

 10 Cont.: v.a. 

EZ 1-2. 

 40 JVS: MBZ 2 b-c; 

evtl. wenig EZ; 
wenig Byz. 

    Lenzen/Kareem/Thorpe 

(1987), 317 (Site L + 
M): Spätchalk; FBZ; 

wenig Byz.; Zwickel 

(1990), 304 u. Jadis 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

2021017. 

20. N.N. 2068.2083          7 WHS: EZ, vgl. 

McNicoll/Ball/Bassett 

(1984), 81; Zwickel 
(1990), 293. 

21. Ṭabaqat Faḥl/Pella 

2078.2064 

135 GS: MBZ 

1-2; EZ 1-2; 
Röm.-Byz. 

        Zwickel (1990), 292; 

Jadis 2020002. Aus-
grabung: inkl. SBZ 1-2 

(u. PZ?). 

22. Abū al-Ḫās 

2080.2060 

         Jadis 2020003: SBZ; 

kein EZ; Röm. 

23. Tall Abū Ḥayyāt 
2047.2038 

154 GS: SBZ 1-

2; viel EZ 1-2; 

zahlreiche Röm. 

24 Mell.: 

FBZ/MBZ; 

EZ. 

  56 JVS: MBZ 2b-c; 

PZ. 

  45 WYS: 

MBZ 2b-c; 

PZ. 

 Zwickel (1990), 291f.; 

Jadis 2020019. Aus-

grabung: nur EZ 1;PZ. 

24. Tall Abū ʿAllūba 
2060.2034 

153 GS: Keine 
Scherbensuche. 

22 Mell.: 
Kein EZ; 

Röm.-Byz. 

  10 JVS: Wenig FBZ; 
evtl. EZ; Späthell. 

  23 WYS: 
FBZ 4; EZ 1-

2; PZ/Hell. 

 Zwickel (1990), 291; 
Jadis 2020016. 

25. Tall al-Murazza Süd 
2047.2013 

       19 WYS: 
MBZ 2a; EZ 

1; Isl. 

 Zwickel (1990), 291; 
Jadis 2020080 (ohne 

brauchbare Infos). 

26. Tall al-Muʿaǧǧaǧa 

2033.2010 

157 GS: Evtl. 

SBZ 2; viel EZ 
1-2; Röm.-Byz. 

   61 JVS: Wenig 

FBZ/MBZ; viel EZ 1; 
EZ 2; PZ. 

  49 WYS: 

Kein EZ 1-2; 
kein PZ. 

 Zwickel (1990), 291; 

Jadis 2020023. 

27. Tall Abū Ḫaraz 
2061.2007 

159a GS: MBZ 

2; viel EZ 1-2; 
Röm.-Byz. 

25 Mell.: 

Röm.-Byz. 

  7 JVS: SBZ 1-2; EZ 

1-2; Frühröm. 

  9 WYS: SBZ 

1-2; EZ 1-2; 
Röm. 

 Zwickel (1990), 290; 

Jadis 2020006. 

28. Tall al-Maqbara 
2057.2007 

159 GS: EZ 1-2. 25 Mell.: 

FBZ; EZ. 

  6 JVS: SBZ 2; EZ 1-

2; Frühröm. 

  8 WYS: SBZ 

2; EZ 1-2; 
Röm. 

 Zwickel (1990), 290; 

Jadis 2020005. 

29. Tall Šarḥabīl 

2044.2002 

158 GS. Kein 

EZ; Röm.-Byz. 

(v.a. Byz.). 

26 Mell.: 

Kein EZ; 

Röm.-Byz. 

  12 JVS: Kein EZ; 

wenig Früh-röm.?; 

viel Spätbyz. 

  *13 WYS: EZ 

1; Röm.-Byz. 

 Zwickel (1990), 290 

Jadis 2020010: kein EZ 

1. 

30. N.N. 2067.2002        151 WYS: EZ 

2a/b u. c; 

PZ/Hell.? 

 Jadis 2020069. 

31. Maḥrūqat        ? WYS: EZ 
1?; EZ 2a/b u. 

 Jadis 2019012. 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

2060.1999 c; Spätröm. 

32. N.N. 2073.1997        *36 WYS: EZ 

1; Byz. 

(Stand: 1988). 

 Zwickel (1990), 276 u. 

Jadis 2019007: kein EZ 

1; EZ 2-c; Spätbyz. 

33. Abū al-Hilān 

2072.1974 

         Jadis 2019023: MPal.; 

EZ 1, viel EZ 2a-c; 

Spätbyz. 

34. Tall Abū Ḥabīl Süd 
2047.1970 

161a-b GS: 
MBZ 1; wenig 

EZ 1-2; Röm.-

Byz. 

28 Mell.: 
EZ; Röm. 

  65 JVS: Evtl. FBZ; 
wenig EZ 1; EZ 2; 

Hell. 

  17 WYS: EZ 
1-2; PZ/Hell. 

 Zwickel (1990), 275 
(ohne Mell.) u. Jadis 

201900. 

35. Huǧēǧa 2074.1938 163 GS. FBZ; 

einige klare EZ 

1-2; zahlreiche 
Röm.-Byz. 

   77 JVS: FBZ; EZ 1-

2; Spätbyz. 

    Zwickel (1990), 275; 

Jadis 2019073. 

36. Tall Hunēda 

2074.1937 

162 GS: Kein 

EZ; viel Byz. 

   78 JVS: Evtl. SBZ; 

EZ 1-2. 

    Zwickel (1990), 275; 

Jadis 2019074. 

37. Tall Abū l-ʿAqārib 

2057.1930 

166 GS: Evtl. 
FBZ; viel EZ 1-

2 (v.a. EZ 2); 

Röm.-Byz. 

   81 JVS: Evtl. 1 
MBZ; viel EZ 1 c; 

Isl. 

    Zwickel (1990), 274; 
Jadis 2019076. 

38. Tall Zōr al-Maqbara 
2030.1920 

174 GS: Einige 
EZ 1-2; Röm.-

Byz. 

   84 JVS: Evtl. MBZ 
2a; kein EZ; evtl. 

Byz. 

    Zwickel (1990), 274; 
Jadis 201978. 

39. Abū Ḥāmid 
2038.1915 

    *85 JVS : SBZ; kein 
EZ; Frühröm. 

    Jadis 2019001. 

40. Tall Abū Daḥnūn 

2062.1914 

167 GS: zahlrei-

che EZ 1-2; 
einige Röm.-

Byz. 

   82 JVS: Wenig EZ 1; 

viel EZ 2; wenig Byz. 

    Zwickel (1990), 274; 

Jadis 2019077. 

41. Ḫirbat Ṣōfara 

2087.1913 

   147 MS: 

MBZ 
2/SBZ 1; 

EZ 1; 

Frühröm. 

     Zwickel (1990), 274; 

Jadis 2019022. 

42. Subēra N 2046.1893     *87 JVS: Evtl. SBZ; 

EZ; Byz. 

    Zwickel (1990), 265;. 

Jadis 2018062. 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

43. Ḥiṣṣū 2073.1880          Jadis 2018029: SBZ; 

kein EZ; Frühhell. 

2. Südl. Teil der nord-

jordanischen Jordan-

transformzone (zw. 

Wādī Kufrinǧā u. 

Wādī az-Zarqā) 

          

44. Tall Abū Fašš 

2040.1870 

173 GS: Einige 

SBZ 2; einige 

EZ 1-2; wenig 
Röm.-Byz. 

   95 JVS: Evtl. SBZ; 

evtl. EZ; wenig Byz. 

    Zwickel (1990), 265 u. 

Jadis 2018061 (ohne 

GS!). 

45. Tall al-Karīma 

2064.1865 

169 GS: Evtl. 

einige SBZ 2; 

viel EZ 1-2; 
Byz. 

   93 JVS: SBZ; EZ 1b 

und EZ 2; Byz. 

   KU: SBZ 2-EZ 1 

(2?) 

Zwickel (1990), 265 (s. 

Anm!); Jadis 2018059. 

46. Karīma N 

2070.1863 

    *89 JVS: SBZ/EZ 1; 

Byz. 

    Zwickel (1990), 265 (s. 

Anm.!); Jadis 2018045. 

47. Tall al-Qalāya 
2066.1863 

171 GS: MBZ 
(evtl. auch 

SBZ); einige 

klare EZ 1-2; 
einige Byz. 

   94 JVS: Wenig 
Neol./Chalk.; viel EZ 

1b; wenig Byz. 

    Zwickel (1990), 265 (s. 
Anm.!); Steen (2004), 

215 u. Jadis 2018060. 

48. Tall as-Sa‛īdīya 
2045.1861 

172 GS: Einige 

SBZ 2; zahlrei-
che EZ 1-2; 

Röm.-Byz. 

31 Mell.: 

FBZ (MB-
SBZ). 

  92 JVS: SBZ; EZ 1-

2; Röm.-Byz. 

    Zwickel (1990), 264; 

Jadis 2018001 (s. 
Anm.!). 

49. Ḫafsā 2074.1856          Jadis 2018031: SBZ; 
kein EZ; Isl. 

50. Tall al-Qōs 

2087.1834 

175 GS : Einige 

SBZ 2; viel EZ 

1-2; Röm.-Byz. 

 19 Cont.: 

FBZ (MBZ 

1); EZ 1; Isl. 

 102 JVS: FBZ; EZ 1-

2; Isl. 

   KU: SBZ 2-EZ 1 u. 

2. 

Zwickel (1990), 264; 

Jadis 2018008 

51. Tall ʿAmmatā 

2085.1829 

176 GS: Kein 

EZ; Röm.-Byz.; 

Isl. 

   104 JVS: FB-MBZ; 

EZ 1 u. EZ 2/PZ; 

Hell. 

   DAS: SBZ 2-EZ 1; 

viel EZ 2 (v.a. EZ 

2b-c).  
KU: SBZ 1-2; SBZ 

2/EZ 1; EZ. 

Zwickel (1990), 263 u. 

Jadis 2018003. 

52. Ḫirbat Buwēb 

2058.1828 

181 GS: FB-

MBZ; einige EZ 

   105 JVS: FB-MBZ; 

wenig EZ 1. 

   DAS: SBZ 2; SBZ 

2/EZ 1?; EZ 1-2. 

Zwickel (1990), 263 u. 

Jadis 2018051 u. Jadis 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

1-2; wenig 

Röm.-Byz. 

KU: SBZ oder Isl.; 

EZ. 

2018052. 

53. Tall al-Ḫarāba 

2049.1823 

    *110 JVS: Viel SBZ 

1-2; EZ 1; wenig EZ 
2; Späthell. 

   KU: SBZ 1-2; EZ 1 

(hier nichts eindeu-
tiges); relativ viel 

EZ 2; nach Steen 

(2004), 235 auch 
EZ 1! 

Zwickel (1990), 263 u. 

Jadis 2018055. 

54. Tall Abū ʿUbēda 

2085.1816 

    *111 JVS: Wenig 

FBZ; wenig EZ 2; 
Byz. 

    Fehlt bei Zwickel; 

Jadis 2018044. 

55. Tall al-Ġazāla 

2076.1812 

177 GS: SBZ 2-

EZ 2; Röm.-

Byz. 

 25 Cont.: V.a. 

EZ 2. 

 109 JVS: SBZ; viel 

EZ 1a-c; evtl. wenig 

EZ 2. 

   KU: SBZ (1-)2-EZ 

2c. 

Zwickel (1990), 263; 

Jadis 2018034. 

 

56. Tall al-Mazār 
2074.1810 

178 GS: Viel 

SBZ 2; EZ 1-2 

(v.a. EZ 2); 
Röm.-Byz. 

76 Mell.: 

EZ 1a u. 

EZ 2; 
Röm.-Byz. 

  103 JVS: SBZ; EZ 1-

2; PZ. 

    Zwickel (1990), 262 u. 

Jadis 2018002. 

57. Tall an-Naḫēl Süd 

2054.1808 

179 GS: MBZ 2; 

kein EZ; wenig 

Byz. 

   108 JVS: SBZ; Isl.    KU: SBZ 1-2; kein 

EZ 1! 

Jadis 2018054 (nur 

JVS). 

58. Tall ʿAdlīya 
2081.1803 

182 GS: Wenig 

EZ 1-2; viel 

Röm.-Byz. 

32 Mell.: 

Kein EZ; 

Röm.-Byz. 

  112 JVS: Evtl. FBZ; 

einige EZ 2; Hell. 

    Zwickel (1990), 262;  

DARP (2004): FBZ; 

EZ 1-2; Hell. Jadis 
2018004. 

59. Tall Abū Naǧra 

2044.1789 

187 GS: Einige 

SBZ 2; viel EZ 
1-2. 

   123 JVS: Viel SBZ; 

kein EZ; Modern. 

   KU: SBZ (1-2); 

SBZ 2/EZ 1). 

Zwickel (1990), 248; 

Jadis 2017020 (nur 
JVS). 

60. Tall Qaʿdān Nord 

2091.1787 

183 GS: Einige 

SBZ 2; viel EZ 

1-2; einige Byz. 

   116 JVS: Viel SBZ 2; 

EZ; wenig Isl. 

   KU: SBZ 1-2; EZ 

1-2. 

Zwickel (1990), 248; 

Jadis 2017012. 

61. Qaʿdān Süd 

2090.1786 

    117 JVS: SBZ; Hell?; 

Frühröm. 

    Jadis 2017035. 

62. Tall al-Muġannī 

2120.1785 

      3 TDS: 

Paläol.; EZ 
1; Hell. 

  Zwickel (1990), 251 u. 

Jadis 2117005. 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

63. Tall Dēr ʿAllā 
2088.1782 

184 GS: Zahl-

reiche SBZ 2; 

zahlreiche EZ 1-
2; Röm.-Byz. 

33 Mell.: 

SBZ; (EZ 

?); Röm. 

29 Cont.: 

Früheste 

Besiedlung 
MBZ 2; 

(SBZ?); EZ 

1-2; Röm.-
Byz. 

 119 JVS: SBZ 1-2; 

EZ 1-2; PZ. 

    Zwickel (1990), 247 u. 

Jadis 2017001. 

64. Tall al-Ḥamma Ost 
2112.1778 

190 GS: Viel EZ 

1-2; Röm.-Byz. 

35 Mell.: 

EZ 2; 

Röm. 

  115 JVS: Evtl. FBZ; 

EZ 1-2; PZ. 

    Zwickel (1990), 250 u. 

Jadis 2117026. Gemäß 

Ausgrabungen auch 
inkl. SBZ 1-2. 

65. Tall al-Ḫiṣāṣ 

2061.1778 

186 GS: Etwas 

SBZ 2; viel EZ 
1-2; viel Röm.-

Byz. 

 27 Cont.: V.a. 

EZ 2. 

     DAS: SBZ (2); 

SBZ 2/EZ 1; EZ 1-
2 (inkl. EZ 2c!). 

KU: SBZ 2/EZ 1; 

EZ 1-2. 

Zwickel (1990), 247 

Jadis 2017020 (s. 
Anm.!) 

66. Tall ar-Rabīʾ 
2063.1777 

    122 JVS: Wenig 
SBZ; viel EZ 1; EZ 

2; Isl. 

   KU: kein SBZ, viel 
EZ 1; Rest EZ 2. 

Zwickel (1990), 247, 
Jadis 2017063 (s-. 

Anm.!). 

67. Tall Abū Zīgān 
2108.1773 

168 GS 

Handaquq (s. 8 

TDS!): FBZ; 

Kein EZ. 

   *159 JVS: FBZ 1-3; 

wenig EZ (v.a. EZ 2 

– vgl. S. 191 u. 198); 

Isl. 

 8 TDS 

(Handaquq)

: FBZ; EZ 

1; PZ. 

 KU (nur TDS!): 

SBZ 2/EZ 1 

und/oder EZ 1. 

Jadis 2117033 (nur 

JVS). 

68. Tall al-‛Arqādat 

2053.1758 

    *125 JVS: V.a. SBZ; 

evtl. wenig EZ 1; 

wenig Byz. 

   KU: SBZ (1)-2; 

SBZ 2/EZ 1; kein 

EZ 1; EZ 2c. 

Jadis 2017038 (nur 

JVS). 

69. Tall al-Mēdān (bzw. 
auch Tall Šu‛ba) 

2086.1758 

191 GS: SBZ 1-
2; etwas EZ 1-2; 

viel Röm.-Byz. 

36 Mell.: 
Röm.-Isl. 

32 Cont.: V.a. 
EZ 1-2. 

 *139 JVS (Tall 
Šu‛ba): Wenig EZ; 

Frühröm. 

   KU: SBZ (1)-2; EZ 
1-2. 

Zwickel (1990), 246; 
Jadis 2017015 u. Jadis 

2017049 (s. Anm.!) 

70. Ḥaḍramī 2088.1756     *145 JVS: Evtl. 
wenig FBZ; viel EZ 

2; evtl. Frühröm. 

    Zwickel (1990), 246 u. 
Jadis 2017065. 

71. Tall Rikābī 

2076.1753 

192 GS: Evtl. 

FBZ 1; einige 
EZ 1-2; einige 

Röm.-Byz. 

37 Mell.: 

Röm.-Isl. 

  130 JVS: Wenig FBZ 

(evtl. 1 MBZ); viel-
leicht EZ; (1 Byz.); 

Isl. 

   KU: SBZ (1?)-2; 

EZ 1-2. 

Zwickel (1990), 246 u. 

Jadis 2017005. 

72.-73. Tall ‛Āsiya 
2071.1752 u. Tall al-

Bašīr 2072.1752 

193 GS 
(‛Āsiya): Viel 

EZ 1-2; einige 

38 Mell. 
(‛Āsiya): 

Röm.-Isl. 

  *129 JVS (Bašīr); EZ 
1-2; evtl. Hell; Isl. 

   KU (‛Āsiya): 1 
SBZ 1; SBZ 2/EZ 

1; EZ 1; EZ 2 (nur 

Zwickel (1990), 246; 
Jadis 2017045 u. Jadis 

2017004 (s. Anm.!) 
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Nordjordanische 

Jordantransformzone 

Glueck 1951 

GS 

Mellaart 

1962 

Mell. 

Contenson 

1964 

Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Ibrahim/Sauer 

Yassine 

1976 et al. 

JVS 

Ban-

ning/Fawcett 

1983 et al. 

WZS 

Gordon, 

Jr./Villiers 

1983 et al. 

TDS 

Mabry/Palu

mbo 1988 et 

al. 

WYS 

Steen  

a) 1994 DAS b) 

2004 KU. 

Sonstige (inkl. Zwi-

ckel, Jadis et al.) 

Röm.-Byz. bis EZ 2b). 

DAS (Bašīr): SBZ 

1-2; SBZ 2/EZ 1; 
EZ 1; EZ 2. 

KU (Bašīr): EZ 1-2. 

74. Tall Zakarī 

2069.1744 

196 GS : Viel 

EZ 1-2 (v.a. EZ 
2); wenig Isl. 

40 Mell.: 

Röm.-Isl. 

  135 JVS: Evtl. 1 

Neol/Chalk; EZ 1-2; 
PZ. 

   DAS u. KU: SBZ 

(1-)2; SBZ 2/EZ 1 
u. EZ 1-2. 

Zwickel (1990), 245 u. 

Jadis 2017016 (s. 
Anm.!) 

75. Katāra as-Samrāʾ I 

u. III 2037.1740 

    *126 JVS: V.a. SBZ, 

evtl. wenig EZ 1. 

   KU: MBZ; SBZ 1; 

SBZ 2; SBZ. 

Jadis 2017039 u. 

2017041. 

76. ‛Ain al-Baṣṣa 
2034.1736 

    *127 JVS: SBZ; kein 
EZ! 

    Jadis 2017043. 

77. Tall Umm 

Ḥammād as-Šarqī 

2055.1730 

199(b) GS: FBZ 

1a; (MBZ 1); 
viel EZ 1-2; 

Röm.-Byz. 

41 Mell. 

(„Danger 
list“): FB-

MBZ. 

34 Cont.: 

FBZ-
(MBZ/SBZ?). 

 132 JVS: FBZ-MBZ; 

EZ 1-2; evtl. Byz. 

   DAS u. KU: Wenig 

SBZ?; EZ 1 u. viel 
EZ 2 (inkl. EZ 2c). 

Zwickel (1990), 245; 

Jadis 2017007 (s. 
Anm.!) 

78. Tall Umm Ḥammād 

al-Ġarbī 2053.1724 

199 (a) GS: 

MBZ 1; wenig 
EZ 1-2; Röm.-

Byz. 

42 Mell.: 

FB-MBZ. 

        Zwickel (1990), 245 u. 

Jadis 2017006. 
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Erläuterungen zu Tab. 1 (Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich der nordjor-

danischen Jordantransformzone) 

 

1. Zu den im ca. 50 km langen, zwischen dem Wādī Yarmuk und dem Wādī Kufrinǧā gele-

genen, nördlichen Teil der nordjordanischen Jordantransformzone zu lokalisierenden SBZ 

2-PZ-Ortschaften 

1. Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

Jadis 2022002: EZ 2 inkl. Architekturresten; S. auch Contenson (1960), 12-31. 

2. Tall ar-Rayy Nord (2081.2241): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

3. Tall ar-Rayy Süd (2079.2239): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

4. Ḫirbat Ma‛ād (2077.2236): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

5. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2051.2227): In der `Ghor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

6. Tall aṣ-Ṣawwān (2048.2222): Südwestlich von Ḫirbat aṣ-Ṣawwān, auf einem kleinen Hügel in der `Zhor´ gelegen 

(unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). GS 137: Keine sichtbaren Architekturreste. 

7. Ḫirbat as-Sāḫina (Cave 2): Nordöstlich von Tall as-Sāḫina in den Berghängen gelegen (unterer südlicher Ein-

zugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

8. Tall as-Sāḫina (2079.2219): In den Berghängen gelegen (unterer südlicher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); 

Jadis 2022017: Wahrscheinlich inkl. Ummauerung und anderer Architekturreste. 

9. Tall Abū Qaml (2047.2217): Südlich von Tall aṣ-Ṣawwān in der `Zhor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des 

Wādī al-ʿArab). 

10. Tall al-Mudawwar (2077.2193): Ein ca. 85 x 90 m großer (d.h. annähernd runder), 4 km südöstlich von Tall Abū 

Qaml (zwischen dem Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba), in der Nähe der Berghänge gelegener Tall. GS 140: 

Architekturreste (inkl. Ummauerung?). 

11. Tall al-Quṣēba (2075.2180): Kleiner, zwischen dem Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba in den Berghän-

gen gelegener Siedlungsplatz; Wasserversorgung evtl. durch ein kleines Wadi gewährleistet. 

12. N.N. (2083.2160): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba im Vorgebirge gelegen. WTS 18: Dorf – 

keine Befestigung. 

13. N.N. (2086.2160): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba im Vorgebirge gelegen. 

14. ‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb, im Bereich des 

Vorgebirges auf einem hohen Sporn gelegen. GS 146: Moderne Architekturreste und Höhlen. 

15. Tall al-Arba‛īn (2055.2140): Ein ca. 15 m hoher und 250 x 140 m großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī 

Ziqlāb in der `Ghor´ gelegener Tall (höchster Punkt der Umgebung). Der jüngste Survey von Len-

zen/Kareem/Thorpe. (1987), 316 (Site F und G) legt nahe, dass in der EZ nur der westliche und der nördliche Teil 

des Talls bewohnt waren, wobei das Ende der eisenzeitlichen Besiedlung unter Vorbehalt ins 8. Jh. v.Chr. datiert 

werden kann (zumindest wurde keine jüngere eisenzeitliche Keramik gefunden). 

16. Tall Fendī (2050.2127): Ein relativ großflächiger, aber nur sehr flacher, unweit wichtiger Verkehrswege, im 

südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb in der `Ghor´ gelegener Tall. GS 145: Keine sichtbaren Architekturreste 

(die früher evtl. vorhandenen Häuser/Hütten bestanden wahrscheinlich nur aus Lehm). 

17. Tall ar-Rufēf oder Tall al-ʿĀsiya) (2080.2125): Gemäß Glueck (1951), 248 sind beide Talls identisch! Im südli-

chen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb in den Berghängen gelegen. GS 127: Kleiner, kultivierbarer Streifen im direk-

ten Umfeld. 

18. Ḫirbat al-Marqa‛a (2073.2125): Im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb in der Nähe der Berghän-

ge, westlich von Tall ar-Rufēf gelegen. GS 128: Diverse Architekturreste. 

19. Ḫirbat Šēḫ Muḥammad (2047.2118): Im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb, im Grenzbereich 

`Katara-Zhor´ gelegen; Größe: 60 x 12 m; im Altertum evtl. mit einer Mauer umgeben – wahrscheinlich letzter 

Kontrollpunkt vor dem Übergang über den Jordan in Richtung Bēsān. 

20. N.N. (2068.2083): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz in der 

`Ghor´ gelegen. 
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21. Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): Eine ausgesprochen bedeutende Siedlung (vgl. Zwickel 2003, 1031); im Be-

reich der östlichen Berghänge am Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī gelegen; diverse Quellen im direkten Umfeld; 

im Alten Testament nicht erwähnt (vgl. Hübner 2001a, 105f.). Die bisher erfolgten Ausgrabungen fanden 1958, 

1967 und von 1979-2009 statt (zuletzt, d.h. seit 1979 auch unter australischer Leitung). Bei diesen Kampagnen wur-

den u.a.: SBZ 1-2; EZ 1-2c(/PZ) und Hell. nachgewiesen. 

22. Abū al-Ḫās (2080.2060): Unweit des Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī, bei Ṭabaqat Faḥl/Pella, im Bereich 

des Vorgebirges gelegen. 

23. Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): Ein kleiner, im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz und 

dem Wādī al-Yābis in der `Ghor´ gelegener Tall. Beim JVS und WYS wurde nur (evtl. von Nomaden stammende) 

PZ-Keramik entdeckt. Im Zusammenhang mit den zwischen 1982 und 1985 erfolgten Grabungen, wurden (in den 

obersten Schichten) ebenfalls nur Keramikreste (EZ insbes. EZ 1 und PZ), aber keine sbz.-pz. Siedlungen nachge-

wiesen, vgl. Falconer/Magness-Gardiner (1983), 91-97; (1989), 254-261; (1997), 487f. und s. auch Khouri (1988), 

32-34. 

24. Tall Abū ʿAllūba (2060.2034): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī 

und dem Wādī al-Yābis in der Nähe der Berghänge gelegen; gute Übersicht über die Umgebung. GS 153: Evtl. 

(byz.) Architekturreste; viele Höhlen. 

25. Tall al-Murazza Süd (2047.2013): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in der `Ghor´ gele-

gen. 

26. Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer natürlichen 

Erhebung in der `Zhor´ gelegen. Jadis 2020023: inkl. Architekturreste. 

27. Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Ein ca. 60 m hoher und 300 x 400 m an der Basis sowie 120 x 90 m am Scheitel 

großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis im Bereich des Vorgebirges gelegener Tall; Kontrolle des 

näheren und weiteren Umfeldes möglich. Dabei bietet sich das Umfeld des Talls auch für eine landwirtschaftliche 

Nutzung an. Zwei Fotos des Talls befinden sich bei Glueck (1951), 265 (Fig. 88) und 267 (Fig. 89). GS 159a: Um-

fassungsmauer und vorgelagertes Glacis (beides evtl. aus der EZ). Die eigentliche Erforschung des Talls war ein 

schwedisches, von P.M. Fischer geleitetes Projekt. Gemäß Fischers Survey von 1989 wurden Siedlungen aus der 

SBZ; EZ 1-2 (v.a. EZ 2) und aus der spätröm./byz. Zeit nachgewiesen, vgl. Fischer (1991), 67; (2006b), 19. Bestä-

tigt wurden diese Ergebnisse durch die zwischen 1989-2001 und 2009 erfolgten Ausgrabungen. 

28. Tall al-Maqbara (2057.2007): Ein kleiner flacher, im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis, ca. 300 m 

westlich von Tall Abū Ḫaraz, im Bereich des Vorgebirges gelegener Tall (Größe: 40 x 25 m). Zwei Fotos des Talls 

befinden sich bei Glueck (1951), 265 (Fig. 88) und 267 (Fig. 89); z.T. mit dem alttl. Jabesch in Gilead gleichgesetzt. 

Durch Survey (1989) und Grabung/Sondierung (1992) u.a.: SBZ; EZ 1-2 und Isl. nachgewiesen, vgl. Fischer 

(2006b), 18f. Im Frühjahr 2001 wurde der ganze Tall eingeebnet und fortan landlandschaftlich genutzt. Evtl. sind 

allerdings trotzdem noch weitere Grabungen möglich – insbes. was die bisher noch nicht ergrabenen, tiefer liegen-

den Schichten der SBZ-FBZ betrifft. 

29. Tall Šarḥabīl (2044.2002): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis im Bereich der `Ghor´ gelegen. Jadis 

2020010 (hier kein EZ 1- bewusste Korrektur oder Fehler?). 

30. N.N. (2067.2002): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem hohen Hügel des Vorgebirges, süd-

östlich von Tall Abū Ḫaraz gelegen. WYS 151: Architekturreste; große Zisterne. 

31. Maḥrūqat (2060.1999): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer Waditerrasse im Vorgebirge 

gelegen. Jadis 2019012: Dorf (keine Ummauerung). 

32. N.N. (2073.1997): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis (Vorgebirge) gelegen. Jadis 2019007: kein EZ 

1; EZ 2-c; Spätbyz. – bewusste Korrektur oder Fehler?). 

33. Abū al-Hilān (2072.1974): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einer Waditerrasse gele-

gen. Vgl. Jadis 2019023: Architekturreste (wahrscheinlich mit Befestigung). 

34. Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā, unweit einer kleinen 

Quelle, im Bereich der `Ghor´ gelegen. Gemäß GS 161a-b stammt die eisenzeitliche Keramik v.a. aus der Umge-

bung eines (eisenzeitlichen?) Wachturms. 

35. Huǧēǧa (2074.1938): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einem sehr hohen Gipfel des 

Vorgebirges über einer starken Quelle gelegen; hervorragende Fernsicht. GS 163: Diverse im Altertum angelegte 

Terrassierungen im direkten Umfeld; evtl. nur im Winter besiedelt? 

36. Tall Hunēda (2074.1937): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einem fast komplett iso-

lierten Berg des Vorgebirges gelegen (direkt bei Huǧēǧa); gute Fernsicht. GS 162: Byz. Architekturreste. S. auch 

Zwickel (1990), 275 u. Jadis 2019074. 
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37. Tall Abū l-ʿAqārib (2057.1930): Ein ca. 65 x 45 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī 

Kufrinǧā in der `Ghor´ gelegener Tall. GS 166: inkl. Ummauerung und eines eisenzeitlichen Turms. 

38. Tall Zōr al-Maqbara (2030.1920): Ein 35 x 10 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā 

im Bereich der `Zhor´ gelegener `Tall´; von der `Katara´ kommendes Quellwasser zur Wasserversorgung; nur wenig 

kultivierbares Land im Umfeld. 

39. Abū Ḥāmid (2038.1915): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Katara´ gele-

gen. 

40. Tall Abū Daḥnūn (2062.1914): Eine am Scheitel ca. 40 x 35 m große, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem 

Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ gelegene Siedlungsstätte (inkl. Terrassierungen). GS 167: Diverse Architek-

turreste inkl. eines 20 m
2 
großen Turms (mit ca. 1.20 m starken Mauern) und eines Glacis unterhalb des Turms. 

41. Ḫirbat Ṣōfara (2087.1913): Ein ca. 150 x 150 m großes, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā 

auf einer Terrasse im Bereich des Vorgebirges gelegenes Trümmerfeld. MS: 147: Gegenüber der Hirba kräftige 

Quelle; Getreide- und Olivenanbau im näheren Umfeld. 

42. Subēra N (2046.1893): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ gelegen. 

43. Ḥiṣṣū (2073.1880): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich des Vorgebirges gelegen. 

 

2. Zu den im nur ca. 20 km langen, zwischen dem Wādī Kufrinǧā und dem Wādī az-Zarqā 

gelegenen, südlichen Teil der nordjordanischen Jordantransformzone zu lokalisierenden 

SBZ 2-PZ-Ortschaften 

44. Tall Abū Fašš (2040.1870): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā, auf einem isoliert stehen-

den natürlichen Hügel, im Umfeld von `Katara´ und `Zhor´ gelegen (nordwestlich von Tall as-Sa‛īdīya). GS 173: 

Quellwasser und ein kleiner, für die Landwirtschaft nutzbarer Bereich im direkten Umfeld; Architekturreste und 

moderne Gräber. 

45. Tall al-Karīma (2064.1865): Im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā, im östlichem Bereich der `Ghor´, 

auf einem kleinen natürlichen Hügel, ganz in der Nähe von Tall al-Qalāya (s.u.) gelegen. GS 169. Guter Überblick 

über das nähere und weitere Umfeld; gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes, wobei die Wasserversor-

gung durch das ständig fließende Wasser des Wādī Kufrinǧā gewährleistet war; diverse (modern überbaute) ältere 

Architekturreste. S. auch Zwickel (1990), 265, der nicht korrekt zwischen dem Tall al-Karīma, Karīma (Nord) und 

Karīma (Süd) unterscheidet. Gemäß JVS handelt es sich dabei um drei verschiedene Siedlungsstätten! 

46. Karīma Nord (2070.1863): Im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā (Vorgebirge) gelegen. 

47. Tall al-Qalāya (2066.1863): Ein im östlichen Bereich der `Ghor´, in der Nähe von Tall al-Karīma (s.o.) gelege-

ner, annähernd quadratischer Tall mit einer Seitenlänge von je 20 m. GS 171: Lediglich diverse jüngere (isl.) Archi-

tekturreste sichtbar. Nach Zwickel (1990), 265 wurde beim JVS v.a. EZ 2 entdeckt. Dies ist jedoch gerade nicht der 

Fall, vgl. Yassine/Ibrahim/Sauer (1988a), 169.175 und Steen (2004), 215. S. auch Jadis 2018060. 

48. Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): Ein ca. 10 ha großer, zweiteiliger, südlich des Wādī Kufrinǧā, in der Nähe der 

`Katara´ gelegener Tall, der eine gute Sicht auf Tall al-Mazār u. Tall Dēr ʿAllā im Süd-Osten sowie auf Tall al-

Karīma im Osten ermöglichte und dessen Wasserversorgung durch diverse Quellen sichergestellt war, vgl. Pritchard 

(1985), 1; Dorrell (1988), 81; Tubb (1988a), 23 u. (1997), 452. Dabei wird Sa‛īdīya oft mit den beiden im Alten 

Testament erwähnten Ortschaften Zaretan (Jos 3,16; 1 Kön 4,12; 7,46) oder Zafon (Jos 13,27) gleichgesetzt, vgl. 

z.B. Mittmann (1970), 218-220; Rasmussen (1997), 255; Rösel (1999), 27-33 (zu Zafon) sowie Glueck (1951), 340-

346; Lipinski (2006), 285-287 (zu Zaretan). S. auch Hübner (2005), 128f, der auf beide in der Forschung diskutierte 

Alternativen hinweist. Ein Foto des Talls findet sich bei Glueck (1951), 293 (Fig. 94). Bei den zwischen 1964-1967 

und 1985-1996 erfolgten Ausgrabungen wurden u.a. Siedlungen aus der SBZ 2; EZ 1-2 und PZ entdeckt. 

49. Ḫafsā (2074.1856): Im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā (Vorgebirge) gelegen. 

50. Tall al-Qōs (2087.1834): Ein großer, zwischen dem Wādī Kufrinǧā und dem Wādī az-Zarqā, im unteren Ein-

zugsbereich des Wādī Rāğib (Vorgebirge) an wichtigen Verkehrswegen gelegener Doppelhügel, der einen guten 

Überblick über die Jordanebene und eine gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes ermöglichte. Dabei war 

die Wasserversorgung durch das Wasser des Wādī Rāğib gewährleistet. Durch seine spezielle Lage bot der Tall 

ausgesprochen gute Möglichkeiten zur Verteidigung; wahrscheinlich mit dem alttl. Zafon (Jos 13,27) gleichzuset-

zen, vgl. Glueck (1951), 299.352; Gregor (2000), 1407; Gass (2005), 496-500. GS 175: Diverse Architekturreste 

inkl. Ummauerung. Während der 55 x 40 m große nördliche Teil des Talls v.a. in der BZ bewohnt war, gilt dies für 

den ca. 75 x 20-40 m großen südlichen Teil in der EZ 1-2. Jadis 2018008 (ohne GS; evtl. befestigt). 



 14 

51. Tall ʿAmmatā (2085.1829): Ein 40 m im Durchmesser großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī Rāğib 

(Vorgebirge) unweit von Tall al-Qōs entfernt gelegener Tall. Ein vom Tall al-Qōs aus gemachtes Foto des Talls 

befindet sich Glueck (1951), 21 (Fig. 97). GS 176: Diverse Architekturreste. Als Ergebnis einer kleinen Ausgrabung 

im Jahre 2005 kann festgehalten werden, dass sich nicht nur die Art und Weise, sondern auch die Intensität der ei-

senzeitlichen Besiedlung des Talls auffallend häufig und abrupt geändert hat, womit seine Siedlungsgeschichte 

derjenigen des Tall Dēr ʿAllā ähnelt, vgl. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 181f. 

52. Ḫirbat Buwēb (2058.1828): Ein flacher, innerhalb des unteren Einzugsbereichs des Wādī Rāğib im Grenzbereich 

zwischen `Ghor´ und `Katara´ gelegener Tall, dessen Wasserversorgung (auch) durch diverse Quellen sichergestellt 

war. GS 181: Lediglich moderne, aber keine aus dem Altertum stammende Architekturreste zu erkennen. Jadis 

2018051 und Jadis 2018052 (JVS, aber fälschlicherweise ohne EZ 1). 

53. Tall al-Ḫarāba (2049.1823): Innerhalb des unteren Einzugsbereich des Wādī Rāğib im Bereich der `Katara´ 

gelegen. 

54. Tall Abū ʿUbēda (2085.1816): Innerhalb des unteren südlichen Einzugsbereichs des Wādī Rāğib im östlichen 

Bereich der `Ghor´ (nordöstlich von Tall al-Ġazāla) gelegen. 

55. Tall al-Ġazāla (2076.1812): Ein flacher, ca. 30 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem 

Wādī az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall, der als `Satellit´ von Tall al-Mazār betrachtet werden kann. 

Ein Foto beider Talls findet sich bei Glueck (1951), 304 (Fig. 99). GS 177: Architekturreste. S. auch Steen (2004), 

219.232. 

56. Tall al-Mazār (2074.1810): Ein ca. 160 x 140 m großer und ca. 24 m hoher, zwischen dem Wādī Rāğib und 

dem Wādī az-Zarqā (unweit von Tall al-Ġazāla) im Bereich der `Ghor´ gelegener Hügel, der einen guten Überblick 

über die Umgebung ermöglicht. Ebenfalls zum Tall gehört der ca. 220 m in nordwestlicher Richtung vom Haupthü-

gel entfernt gelegene kleinere (nur ca. 1.80 m hohe) Hügel A. Ein Foto des Talls findet sich bei Glueck (1951), 303 

(Fig. 98); z.T. mit dem alttl. Zafon gleichgesetzt, vgl. Lipinski (2006), 287f. GS 178; Architekturreste (inkl. einer 

Ummauerung) nur aus der Luft zu erkennen. Bei den (bisher noch nicht vollständig veröffentlichten) Ausgrabungen 

(1977-1981) wurden u.a. folgende Schichten entdeckt: Haupttall: EZ 2b-PZ (8.-4. Jh. v.Chr. – Stratum V-I). Hügel 

A: EZ 1-2a (11. bis spätes 10. Jh. v.Chr.) und EZ 2c/PZ (6.-5. Jh. v.Chr.). Gemäß Yassine (1988a), 77f. ist Tall al-

Mazār als kleine Schwesterstadt von Tall Dēr ʿAllā zu verstehen. 

57. Tall an-Naḫēl Süd (2054.1808): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā im Grenzbereich `Ghor´-

`Katara´, ca. 1.5 km südwestlich von Tall al-Mazār gelegen; diverse Quellen im direkten Umfeld. Vgl. Steen (2004), 

235 und auch Jadis 2018054 (nur JVS). 

58. Tall ʿAdlīya (2081.1803): Ein ca. 41 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-

Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall. GS 182: Sichtbare Architekturreste. Gemäß der Ausgrabung des Dayr 

`Alla Regional Projects: v.a. EZ 2, vgl. Kaptijn/Petit/Grootveld et al. (2005), 94f. 

59. Tall Abū Naǧra (2044.1789): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā im Grenzbereich zwischen 

`Katara -Ghor´ gelegen; nördlich des Talls befand sich ein kleines Wadi mit einer Quelle. Die neuesten Erkenntnisse 

stammen von Steen (2004), 235 (nur SBZ; kein EZ!). Gemäß Steen (2004), 235 waren auch Tall an-Naḫēl Süd 

(nördlich von Tall Abū Naǧra) sowie Tall al-‛Arqādat und Katāra as-Samrāʾ (südlich von Tall Abū Naǧra) nur in der 

SBZ (jedoch nicht in der EZ) besiedelt. Ihrer Meinung nach gehörten die Orte zusammen, wobei die Bewohner evtl. 

durch Neuansiedler (vom Amman Plateau) vertrieben worden sein sollen. 

60. Tall Qaʿdān Nord (2091.1787): Ein ca. 40 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī 

az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall, der als `Satellit´ von Tall Dēr ʿAllā bezeichnet werden kann. Die 

Umgebung war landwirtschaftlich nutzbar, wobei die Wasserversorgung durch das Wasser des Wādī az-Zarqā ge-

währleistet war. GS 183; diverse Architekturreste, z.B die eines ca. 10 m
2
 großen Gebäudes mit ca. 1 m starken 

Mauern. S. Steen (2004), 221f.232. 

61. Qaʿdān Süd (2090.1786): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā, ganz in der Nähe von Tall Dēr 

ʿAllā, im Bereich der `Ghor´ gelegen. 

62. Tall al-Muġannī (2120.1785): Auf einem Gipfel im näheren Bereich des Wādī az-Zarqā-Flusslaufs gelegen. S. 

auch Gordon (1987), 67f.; Mittmann (1987), 56 und Jadis 2117005 (inkl. Zisterne). 

63. Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā, ganz in der Nähe von Tall 

Qaʿdān, im Bereich der `Ghor´ gelegen; größter und bedeutendster Tall im gesamten nordjordanischen Jordantal. 

Gemäß den seit den 60er Jahren des 20. Jh.s n.Chr. erfolgten Ausgrabungen (unter einer niederländisch-jordanischen 

Leitung) war der Tall u.a. in der SBZ 1-2, der EZ 1-2c und der PZ besiedelt. Kennzeichnend ist, dass sich dabei 

nicht nur die Art und Weise, sondern auch die Intensität der eisenzeitlichen Besiedlung auffallend häufig und abrupt 

geändert haben, vgl. Kooij (2001), 295-298 (inkl. Tab. 1); (2006), 201; wahrscheinlich mit dem alttl. Sukkot (Gen 

33,17; Jos 13,27; Ri 8,5.6.8.14-16; 1 Kön 7,46; 2 Chr 4,17; Ps 60,8 u.108,8) gleichzusetzen, vgl. Steuernagel (1925), 
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106; Glueck (1951), 347-350; Zwickel (1996), 41; (1999a), 112; Görg (2001f), 747; Knauf (2003), 1103; Majer 

(2003), 1287. S. auch Hübner (2005), 128 für den immer noch keine genaue Identifizierung möglich ist und Lipinski 

(2006), 288-293, der den Tall Dēr ʿAllā mit Pnuel gleichsetzt. 

64. Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Ein mind. 95 x 52 m großer, im direkten Umfeld des Wādī az-Zarqā am Fuße 

des Vorgebirges gelegener Tall; ca. 300-400 m weiter östlich gibt es heiße (Heil-)Quellen; oft mit dem alttl. Pnuel 

(Gen 32; Ri 8,8.14-17; 1 Kön 12,25) gleichgesetzt, vgl. Zwickel (1996), 42f.; (2001b), 111 u. Gass (2005), 448f. vs. 

Knauf (2003), 1103; s. auch Liwak (1996), 210. Gemäß den 1996, 1997 und 2000 erfolgten Ausgrabungen war der 

Tall u.a. in der MBZ 2 und SBZ 1-2 (Phase 2), in der EZ 1-2 (Phasen 3-5) und wahrscheinlich auch in der PZ (Phase 

6) besiedelt, vgl. z.B. Steen (2001), 229f.; (2004), 194-212 (bes. 196f.). S. auch Gordon (1987), 68f. und Jadis 

2117026 (ohne Ausgrabung). 

65. Tall al-Ḫiṣāṣ (2061.1778): Ein ausgesprochen hoher und ca. 35 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī 

Rāğib und dem Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ gelegener Tall, der einen guten Überblick über die Umgebung und eine 

gute Nutzbarkeit des direkten Umfeldes ermöglicht.
1
 Dabei war die Wasserversorgung durch das Wasser des Wādī 

az-Zarqā gewährleistet. Z.T. mit dem alttl. Sukkot gleichgesetzt – hierfür spricht v.a. auch sein moderner Name, der 

wie das Wort Sukkot mit `Hütten´ übersetzt werden kann, vgl. Lemaire (1981), 52; Lipinski (2006), 292f. und s. 

auch Seely (1992), 218. Hauptproblem: Der Tall ist – dafür, dass er einem ganzen Tal seinen Namen hätte geben 

können – viel zu klein und unbedeutend (vgl. Ps, 60,8 und Ps 108,8, wo vom Tal Sukkot die Rede ist), vgl. Glueck 

(1951), 349 und Gass (2005), 442.444. GS 186: Ältere Architekturreste; Gerätschaften und Werkzeuge. Gemäß 

Albright (1929), 13f. und Glueck (1943), 16 soll die Besiedlung des Tall al-Ḫiṣāṣ bereits um 900 v.Chr. geendet 

haben, vgl. Zwickel (1990), 247 u. Gass (2005), 442. Nach Zwickel (1990), 247 sind al-Ḫiṣāṣ und ar-Rabī‛ iden-

tisch; wohingegen es sich gemäß Steen (2004), 229.235 eindeutig um zwei verschiedene Talls handelt, s. auch Li-

pinski (2006), 292. Die Angaben bei Jadis 2017020 sind leider unzureichend. 

66. Tall ar-Rabīʾ (2063.1777): Gemäß Steen (2004), 229.235 zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā, 

neben Tall al-Ḫiṣāṣ, in der `Ghor´ gelegen; vs. Zwickel (1990), 247, nach dem beide Talls identisch sind. S. auch 

Jadis 2017063. 

67. Tall Abū Zīgān (2108.1773): Im direkten Umfeld des Wādī az-Zarqā, ganz in der Nähe von Tall Abū Zīgān, im 

Vorgebirge gelegen. Gemäß Zwickel (1990), 250 und Steen (2004), 222 ist die im TDS 8 erwähnte Ortschaft 

Handaquq mit dem Tall Abū Zīgān identisch. Fazit: Steen (2004), 222: Flüchtige Okkupation in SBZ 2 bis EZ 1; 

Ausgrabung 1998 durch Chesson, wobei nur FBZ und einige Röm.-Byz. entdeckt wurden; vgl. Chesson (1998), 20-

34. 

68. Tall al-‛Arqādat (2053.1758): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā, südwestlich von Dēr ʿAllā, 

in der `Ghor´ gelegen. Gemäß der neuesten Untersuchung von Steen (2004), 224.235, war der Tall zuerst in der SBZ 

(inkl. SBZ/EZ 1) und dann erst wieder in der (späten) EZ 2 besiedelt. 

69. Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba (2086.1758): Ein mächtiger, ganz in der Nähe von Ḥaḍramī, in der `Ghor´ gelegener 

Tall. GS 191: Diverse jüngere Architekturreste sichtbar. Steen (2004): In der SBZ 2-EZ 1 diente der Tall evtl. als 

Nahrungsverteilungsstätte; zumindest wurden auffallend viele SBZ 2 und EZ 1-Vorratsgefäße gefunden. S. auch 

Jadis 2017015 (nur Mell. und Cont. inkl. Gehöft) und Jadis 2017049 (nur JVS). 

70. Ḥaḍramī (2088.1756): Am Flusslauf des Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ gelegen. 

71. Tall Rikābī (2076.1753): Ein kleiner (unbedeutend aussehender), am Flusslauf des Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ 

gelegener Hügel. GS 192: Moderne Gebäude. Steen (2004): Zerstreute Besiedlung in der SBZ und der EZ. 1994 war 

kein Survey mehr möglich, da der Tall zu dieser Zeit bereits eingeebnet war und als Weizenfeld genutzt wurde. S. 

auch Jadis 2017005 (inkl. Mell. und JVS; Gehöft). 

72.-73. Tall ‛Āsiya und Tall al-Bašīr (2071.1752/2073.1752): Ebenfalls am Flusslauf des Wādī az-Zarqā in der 

`Ghor´ gelegen. GS 193: Keine sichtbaren Architekturreste. Gemäß Steen (2004), 214.225f.228. 235 und dem 1994 

von ihr durchgeführten Survey (s. rechts) handelt es sich bei den beiden Talls um zwei verschiedene Ortslagen, 

wobei Tall al-Bašīr (2072.1752) östlich von Tall ‛Āsiya (2071.1752) zu verorten ist, während Zwickel (1990), 246 

und Kaptijn/Petit/Grootveld et al. (2005), 91.94 von nur einer einzigen Ortslage ausgehen. S. auch Jadis 2017045 zu 

Tall al-Bašīr (nur JVS): EZ 1-2; Hell? und Jadis 2017004 zu Tall ‛Āsiya (nur Mell.): Röm.; Isl.; Gehöft. 

74. Tall Zakarī (2069.1744): Auf einem relativ hohen Hügel (unweit des Wādī az-Zarqā-Flusslaufs) in der `Ghor´ 

gelegen. Jadis 2017016 (inkl. Mell. und JVS; Gehöft). 

75. Katāra as-Samrāʾ I u. III (2037.1740): Nordwestlich von Umm Ḥammād, in der `Katara´ gelegene Begräbnis-

stätte. Gemäß Ausgrabung Leonard (1983) und (1985): Keine eisenzeitliche Nutzung/Besiedlung der Ortslage. S. 

auch Steen (2004), 235. 

                                                 
1
 Lediglich das weniger als 1 km südlich gelegene und durch eine Salzpfanne geprägte Gebiet war nicht bestellbar. 
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76. ‛Ain al-Baṣṣa (2034.1736): Südlich von Katāra as-Samrāʾ, im Übergangsbereich `Katara-Zhor´ gelegen. 

77. Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730): Unweit des Wādī az-Zarqā-Flusslaufs in der `Ghor´ gelegen; 90 x 

50 m großer, nördlicher Teil eines Doppeltalls. Die 1982-1984 erfolgten Ausgrabungen waren v.a. auf die FB- und 

MBZ konzentriert; Schicht V, in der ein Gebäudekomplex aus großen Steinen nachgewiesen wurde, stammt aus der 

EZ (evtl. EZ 2). Dabei könnte es sich um Teile eines befestigten Gutshofs handeln, vgl. Helms (1986), 231; (1989b), 

583.588 und s. auch Khouri (1988), 62 vs. Zwickel (1990), 245, der anstelle des Gebäudes nur `Gruben´ erwähnt 

und diese mit dem Gutshof in Verbindung bringt. S. auch Jadis 2017007 (inkl. EZ 2a/b als befestigte Ortschaft). 

78. Tall Umm Ḥammād al-Ġarbī (2053.1724): Unweit des Wādī az-Zarqā-Flusslaufs in der `Ghor´ gelegen; südli-

cher Teil des Doppeltalls. Gemäß GS 199a stammt die wenige EZ 1-2-Keramik ursprünglich evtl. von der anderen 

Hälfte des Doppeltalls (GS 199b). 
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Tab. 2: Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 
Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

2a) Der Einzugsbereich 

des Jarmuk/Wādī aš-

Šallāla (Richtung Wādī 

al-ʿArab/Wādī az-

Zaḥar) 

           

79. Tall Qurṣ 2309.2371 89 GS: Einige 
FBZ; zahlreiche 

EZ 1-2 (v.a. EZ 2); 

zahlreiche Röm.-
Byz. 

3 Mell.: 
Einige FBZ; 

viel EZ; Röm. 

4 Cont.: FBZ 
1 

 28 TRS: 
Viel FBZ; 

nur eine 

EZ; viel 
Röm. 

      Zwickel (1990), 
332 u. Jadis 

2323009. 

80. Tall Ḥilya 2279.2369 63 GS: Kein EZ; 

wenig Röm.-Byz. 
 33 MS: MBZ 

1(2?); viel EZ 2 
(10.-9. Jh. v.Chr.); 

viel Späthell. 

       Zwickel (1990), 

330 u. Jadis 
2223005. 

81. al-Mardāšīya 

2349.2369 

Keine Nr. GS: 

MBZ/SBZ?; viel 
EZ 1-2 u. Röm. zu 

erwarten. 

  6 TRS: 

MBZ 2; 
viel EZ 1b-

c; Hell. 

      Zwickel (1990), 

332. 

82. al-Bēdar 2379.2364    19 TRS: 
Viel SBZ; 

wenig EZ; 

wenig 
Röm. 

      Zwickel (1990), 
332 u. Jadis 

2323006. 

83. al-Maṣātib 2372.2357   4 MS: Wenig EZ 

2 (10.-9. Jh. 
v.Chr.); wenig Isl. 

       Zwickel (1990), 

332 u. Jadis 
2323012. 

84. Ḫirbat al-‛Adasīya 

2378.2353 

 6 Cont.: 

Röm.-Byz. 

3 MS: MBZ 1; EZ 

1 (12.-10. Jh. 

v.Chr.); Späthell. 

       Zwickel (1990), 

331f. u. Jadis 

2323011. 

85. Tall Ğūwār 

2315.2340  

91 GS: Einige EZ 

1-2; einige Röm.-

Byz. 

         Zwickel (1990), 

331 u. Jadis 

2323022. 

86. Saḥam 2231.2339 67 GS: Kein FBZ; 
kein EZ; Röm.-

         Jadis 2223021 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

Byz. 

87. Ruǧm al-Ad‛am 

2288.2329 

59 GS: Wenig 

FBZ; viel EZ 1-2; 
einige Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

330 u. Jadis 
2223028. 

88. Quwēlibī/Abila 

2318.2322 

58 GS: Keine EZ 

(s. Anm.!) 

         Zwickel (1990), 

331 u. Jadis 
2323003. 

89. Šaǧarat al-Fuqēra 

2348.2318 

56 GS: Einige 

FBZ; einige klare 

EZ 1-2. 

         Zwickel (1990), 

331 u. Jadis 

2323021. 

90. Ḫirbat ‛Ain Ġazāl 

2338.2314 

  31 MS: Wenig 

MBZ 2; wenig EZ 

1; Späthell. 

       Zwickel (1990), 

331 u. Jadis 

2323015. 

91. Ḫirbat al-Bayyāḍ 
2269.2305 

71 GS: Wenig 
FBZ; MBZ 2?; viel 

EZ 1-2; einige 

Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 
330 u. Jadis 

2223026. 

92. Ḫirbat Māǧid 

2385.2294 

  7 MS: Wenig 

MBZ 1; wenig EZ 

1 (12.-10. Jh. 
v.Chr.); rel. viel 

Byz. 

       Zwickel (1990), 

325 u. Jadis 

2322005. 

93. Ḫirbat aṭ-Ṭabaq 
2098.2283 

  53 MS: MBZ 1; 
wenig EZ 2 (10.-

9. Jh. v.Chr.); 

Späthell. 

       S. auch Zwickel 
(1990), 317 u. 

Jadis 2022005. 

94. aṭ-Ṭurra 2431.2275   1 MS: Reichlich 
EZ 2 (8.-7. Jh. 

v.Chr.); Frühröm. 

       S. auch Zwickel 
(1990), 326 u. 

Jadis 2422002 

95. al-Kōm 2355.2273 51 GS: Einige FBZ 

1-2 (eine MBZ 

2?); zahlreiche EZ 

1-2; einige Röm.-
Byz. 

 24 MS: SBZ 2b; 

EZ 1-2 (bis 9. Jh. 

v.Chr.). 

       Jadis 2322015 (s. 

Anm.) 

96. Ḫirbat al Muġayyir 

aš-Šarqī 2400.2246 

  8 MS: Viel EZ 1-2 

(12.-8. Jh. v.Chr.); 

Späthell.; 

     2 ZS: Viel EZ 

1-2 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); 

 Zwickel (1990), 

326; Jadis 2422003 

(s. Anm.) 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

Frühröm. Hell. 

97. Tall al-Muġayyir 

2379.2239 

  10 MS: MBZ 1; 

viel EZ 1-2 (12.-8. 
Jh. v.Chr.); wenig 

Spätbyz. 

       Zwickel (1990), 

324f. u. Jadis 
2322002 (s. Anm.) 

98. Tall al-Muʿallaqa 

2371.2235 

  12 MS: SBZ 2; 
EZ 1-2; Spätbyz. 

     14 ZS: SBZ 
2; EZ 1-2 

(durchgän-

gig); PZ. 

 Zwickel (1990), 
324 u. Jadis 

2322007 (s. Anm.) 

99. Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta 
2392.2223 

        17 ZS: 
Chalk./FBZ; 

EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); 
wenig Hell. 

 Zwickel (1990), 
324: EZ 1; 2? (s. 

Anm.) 

100. Tall al-Fuḫḫār 

2387.2219 

  14 MS: SBZ 2b; 

EZ 1-2 (12.-9. Jh. 
v.Chr.); Späthell. 

       Zwickel (1990), 

324 u. Jadis 
2422007. 

101. Tall Umm ar-Riğlēn 

2399.2216 

  15 MS: Viel SBZ 

1; kein EZ; sehr 

wenig Späthell. 

       Jadis 2322010. 

2b) Der Einzugsbereich 

des Wādī al-ʿArab/Wādī 

az-Zaḥar (inkl. Irbid-

Ramṯā-Ebene) bis zum 

Wādī Ziqlāb 

           

102. Umm Qēs/Gadara 

2140.2290 
          Div. Surveys und 

Sondagen: EZ 2c 

u. PZ; s. auch 

Zwickel (1990), 
319f. 

103. al-Faḫḫāt 2131.2280 98 GS: FBZ 1-3; 

wenig EZ 1-2; 

wenig Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

319 u. Jadis 

2122089. 

104. Kōm Samā 

2276.2276 

73 GS: Zahlreiche 

EZ 1-2; einige 

Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

323 u. Jadis 

2222061. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

105. Ḫirbat Idʿān 

2193.2275  

95 GS: Ganz 

wenig MBZ 2; nur 
eine EZ 1 (Koch-

topf)-Scherbe; viel 

Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

319 u. Jadis 
2122090. 

106. N.N. 2200.2275      46 WAS: 
Wenig 

MBZ; 

wenig SBZ. 

    Jadis 2222004. 

107. Tall Raʾan/al-Kanīsa 

2191.2271 

     52 WAS: 

SBZ (1-2?); 

EZ 1-(2?); 
PZ/Hell.(?). 

    S. auch Zwickel 

(1990), 319; Jadis 

2221003 (s. Anm.) 

108. Samā 2274.2270   55 MS: Wenig EZ 

(10.-9. Jh. v.Chr.); 

Spätbyz. 

   13 IBRS: 

Nur 

Isl./Modern 

   Zwickel (1990), 

323 u. Jadis 

2222039. 

109. Is‛ara 2207.2260   67 MS: EZ 1-2 

(12.-9. Jh. v.Chr.); 

Späthell. 

       Zwickel (1990), 

323 u. Jadis 

2222050. 

110. Ḫirbat al-Quṣēr 
Fō`ara 2230.2259 

  64 MS: Sehr viel 
EZ 1 (12.-10. Jh. 

v.Chr.); Späthell. 

       Zwickel (1990), 
323 u. Jadis 

2222047. 

111. Ruǧm al-‛Āzar 
2215.2255 

75 GS: Einige 
klare EZ 1-2; 

wenig Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 
323 u. Jadis 

2222037 (s. Anm.) 

112. Ḫirbat az-Za‛farān 
2293.2253 

  54 MS: SBZ 2; 
viel EZ 1-2 (12-9. 

Jh. v.Chr.); einige 

Frühbyz. 

       Zwickel (1990), 
319 u. Jadis 

2222038. 

113. Tall Zirā‛a (1. Unter-

stadt?) 2118.2252 

     2 WAS: EZ 

(1-2); Isl. 
    Zwickel (1990), 

318 u. Jadis 

2122029. 

114. Tall Zirā‛a 

2119.2252 

100 GS: Rel. viel 
FBZ 1-2(+3); 

wenig EZ 1-2 (v.a. 

EZ 2); sehr viel 
Röm.-Byz. 

  3 TRS: Rel. 
viel FBZ; 

viel 

Spätbyz. 

 1 WAS: 
(SBZ 1-2?); 

EZ (1?)-2 

(10./9. Jh. 
v.Chr.); PZ 

? (5. Jh. 

    Zwickel (1990), 
319 u. Jadis 

2122028. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

v.Chr.)/Hell

. 

115. Tall Zirā‛a (2. Unter-
stadt?) 2116.2251 

     3 WAS: 
EZ? 

    S. auch Jadis 
2122030. 

116. Fō‛ara 2222.2248   63 MS: Wenig EZ 

1-2 (12.-9. Jh. 
v.Chr.); sehr 

wenig Frühröm. 

       Zwickel (1990), 

322 u. Jadis 
2222046. 

117. Tall Qāq/Ḫirbat 

Band (2125.2235) 

105 GS: Einige 

SBZ 2; viel EZ 1-2 
(v.a. EZ 2); einige 

Hell. 

    7 WAS: 

SBZ 2/EZ 
1; EZ (1?)2 

(10. Jh. 

v.Chr.?); 
PZ (5. Jh. 

v.Chr.?)/He

ll. (?) 

    Zwickel (1990), 

318; Jadis 2122084 
u. 2122034 (s. 

Anm.) 

118. Tuqbul 2266.2235   62 MS: EZ 1-2 

(12.-9. Jh. v.Chr.); 

wenig Frühbyz. 

       Zwickel (1990), 

322 u. Jadis 

2222045. 

119. Ğabal Abū l-Ḥuṣēn 
2215.2233 

  68 MS: EZ 1-2 
(12.-9. Jh. v.Chr.); 

Hell. 

       Zwickel (1990), 
322 u. Jadis 

2222051. 

120. Ḥawar 2221.2232   69 MS: Kein EZ; 
Frühröm; Byz. 

   8 IBRS: EZ 
2 (ca. 800 

v.Chr.); 

Röm. 

   Zwickel (1990), 
322: Jadis 2222052 

(s. Anm.) 

121. Ḫirbat Dābūliya 

2285.2229 

  58 MS: SBZ 1-2; 

EZ 1 (12.-10. Jh. 

v.Chr.); Frühröm. 

   20 IBRS: 

Röm. 
   Zwickel (1990), 

322 u. Jadis 

2222042. 

122. Ḫirbat Umm al-

Ġizlān 2168.2225 

  81 MS: Viel SBZ 

1-2; sehr viel EZ 

1-2 (12.-6. Jh. 

v.Chr.); 
PZ/Frühhell. 

       Zwickel (1990), 

318 u. Jadis 

2122076. 

123. Ḫirbat as-Samōqa 

2266.2224 

  61 MS: SBZ 1; 

viel verstreute EZ 
1 (12.-10. Jh. 

v.Chr.); Späthell. 

       Zwickel (1990), 

321 u. Jadis 
2222044. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

124. al-Mēdān 2304.2223 43 GS: Ganz 

wenige MBZ 1; 
zahlreiche EZ 1-2; 

eine Hell. u. Röm.-

Byz.  

         Zwickel (1990), 

324 u. Jadis 
2322029. 

125. Kafr Raḥtā 
2213.2221 

  75 MS: Kein EZ.       12 WIS: 
Wenig 

SBZ; wenig 

EZ; viel 
Röm.-Byz. 

Jadis 2222054. 

126. Tall Abū-d-Dardāʾ 

2248.2219 und  
127. Sōm 2250.2219 

  70 MS: Tall Abū-

d-Dardāʾ: SBZ 2b; 
EZ 1-2 (12.-7. Jh. 

v.Chr.); Frühröm. 

Sōm: FBZ 1-2; 
kein EZ; Frühhell. 

  79 WAS: 

Tall Abū-d-
Dardāʾ: 

SBZ 1-2?; 

EZ 1-2?; 
PZ/Hell? 

78 WAS: 

Sōm: Kein 
EZ; Byz. 

und jünger. 

   41 WIS: 

Tall Abū-d-
Dardāʾ: 

Nur 

Spätröm. u. 
jünger. 

3 WIS: 

Sōm: Kein 
EZ; nur 

Byz. 

Zwickel (1990), 

321; Jadis 
2222014. bzw. 

Jadis 2222015 (s. 

Anm.) 

128. Mušērifa 2122.2218 103 GS: Zahlrei-
che EZ 1-2; einige 

Hell. 

         Zwickel (1990), 
318. 

129. Ḫirbat Sarīs 

2285.2216 

  59 MS: EZ 1 (11.-

10. Jh. v.Chr.); 
Späthell.  

       Zwickel (1990), 

321 u. Jadis 
2222043. 

130. Ğiǧǧīn 2226.2214   71 MS: Viel SBZ 

1-2; viel EZ 1-2 
(12.-9. Jh. v.Chr.); 

wenig Frühröm. 

      6 WIS: Viel 

SBZ; viel 
EZ 1-2; 

Hell. 

Zwickel (1990), 

321 u. Jadis 
2222053. 

131. Ğiǧǧīn (N.W.) 

(222.221)? 

         7 WIS: EZ; 

Spätbyz. 

 

132. Ğamultā 2206.2207   76 MS: MBZ 1 

(MBZ 2/SBZ 1?) 

kein EZ; Röm.-
Byz. 

      13 WIS: 

Wenig 

SBZ; wenig 
EZ; viel 

Röm.-Byz.  

Jadis 2222055. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

133. Sāl 2359.2198 248 GS: Keine EZ; 

zahlreiche Byz. 
 18 MS: SBZ 1-2; 

viel EZ 1-2 (12.-9. 
Jh. v.Chr.); 

Frühröm. 

   6 IBRS: 

SBZ 2; EZ 
1 (1200-

1000 

v.Chr.) 

 15 ZS: SBZ 

1-2?; EZ 1-2 
(ca. 12.-7. Jh. 

v.Chr.?); 

Späthell. 

 Zwickel (1990), 

314 u. Jadis 
2321002. 

134. Umm Ḥannā 
2216.2193 

  74 MS: Kein EZ; 
Röm.-Byz. 

      32 WIS: EZ 
1-2; 

Frühröm. 

Jadis 2221010. 

135. al-Kanīsa  
219.219? 

         14/1 WIS: 
SBZ; EZ; 

Frühröm. 

 

136. Ḫirbat al-Bayyāḍa 

2361.2192 

  19 MS: Wenig 

SBZ; wenig EZ 1-
2 (12.-9. Jh. 

v.Chr.); wenig 

Frühröm. 

       Zwickel (1990), 

313 u. Jadis 
2321003. 

137. ar-Ramṯā 2450.2186 241 GS: Viel EZ 

1-2; zahlreiche 

Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

315 u. Jadis 

2421003. 

138. Tall aš-Ši‛r 

2255.2184 

80 GS: Evtl. 
wenige MBZ 2; 

zahlreiche EZ 1-2; 
Röm.-Byz. 

     9 IBRS: 
Keine 

Reste 
materieller 

Kultur. 

  4 WIS: 
SBZ; EZ 1-

2; Byz. 

Zwickel (1990), 
311 u. Jadis 

2221012. 

139. Irbid 2298.2184 Ohne Nr. GS: SBZ 

2; zahlreiche EZ 1-
2; zahlreiche 

Röm.-Byz.  

     1 IBRS: 

SBZ 2; EZ 
1. 

   Zwickel (1990), 

311; Jadis 2221002 
(s. Anm.!) 

140. Ğumḥā 2233.2179   73 MS: Kein EZ; 
Byz. 

      31 WIS: 
SBZ; sehr 

wenig EZ; 

Röm.-Byz. 

Jadis 2221009. 

141. Mandaḥ 2132.2178 120a GS: Einige 
MBZ 2; einige EZ 

1-2; viel. Röm.-

Byz. 

         Zwickel (1990), 
308 u. Jadis 

2121078. 

142. Kafr ‛Ain 2216.2173          29 WIS: 

SBZ 

Jadis 2221043. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

(`chocolate 

on white´); 
wenig EZ; 

Röm.-Byz. 

143. Ḫirbat ‛Aṣrēn 

2212.2172 

109 GS: Einige 

FBZ 1-2?; wenig 
klare EZ 1-2; 

zahlreiche Röm.-

Byz. 

        28 WIS: 

SBZ; wenig 
EZ 1; 

Röm.-Byz. 

Zwickel (1990), 

311 u. Jadis 
2221031 

144. Qaṣr al-Ġūl 

2276.2170 

84 GS: Nur eine 

EZ 2-Scherbe  
      2.5.1.5: Keine 

Keramik. 
  Zwickel (1990), 

311; Jadis 2221027 

(s. Anm.) 

145. Ḫirbat al-Buṭm 
2277.2169 

83 GS: Nur eine 
EZ 2-Scherbe; viel 

Röm.-Byz. 

         Jadis 2221021. 

146. Ḫirbat as-Surēǧ 
2108.2166 

  91 MS: SBZ 1; 
EZ 2 (10.-7. Jh. 

v.Chr.). 

       Zwickel (1990), 
308 u. Jadis 

2121068. 

147. Tall Dēr as-Sa‛anā 

2208.2164 

112 GS: FBZ 1; 

kein EZ; Röm.-
Byz. 

        20/1 WIS: 

SBZ; wenig 
EZ; 

Spätbyz. 

Jadis 2221032. 

148. Tall Kafr Yūbā/Tall 
az-Zētūn/Tall Ḫaṭṭ 

2258.2162 

81-82 GS: Einige 
klare MBZ 2 (SBZ 

2); sehr viele EZ 1-

2; Hell. 

      2.5.1.4: Sehr 
wenig MBZ; 

viel EZ; sehr 

wenig Hell. 

 15/1 WIS: 
SBZ; EZ; 

Röm.-Byz. 

Zwickel (1990), 
310f. u. Jadis 

2221025. 

149. al-Qaṯ‛āim/Rağğāla 

(225.216?) 

         15/2 WIS: 

Wenig EZ; 

Röm.-Byz. 

Fehlt bei Jadis! 

150. Manāḫ 2111.2158           WTS 4: Nur bei 

Jadis 2121108: 

Neol.; EZ. 

151. N.N. 2121.2158           WTS 5: Nur bei 
Jadis 2121109: 

FBZ 4; EZ; Byz. 

152. N.N. 2136.2158     28 WZS: EZ; Byz.      Zwickel (1990), 

308 Jadis 2121019 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

(s. Anm.) 

153. Maʾtariḍ aš-Šarqī 

Nord 2397.2158 

        5 ZS: Wahr-

scheinlich EZ 
1-2. Rel. 

eindeutig: EZ 

2 (10.-9. Jh. 
v.Chr.); 

Späthell. 

 Zwickel (1990), 

313: EZ 2. Nicht 
bei Jadis. (s. Anm.) 

154. Bārsīnā 2229.2155 117 GS: Kein EZ; 
nur Röm. u. jün-

ger. 

        18 WIS: 
Wenig EZ; 

Hell. 

Jadis 2221030. 
Ausgrabung: EZ. 

155. Maʾtariḍ aš-Šarqī 

Süd 2399.2155 

        4 ZS: EZ 1-2 

(12-7. Jh. 
v.Chr.?); 

wenig Hell. 

 Zwickel (1990), 

313: EZ 2; Nicht 
bei Jadis! 

156. N.N. 2091.2154     37 WZS: SBZ; 
EZ; Hell. 

     Zwickel (1990), 
305 u. Jadis 

2021008. 

157. N.N. 2138.2153     30 WZS: SBZ; 

EZ; Byz. 
     Zwickel (1990), 

308 u. Jadis 
2121021. 

158. N.N. 2154.2152     16 WZS: Paläol.; 

EZ; Byz. 
     Zwickel (1990), 

307 u. Jadis 
2121007. 

159. Ruḫēm 2125.2151   92 MS: EZ 2 (10. 

Jh. v.Chr.); 
Spätbyz. 

 24 WZS: 

MBZ/SBZ?; EZ; 
Röm.-Byz. 

     Zwickel (1990), 

307; Jadis 
2121015; Jadis 

2121059 (s. Anm.) 

160. N.N. 2138.2151     27 WZS?: EZ 

(inkl. EZ 1); Byz. 
     Jadis 2121018. 

161. N.N. 2135.2150     26 WZS?: EZ; 

Röm.-Byz. 
     Jadis 2121017. 

162. Ṣībyā 2150.2150 121 GS: Einige 

SBZ 2?; viele EZ 
1-2; einige Hell. 

         Zwickel (1990), 

307 u. Jadis 
2121077. 

163. N.N. 2163.2150     18 WZS: SBZ;      Jadis 2121009. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

kein EZ; Röm. 

164. Ẓahrat Ṣōqa‛a 

2236.2150 

116 GS: Wenig EZ 

1-2); einige Hell. 
      2.5.1.3 : Viel 

EZ 2; Hell. 
 33 WIS: 

SBZ; EZ 1; 
Röm.-Byz. 

Zwickel (1990), 

310 u. Jadis 
2221023.(s. Anm.) 

165. N.N. 2115.2149     102 WZS: Nur 

EZ. 
     Zwickel (1990), 

307. 

166. N.N. 2142.2148     29 WZS?: EZ; 
Röm.-Byz. 

     Jadis 2121020. 

167. N.N. 2119.2148     33 WZS: SBZ; 

EZ; Byz. 
     Zwickel (1990), 

307 u. Jadis 
2121024. 

168. Tall aš-Šiqāq 

2252.2147 

10 GS: Zahlreiche 

EZ 1-2; Röm. 
      2.5.1.2. : Viel 

EZ; Röm. 

 17 WIS: 

SBZ; viel 

EZ; viel 
Röm.-Byz. 

Zwickel (1990), 

310 u. Jadis 

2221018 (s. Anm.) 

169. N.N. 2116.2146     34 WZS: SBZ; 

EZ; Byz. 
     Zwickel (1990), 

307 u. Jadis 
2121025. 

170. Tall Abū al-

Fuḫḫār2112.2141 

125 GS: Zahlrei-

che FBZ 1-2; ei-

nige EZ 1-2; zahl-
reiche Röm.-Byz. 

   43 WZS: Kein 

EZ; nur Röm.-

Byz. 

     Jadis 2121033 (s. 

Anm.) 

171. Ğinnīn 2164.2140   93 MS: Wenig EZ 

2 (10.-9. Jh. 
v.Chr.); Späthell. 

       Zwickel (1990), 

306 u. Jadis 
2121067. 

172. Basatīn 2111.2137     140 WZS: Chalk; 

EZ; Byz. 
     Jadis 2121098. 

173. Kōm Nāṭifa 
2280.2137 

8 GS: Viel EZ 1-2; 
einige Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 
310 u. Jadis 

2221024. 

174. Ruğm al-Ġurābīyāt 
(227.213) 

         25 WIS: 
SBZ; EZ 1; 

wenig 

Röm.-Byz. 

 

175. Ḥām 2266.2134 9 GS: Wenig FBZ 
1-2; zahlreiche EZ 

     7 IBRS: 
SBZ?; EZ 

  19/2 WIS: 
SBZ; EZ; 

Zwickel (1990), 
310; Jadis 2221001 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

1-2. 1-2 (1200-

800 
v.Chr.); 

Röm. 

Isl. (s. Anm.) 

176. N.N. 2173.2128     84 WZS?: 

(Präkeram. Neol.); 
EZ; Röm.-Byz. 

     Jadis 2121053. 

177. NW. Tall Bēt Yāfā          22 WIS: 

wenig SBZ; 
EZ; Röm.-

Byz.  

 

178. Tall Bēt Yāfā 

2248.2126 

11 GS: EZ 1-2; 

Röm.-Byz. 
      2.5.11: Viel 

EZ; Röm.-
Byz. 

 23 WIS: 

SBZ; EZ 2; 
Röm.-Byz. 

Zwickel (1990), 

309; Jadis 2221047 
(s. Anm.) 

179. Tall ar-Rāmīṯ 

2455.2116 

242 GS: Große 

Mengen EZ 1-2; 
einige Röm.-Byz. 

         Zwickel (1990), 

315 u. Jadis 
2421001. 

180. Dēr Abū Sa‛īd 

2145.2115 

  101 MS: Viel 

SBZ 2b; viel EZ 

1-2 (12.-7. Jh. 
v.Chr.); wenig 

Frühröm. 

       Zwickel (1990), 

306 u. Jadis 

2121065. 

181. al-Ḫulēda 2226.2115 29 GS: Einige EZ 
1-2; einige Röm.-

Byz. 

         Zwickel (1990), 
309 u. Jadis 

2221026. 

182. Tall ‛Ayāta 
2248.2110 

12 GS: viel FBZ 1-
4; wenig EZ 1-2; 

viel Hell. 

         Zwickel (1990), 
309 u. Jadis 

2221033. 

183. Tall Ğuḥfīya 

2275.2110 

7 GS: Zahlreiche 

EZ 1-2; zahlreiche 

Röm.-Byz. 

      Ausgrabung: 

SBZ 1-PZ. 
  Zwickel (1990), 

309 u. Jadis 

2221007. 

184. Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda 

2346.2108 

          Jadis 2321021: EZ; 

Röm.-Byz. 

185. Umm as-Ṣawwān 

2175.2105 

    9 WZS: EZ 
(wahrscheinlich 

späte EZ 1); 

Röm.-Byz. 

     Zwickel (1990), 
306. 
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Der Bereich der nördli-

chen Adschlunausläufer 

(inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) 

Glueck 

1951 

GS 

Mellaart 

1962/ 

Contenson 

1964 

Mell./Cont. 

Mittmann 

1970 

MS 

Kerestes et 

al. 1978 

TRS 

Banning/Fawcett 

(1983) et al. WZS 

Hanbury-

Tenison  

et al. 1984 

WAS 

Lenzen/ 

McQuitty 

1988 

IBRS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

LS 

Kamlah 2000 

ZS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Sonstige (z.B. 

Zwickel (1990), 

Jadis et al.) 

186. Ḫirbat Huṣēn 

2192.2105 

34 GS: Viel EZ 1-

2; Röm.-Byz. 
         Zwickel (1990), 

306 u. Jadis 
2121079 (s. Anm.) 

187. Tall al-Ḥiṣn 

2330.2102 

1 GS: Eine MBZ 

2-Scherbe; zahlrei-

che EZ 1-2; einige 
Hell. 

         Zwickel (1990), 

313 u. Jadis 

2321001. 

188. N.N. 2179.2100     116 WZS: EZ 

(wahrscheinlich 
späte EZ 1); 

Röm.-Byz. 

     Nicht bei Zwickel; 

Jadis 2121001 (s. 
Anm.) 

189. Ğibātōn 2208.2100 27 GS: Wenig EZ 

1-2; Röm.-Byz. 
   70 WZS: EZ 1; 

Röm.-Byz. 
72 WSZ: EZ 2a-c; 

Röm.-Byz. 

     Zwickel (1990), 

306.309; Jadis 
2221004; 2221006; 

2220053 
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Erläuterungen zu Tab. 2 (Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich der nördlichen 

Adschlunausläufer inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 

2a) Zu den im Einzugsbereich des Jarmuk/Wādī aš-Šallāla (Richtung Wādī al-ʿArab/Wādī 

az-Zaḥar) zu lokalisierenden SBZ 2-PZ-Ortschaften 

79. Tall Qurṣ (2309.2371): Ein 90 x 140 m großer, vollständig isolierter Hügel in der Nähe des Jarmuks (nordwest-

lich des Wādī aš-Šallāla). TRS 28: Behauene Steine als Architekturreste. 

80. Tall Ḥilya (2279.2369): In der Nähe des Jarmuks auf einem hohen natürlichen Gipfel gelegen; hervorragende 

Fernsicht in Richtung Jarmuk; Befestigung des Gipfels. GS 63: Reste eines Wachturms und andere Architekturreste; 

diverse Höhlengräber. 

81. al-Mardāšīya (2349.2369): Auf dem Gipfel und dem Hang einem Bergrückens gelegen (unweit des Jarmuks und 

des Wādī aš-Šallāla); sehr große und bedeutende Ortslage, vgl. Glueck (1951), 122-124. TRS 6: Architekturreste; 36 

x 4 m großes Sechsraumhaus, unvollendete Zisterne? 

82. al-Bēdar (2379.2364): Auf einer hohen Terrasse, direkt südlich des Jarmuks gelegen; gute Anbau- und Wohn-

möglichkeiten im direkten Umfeld. TRS 19: (sbz.) Architekturreste (Ummauerung). 

83. al-Maṣātib (2372.2357): Eine ca. 50 x 50 m große, in einem kleinen Seitental des Wādī al-Maddān (östlich des 

Wādī aš-Šallāla) in der Nähe einer Quelle gelegene Scherbenfläche; kein Hinweis auf eine alte Niederlassung. 

84. Ḫirbat al-‛Adasīya (2378.2353): Eine ca. 75 x 100 m große, östlich des Wādī aš-Šallāla an der Westkante des 

Wādī al-Maddān gelegene Siedlungsstätte (. MS 3: Architekturreste aus Basalt; s. Jadis 2323011 (inkl. FBZ 4 an-

stelle von MBZ 1). 

85. Tall Ğūwār (2315.2340): Westlich des Wādī aš-Šallāla (inmitten zweier kleiner anderer Wadis) auf einem sehr 

steilen und isolierten Hügel gelegen. GS 91: Zisterne; keine erhalten gebliebenen Architekturreste; Funktion: kleiner 

Wachtposten? 

86. Saḥam (2231.2339): Auf einem 450 m hohen Gipfel über einer starken Quelle gelegen; gute landwirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum Olivenanbau) im Umfeld. GS 67: Kein EZ, aber eisenzeitliche Architekturreste 

(Festungsmauer?). 1992 wurde ein außergewöhnlich reich ausgestattetes (SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1-Grab (bis ca. 1203-

1175 v.Chr.) mit über 200 Grabbeigaben aus gebranntem Ton, Stein und Metall (inkl. Einzelfunden aus Bronze, 

Silber und Gold) entdeckt. S. auch Jadis 2223021 (ohne Ausgrabungsergebnis). 

87. Ruǧm al-Ad‛am (2288.2329): Auf einem zwar kleinen, aber hohen Berg über dem Zusammenfluss zweier Wadis 

gelegen. GS 59: Architekturreste (inkl. Ummauerung?); Terrassierung. 

88. Quwēlibī/Abila (2318.2322) inkl. zweier Hügel: Tall Ābil (im Norden) und Tall Umm al-‛Amad (im Süden); 

inmitten einer fruchtbaren Ackerlandschaft an einer Quelle gelegen. GS 58: Zwar keine EZ-Scherben gefunden, aber 

aufgrund des naturräumlichen Umfeldes eisenzeitliche Siedlung vermutet. Gemäß der bisher vorliegenden Ausgra-

bungsergebnisse (die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen), war die Ortslage vom Ende der SBZ, über die 

EZ 1-2 und auch in der PZ nahezu durchgängig besiedelt, wobei die EZ 2 als die umfangreichste und stärkste Sied-

lungsphase herauszustellen ist. 

89. Šaǧarat al-Fuqēra (2348.2318): Kleiner Siedlungshügel; über dem Zusammenfluss des Wādī ‛Ain Ġazāl und des 

Wādī aš-Šallāla gelegen; von daher gute Wasserversorgung gewährleistet. GS 56: Architekturreste einer Umfas-

sungsmauer, Terrassierungen. 

90. Ḫirbat ‛Ain Ġazāl (2338.2314): Westlich des Wādī aš-Šallāla, an der Nordseite des Wādī ‛Ain Ġazāl unweit 

einer starken Quelle gelegen. MS 31: Architekturreste; Grabhöhlen. Jadis 2323015 (MS: inkl. EZ; zu ungenau!). 

91. Ḫirbat al-Bayyāḍ (2269.2305): Eine relativ große, auf dem Gipfel und den Hängen eines hohen Hügels (ober-

halb einer starken Quelle) gelegene Ortschaft. GS 71: Ummauerung? Terrassierung. 

92. Ḫirbat Māǧid (2385.2294): Östlich vom Wādī aš-Šallāla in der Nähe einer Talmulde auf einem Plateau gelegen. 

MS 7: Diverse eingebrochene Zisternen. Jadis 2322005 (inkl. FBZ 4 anstelle von MBZ 1). 

93. Ḫirbat aṭ-Ṭabaq (2098.2283): Im westlichen Jarmukbereich (unweit des Jordangrabens) auf einer Hangterrasse 

gelegen. Die Wasserversorgung war durch eine Quelle gewährleistet. MS 53: Gute Möglichkeiten zum Ackerbau im 

Umfeld; Architekturreste aus Basalt. Jadis 2022005 (inkl. FBZ 4 anstelle von MBZ 1). 

94. aṭ-Ṭurra (2431.2275): Östlich vom Wādī aš-Šallāla, auf einer breit ausladenden Kuppe inmitten einer sanft ge-

wellten Ackerebene gelegen (evtl. gab es hier früher einen kleinen Tall). 
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95. al-Kōm (2355.2273): Ein 100 x 50 m großer, westlich des Wādī aš-Šallāla, in der Nähe einer starken Quelle 

gelegener Tall (strategisch wichtige Lage). GS 51: Diverse Architekturreste (Ortslage wahrscheinlich früher um-

mauert); relativ intensive landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes. Zwickel (1990), 325 stellt in Frage, ob Glueck 

und Mittmann wirklich dieselbe Ortslage meinen. Jadis 2322015 inkl. GS und MS ergänzt (fälschlicherweise?): 

PZ/Hell. 

96. Ḫirbat al Muġayyir aš-Šarqī (2400.2246): Ein kleiner, am Ostrand des Wādī aš-Šallāla (an einem Verkehrsweg 

bei einem Talübergang) gelegener Tall; heute keine Wasserquelle in unmittelbarer Umgebung. MS 8: Zahlreiche 

eingebrochene Zisternen. ZS 2: Funktion der eisenzeitlichen Ortschaft: Wachturm (kleine Fort?); Größe 70 x 30 m 

und einzelne freistehende Gebäude am Talübergang; drei eisenzeitliche Zisternen zur Wasserversorgung. Gemäß 

Zwickel (1990), 326 befindet sich östlich und nördlich des Talls ein ca. 150 x 120 m großes Siedlungsfeld mit ei-

senzeitlichen Scherbenbelag (mdl. Mitteilung Mittmann). Die Angaben bei Jadis 2422003 sind nicht brauchbar, da 

Mittmanns EZ 2-Funde unterschlagen werden und zudem Kamlahs ZS-Ergebnisse fehlen. 

97. Tall al-Mugayyir (2379.2239): Ein ca. 17 m hoher und 150 x 150 m großer, am Rande der östlichen Steilwand 

des Wādī ar-Raḥūb inmitten einer weiten Ackerebene gelegener Tall; diverse Quellen im direkten Umfeld; gute 

Rundsicht über die Umgebung möglich. Ergebnis der Testgrabung von 1984: Durchgängig von SBZ 2-PZ besiedelt; 

Funktion der Siedlung in der EZ 2b-PZ: mehrfach um- bzw. wieder aufgebaute Farm; vgl. Ibrahim/Mittmann 

(1986), 171 und s. auch Zwickel (1990), 324f. u. Jadis 2322002, bei denen auch die Ausgrabungsergebnisse berück-

sichtigt werden. 

98. Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): Ein ca. 140 x 100 m großer, an der Westböschung des Wādī ar-Raḥūb gelege-

ner, rechteckiger Tall mit abgerundeten Ecken und einem ca. 60 x 60 m großem Scheitelplateau (rechteckige Grund-

form des Talls eindeutig durch Reste antiker Befestigungsanlagen bedingt); diverse (z.T. aber nicht sehr starke) 

Quellen im direkten Umfeld. Gemäß Mittmann (1970), 225-227 evtl. mit dem alttl. Bet Rehob gleichzusetzen. MS 

12: um das 8.- 6. Jh. v.Chr. starker Siedlungsrückgang. ZS 14: Keine wirkliche Ausgrabung; lediglich Surveys (inkl. 

der Erforschung diverser Baggerschnitte); vgl. Kamlah (2000), 41f. Architekturreste, die für die gesamte Zeit zwi-

schen der SBZ 2-PZ bzw. zumindest für die EZ (hier Reste einer Kasemattenmauer und einer zusätzlichen Innen-

mauer gefunden) auf eine ca. 1.4 ha große, befestigte Siedlung schließen lassen. Evtl. ist die PZ auch nur durch Silos 

oder ähnliche Installationen vertreten; weitere eisenzeitliche Funde: Bruchstück einer späteisenzeitlichen Terrakotta-

Figurine (Taf. 50.10), Fragment einer dreifüßigen? Basaltschale (Taf. 51.3). Ein topographischer Plan und eine 

Übersicht über die wichtigsten Funde des Talls finden sich bei Kamlah (2000), 226 (Tafeln 44 und 45-51). S. auch 

Jadis 2322007 – allerdings sind die hier zu findenden Angaben insofern unzureichend als die Ergebnisse des ZSs 

fehlen. 

99. Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta (2392.2223): Auf einem steilwandigen Bergkegel in einer westlichen Talbucht des Wādī 

aš-Šallāla (unweit eines Talübergangs) gelegen; eine zumindest nach regenreichen Wintern sprudelnden Quelle im 

direkten Umfeld; Entfernung zum Tall al-Fuḫḫār: ca. 700 m. Erste Erwähnung bei Zwickel (1990), 324 (mdl. Mittei-

lung Mittmann): EZ 1; 2?; ZS 17; zur Funktion der eisenzeitlichen Siedlung: Wachturm oder kleine Fort (Größe 30 

x 25 m) inkl. eines ummauerten Aufwegs zum Scheitelplateau. 

100. Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): Relativ großer, in der Nähe der Ostwand des Wādī aš-Šallāla auf einem Sporn 

gelegener Tall (mit fruchtbaren Ackerland und einer Quelle im direkten Umfeld). Ergebnisse der zwischen 1990-

1993 (unter skandinavischer Leitung) und 2002 erfolgten Ausgrabungen: u.a. SBZ 2-EZ 1-Besiedlung; in der EZ 

2a/b wahrscheinlich unbesiedelt (nur 3 EZ 2a/b Scherben); in der EZ 2c/PZ als Dreschplatz und zur Vorratslagerung 

genutzt. S. auch Zwickel (1990), 324 und Jadis 2422007 (inkl. SBZ 1), wobei bei Jadis auch die Ausgrabungsergeb-

nisse berücksichtigt werden. 

101. Tall Umm ar-Riğlēn (2399.2216): Unweit (südöstlich) vom Tall al-Fuḫḫār direkt bei einer kräftigen Quelle 

gelegen. 

 

2b) Zu den im Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar (inkl. Irbid-Ramṯā-

Ebene) bis zum Wādī Ziqlāb zu lokalisierenden SBZ 2-PZ-Ortschaften 

102. Umm Qēs/Gadara (2140.2290): Nordöstlich vom Tall Zirā‛a auf dem sog. Gadara-Plateau gelegen. Zu den 

Survey-Untersuchungen und Sondagen, vgl. Wagner-Lux/Krueger/Vriezen et al. (1978), 135-144; Wagner-

Lux/Krueger/Karel et al. (1979), 39; Holm-Nielsen et al. (1986), 232; Andersen/Strange (1987), 78-100 u. Holm-

Nielsen/Wagner-Lux et al. (1989), 598. 

103. al-Faḫḫāt (2131.2280): Auf einem fast komplett isoliertem Berg (beim Gadara-Plateau), weniger als einen 

halben km von der bedeutenden Quelle ‛Ain Umm Qēs entfernt gelegen (unterer bis mittelhoher, nördlicher Ein-

zugsbereich des Wādī al-ʿArab). GS 98: Hervorragender Überblick über die nähere Umgebung möglich; einige 

Architekturreste (aus Basalt). 
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104. Kōm Samā (2276.2276): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf dem Gipfel eines fast komplett 

isoliert stehenden Hügels (über einer Quelle) gelegen. GS 73: Ummauerung? Terrassierung; große (röm.-byz.) Zis-

terne; Obstanbau. 

105. Ḫirbat Idʿān (2193.2275): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf einem großen, fast komplett 

isolierten Hügel (oberhalb der starken Quelle ‛Ain Idʿān) gelegen. GS 95: Starke röm.-isl. Überbauung; Obstanbau. 

106. N.N. (2200.2275): Wenige Meter östlich von Ḫirbat Idʿān gelegen (mittelhoher Einzugsbereich des Wādī al-

ʿArab). 

107. Tall Raʾan/al-Kanīsa (2191.2271): 2 ha großer, auf einem Sporn unweit einer Quelle gelegener Tall (mittelho-

her Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). WAS 52: Diverse jüngere Architekturreste und Einzelfunde auf dem Tall 

sowie eine Presse (53), Zisterne (54) und ein Scherbenfeld (55) im direkten Umfeld des Talls. Bei der Ortsangabe in 

Jadis 2221003 (statt 2191.2271 – 2271.2191) liegt ein Zahlendreher vor. Dabei dürfte dieser Zahlendreher mit einem 

falsch eingetragenen Nord-Richtungspfeil in Hanbury-Tenison (1984), 388 zusammenhängen. 

108. Samā (2274.2270): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab – unweit von Kōm Samā
 
(eisenzeitliche 

Hauptsiedlung) – am Rande eines Tales gelegen. 

109. Is‛ara (2207.2260): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf einer flachen Kuppe gelegen. MS 

67: Diverse Zisternen, Gräber und Olivenanbau im direkten Umfeld. 

110. Ḫirbat al-Quṣēr Fō‛ara (2230.2259): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf der 

flachen Terrasse eines Bergrückens gelegen (Größe: ca. 90 x 120 m). MS 64: Architekturreste. 

111. Ruǧm al-‛Āzar (2215.2255): Eine kleine, auf einer Kuppe gelegene Ortschaft (aus dem mittelhohen Einzugsbe-

reich des Wādī al-ʿArab), deren Wasserversorgung durch eine Quelle gewährleistet war. GS 75: Zisterne. Jadis 

2222037 (inkl. Architekturresten und Höhle). 

112. Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): MS 54: Ein zwar nur niedriger (5 m hoher), aber dafür ausgedehnter (75 x 150 

m großer), im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, nordwestlich von Bēt Rās (Capitolias) gelegener Tall. 

Trotz seiner geringen Höhe ermöglicht der Tall eine gute Fernsicht über den gesamten oberen Wādī al-ʿArab-

Bereich; Ummauerung? 

113. Tall Zirā‛a (1. Unterstadt?) (2118.2252): Ein ca. 1 ha großes Scherbenfeld am Fuße des Talls (unterer bis mit-

telhoher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

114. Tall Zirā‛a (2119.2252): Ein fast kreisrunder, an der Basis ca. 240 m und am Scheitel ca. 160 m (im Durch-

messer) großer, direkt im Wādī al-ʿArab (im Bereich des Zusammenflusses von Wādī al-ʿArab und Wādī az-Zaḥar) 

gelegener Tall; artesische Quelle im Zentrum des Talls; hervorragende verkehrstechnische Anbindung (z.B. in Rich-

tung Tall Irbid und Tall al-Ḥiṣn); sehr gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des direkten Umfeldes (z.B. zum Oli-

venanbau), sehr gute geographische Bedingungen für verschiedene handwerkliche
2
 Aktivitäten. Ein neueres Foto 

des Talls findet sich z.B. bei Vieweger/Häser (2010b), 404 (inkl. Abb. 3). TRS 3: Diverse Architekturreste (inkl. 

einer großen Zisterne). WAS 1: Kasemattenmauer; Zisternen und mittelalt. Strukturen auf dem Tall. Gadara-Region-

Project
3
: Intensive Surveys

4
 am Tall und in der Umgebung sowie eine Sondage

5
 am Westrand des Talls fanden zwi-

schen 2000-2002 statt; mit den eigentlichen Ausgrabungen wurde 2003 begonnen. Bisherige Ausgrabungsergebnis-

se: Mehr oder weniger ununterbrochene, architektonische SBZ 2-EZ 2b-Besiedlung; EZ 2c (relativ viel) und die PZ 

(wenig) dahingegen bislang nur durch Keramikfunde belegt. Dabei wurden (bislang) sämtliche, für die Konstruktion 

der EZ relevanten Schichten im Ausgrabungsareal I, d.h. im nordwestlichen Bereich des Talls entdeckt. 

115. Tall Zirā‛a - 2. Unterstadt? (2116.2251): Unterer bis mittelhoher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab. 

116. Fō‛ara (2222.2248): Im höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab in der Nähe einer ergiebigen Quelle gele-

gen. 

117. Tall Qāq/Ḫirbat Band (2125.2235): Großer, unweit der Einmündung des Wādī az-Zaḥar in das Wādī al-ʿArab 

auf dem Gipfel eines Hügels gelegener Tall; relativ viel Quellwasser in der Nähe. GS 105: Evtl. eisenzeitliche Um-

mauerung. WAS (00)7: Diverse Höhlen (Felsgräber?) im direkten bzw. näheren Umfeld des Talls (WAS: 33, 34 und 

36). Bei Zwickel (1990), 318 und Jadis 2122084 (Qaq) und Jadis 2122034 (Bond) werden Tall Qāq und Ḫirbat Band 

als zwei verschiedene Ortschaften behandelt. Aufgrund eigener Untersuchungen handelt es sich allerdings um den-

                                                 
2 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 2. 
3 Das `Gadara-Region-Project´, das sich auf die interdisziplinäre Erkundung der sog. `Gadara-Region´ bezieht (Wādī al-ʿArab und Wādī az-

Zaḥar) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Biblisch-Archäologischen Instituts Wuppertal (BAI) und der beiden Deutschen Evangelischen Institute 

in Amman und Jerusalem (DEI), die zugleich als Forschungsstellen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) fungieren. 
4 Vgl. Vieweger/Eichner/Leiverkus (2002a), 163-175; (2002b), 12f.; (2003a), 199-214; (2003b), 460f. und s. auch Vieweger/Häser (2007a), 1. 
5 Vgl. J. Dijkstra/M. Dijkstra/Vieweger/Vriezen (2005), 5-26; J. Dijkstra/M. Dijkstra/Vriezen (2005), 177-188; (2009) und s. auch Viewe-

ger/Häser (2010a), 2f.  
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selben Siedlungsplatz. Der Name `Bond´ basiert im Übrigen lediglich auf einem `Scherz´ und hängt mit der WAS-

Nr. `007´ zusammen. 

118. Tuqbul (2266.2235): Auf der flachen Kuppe eines sanft gewellten Bergrückens, im höheren Einzugsbereich des 

Wādī al-ʿArab, nordwestlich von Bēt Rās gelegener Siedlungsplatz; Ruine eines Heiligengrabes; heute z.B. Oliven-

anbau im direkten Umfeld (MS 62). 

119. Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (2215.2233): Eine im mittelhohen/höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab zu verorten-

de, hoch gelegene Spornkuppe; Architekturreste (MS 68). 

120. Ḥawar (2221.2232): Auf einer Erhebung im mittelhohen/höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, unweit 

von Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (s.o.) gelegen; heute zum großen Teil durch das moderne Dorf Ḥawar überdeckt. S. auch 

Zwickel (1990), 322, der sich auf den IBRS bezieht und Jadis 2222052, wo nicht angemessen zwischen MS 68 und 

MS 69 differenziert wird, so dass dem Ort Ḥawar (MS 69) Mittmanns am Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (MS 68) gemachte 

Keramikfunde zugeordnet werden. 

121. Ḫirbat Dābūliya (2285.2229): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf einer ca. 100 x 100 m großen 

natürlichen Waditerrasse, südlich von Tall al-Buṭm (bzw. nordwestlich von Bēt Rās) gelegen. MS 58: Diverse Zis-

ternen im direkten Umfeld. IBRS 20: Eine der Zisternen (und ein Grab) ausgegraben: Röm.! 

122. Ḫirbat Umm al-Ġizlān (2168.2225): MS 81: Relativ kleiner (ca. 75 x 55-75 m großer), am nördlichen Steilrand 

des Wādī al-‛Amūd gelegener Tall im Anfangsstadium (mittelhoher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab/Wādī az-

Zaḥar); Möglichkeit zum Ackerbau im direkten Umfeld; Architekturreste: 25 x 7 m großes Gebäude; z.T. bis zu 2 m 

hohe Böschungen; z.T. mit dem alttl. Kamon (Ri 10,5) gleichgesetzt, vgl. Grimm (2003b), 629 und Gass (2005), 

347f. vs. H.O. Thompson (1992c), 5. 

123. Ḫirbat as-Samōqa (2266.2224): Ein 75 x 100 m großer, im höheren/oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, 

südwestlich von Bēt Rās (Capitolias), auf einem Eckplateau gelegener Siedlungsplatz (mit scharf profilierten Bö-

schungen); Architekturreste; gute Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten Umfeld (MS 61). 

124. al-Mēdān (2304.2223): Eine im nordwestlichen Grenzbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene auf einem Gipfel gelege-

ne Ortschaft mit abgestuften Hängen (südöstlich von Bēt Rās/Capitolias). GS 43: EZ 1-2 (inkl. des Bodenteils eines 

feinen zypro-phönizischen Kruges); Turm?; diverse Zisternen, Höhlen und Gräber. Jadis 2322029 (inkl. FBZ 4 

anstelle von MBZ 1). 

125. Kafr Raḥtā (2213.2221): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar, südwestlich von 

Ğiǧǧīn gelegen. MS 75: Diverse Zisternen im Umfeld. S. auch Jadis 2222054 (ohne WIS). 

126. Tall Abū-d-Dardāʾ (2248.2219): Der im höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab gelegene Tall Abū-d-

Dardāʾ ist recht klein (rundlicher Scheitelbereich ca. 25 m im Durchmesser groß und 10 m hoch), steilböschig und 

außerdem mit modernen Gräbern bedeckt. 

127. Sōm (2250.2219): Sōm ist ein ganz in der Nähe des Talls (auf einem Spornplateau) gelegenes Scherbenfeld. 

MS 70: Umgebung z.B. zum Olivenanbau geeignet. S. auch Zwickel (1990), 321, der fälschlicherweise von zwei 

eng beieinander liegenden Talls spricht (Tall Abū-d-Dardāʾ und Tall Muqām Abū-d-Dardāʾ) und Jadis 2222014 

bzw. Jadis 2222015, wo zwar korrekt differenziert wird, aber der WIS fehlt. 

128. Mušērifa (2122.2218): Auf dem Gipfel eines hohen Hügels, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-

ʿArab/Wādī az-Zaḥar gelegen; guter Überblick über große Teile des Wādī al-ʿArab (inkl. über den Tall Zirā‛a) mög-

lich; jüngere Architekturreste – evtl. röm. Blockhaus mit Zisterne GS 103). 

129. Ḫirbat Sarīs (2285.2216): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, südwestlich von Bēt Rās, auf dem 

Scheitel einer flachen Bodenwelle gelegen; gutes Ackerland im direkten Umfeld; diverse Zisternen; ansonsten kein 

Hinweis auf eine Siedlung (MS 59). 

130. Ğiǧǧīn (2226.2214): Ein kleiner, ca. 10 m hoher und im höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab gelegener 

Tall, der einen guten Überblick über das Umfeld (z.B. über Bēt Rās/Capitolias und den Tall aš-Ši‛r) ermöglicht. MS 

71: Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten Umfeld. WIS 6: Architekturreste. S. auch Zwickel (1990), 321 und 

Jadis 2222053 (beide ohne WIS). 

131. Ğiǧǧīn (N.W): 300 m nordwestlich von Ğiǧǧīn gelegen; antike Steinbrüche; Brunnen/Quellen im direkten 

Umfeld. Noch nicht bei Jadis! 

132. Ğamultā (2206.2207): Eine nur ca. 20 x 40 m große und 1 m hohe, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-

ʿArab/Wādī az-Zaḥar-Bereichs, (süd-)westlich von Kafr Raḥtā gelegene Erhebung. MS 76: Spärliche Architektur- 

(bzw. Trümmerreste) im direkten Umfeld. WIS 13: Diverse Steinbrüche, Mauern, Höhlen (Gräber) im Umfeld. Bei 

Jadis 2222055 fehlt das Ergebnis des WIS. 
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133. Sāl (2359.2198): Ein relativ kleiner (am Scheitel nur ca. 25 m im Durchmesser großer und ca. 10 m hoher) 

sowie ausgesprochen steilgeböschter, im erhöhten nordwestlichen Randbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene, auf einer 

Kuppe gelegener Tall (heute als Friedhof genutzt), der eine gute Fernsicht bietet. GS 248: Keine eisenzeitlichen 

Scherben, aber wahrscheinlich eisenzeitliche Architekturreste (Festung?). MS 18: Basaltene Fundamentmauern 

eines viereckigen Gebäudes. ZS 15: EZ 1-2 (ca. 12.-7. Jh. v.Chr.) mit Hinweisen auf eine ca. 2.5 ha große und be-

festigte Stadt. 

134. Umm Ḥannā (2216.2193): Im höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar am Rande eines klei-

nen, aber steilen Wadis gelegen. MS 74: Keine sichtbaren Architekturreste mehr vorhanden (die Siedlungsfläche 

wurde rezent gesäubert und als Ackerfläche umfunktioniert); diverse Zisternen im Umfeld. Bei Jadis 2221010 fehlt 

das Ergebnis des WIS. 

135. al-Kanīsa (ca. 219.219?): Westlich des nördlichen Randbereichs des Adschlunhochgebirges, nordwestlich über 

Kafr ‛Ain gelegen; zum Einzugsbereich des Wādī az-Zaḥar gehörig (ca. 10 km westlich von Irbid); nicht mit Mitt-

manns al-Kanīsa Nr. 45 und Hanbury-Tenisons Tall Raʾan/al-Kanīsa Nr. 52 zu verwechseln! WIS 14/I: u.a. diverse 

Gräber, Höhlen und Treppen im direkten Umfeld. 

136. Ḫirbat al-Bayyāḍa (2361.2192): Relativ große, nur ca. 100 m südöstlich von Sāl (im nordwestlichen Randbe-

reich der Irbid-Ramṯā-Ebene) gelegene Ortslage. MS 19: Die wenige sbz., ez. und frühröm. Keramik stammt wahr-

scheinlich aus Sāl; viele Zisternen. 

137. ar-Ramṯā (2450.2186): Ein großer, ca. 7 km nordwestlich von Tall ar-Rāmīṯ, im nordöstlichen Grenzbereich 

der Irbid-Ramṯā-Ebene an einem wichtigen Verkehrsweg gelegener Tall; keine Wasserquellen in der näheren Um-

gebung; moderne Ausgrabungen sind nicht/nur schwer möglich, da der Tall durch die moderne Stadt überbaut ist; 

z.T. mit dem bibl. Ramot in Gilead gleichgesetzt, vgl. Zwickel (2001c), 278; (2003m), 1112; Lipinski (2006), 277f. 

Als potentielle Alternativen werden der Tall ar-Rāmīṯ (179) und der Tall al-Ḥiṣn (187) diskutiert. 

138. Tall aš-Ši‛r (2255.2184): Relativ großer und beeindruckender Tall (90 m Durchmesser), 4 km westlich von 

Irbid gelegen. Ein Foto der Anlage findet sich bei Glueck (1951), 151 (Fig. 60). GS 80: Eisenzeitliche Ummauerung 

aus Flintstein; Terrassierung; Dolmen; evtl. früher an (heute vertrockneter/unauffindbarer) Quelle gelegen. Die 

Ausgrabungen durch das Department of Antiquities sind unveröffentlicht. Jadis 2221012 (ohne WIS). 

139. Irbid (2298.2184): Ein ca. 350 x 400 m großer, im westlichen Grenzbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene gelegener 

Tall von großer Bedeutung (wahrscheinlich wie Tall al-Ḥiṣn als regionales Zentrum einzustufen); keine Wasserquel-

len in der Umgebung; oft mit der (durch einen gewissen Schalman zerstörten) Festung Bet-Arbeel (Hos 10,14) 

gleichgesetzt, vgl. z.B. Geraty/Willis (1986), 33 und Lipinski (2000), 354f.406; (2006), 279. Ein Foto des modern 

überbauten Talls findet sich z.B. bei Sauer (1986), 7 (Fig. 7). GS: (ohne Nr.): Massive SBZ-/EZ-Mauerreste. Die 

drei auf den Rand des Talls konzentrierten Rettungsgrabungen wurden 1984, 1985 und 1986 durchgeführt; vgl. 

Lenzen/McQuitty (1988), 268 und (1989b), 298 u. s. auch Kamlah (2000), 139 und Lamprichs (2007), 278f. 

140. Ğumḥā (2233.2179): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges bzw. im oberen 

Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar-Bereich gelegen; hervorragender Überblick über das Umfeld. Jadis 2221009 (noch 

ohne WIS). 

141. Mandaḥ (2132.2178): Zwischen dem Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba auf einer natür-

lichen Anhöhe gelegen (gutes Ackerland im Umfeld). 

142. Kafr ‛Ain (2216.2173): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges bzw. im höhe-

ren Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar-Bereich gelegen. WIS 29: 12 Felsgräber und ein Brunnen/Quelle im direkten 

Umfeld. Jadis 2221043 (ohne WIS). 

143. Ḫirbat ‛Aṣrēn (2212.2172): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem 

flachen Gipfel eines kleinen Hügels gelegen. GS 109: Wenige Architekturreste; diverse Zisternen. WIS 28: Große 

Brunnen/Quellen, Wasserbassins; diverse Höhlen (Gräber) und eine Weinpresse im direkten Umfeld. Jadis 2221031 

(ohne WIS). 

144. Qaṣr al-Ġūl (2276.2170): 1.75 km südwestlich von Irbid, im nördlichen Randbereich des nördlichen Adschlun-

hochgebirges an einem wichtigen Zugang zur Irbid-Ramṯā-Ebene gelegen; kein Rundumblick möglich.
 
Ein Foto der 

Anlage findet sich bei Glueck (1951), 156 (Fig. 62). GS 84: Architektonische Reste einer kleinen, wahrscheinlich 

eisenzeitlichen Festung gefunden. Lamprichs: Massives, quadratisches Gebäude (Fort/Wachturm) mit einer Seiten-

länge von je 7.5 m; evtl. eisenzeitliche Gründung. S. auch Zwickel (1990), 311, wohingegen bei Jadis 2221027 auf 

der Grundlage einer einzigen EZ 2-Scherbe des GS auf eine EZ 2a/b-c-Besiedlung (jeweils als Marktplatz/Suq) 

geschlossen wird. 

145. Ḫirbat al-Buṭm (2277.2169): Eine südwestlich von Irbid, im nördlichen Randbereich des nördlichen Adschlun-

hochgebirges auf einem Hügel gelegene Ortschaft. GS 83: Diverse Architekturreste (u.a. ein Turm aus Feuerstein-

blöcken), viele Zisternen, Terrassierungen. 
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146. Ḫirbat as-Surēǧ (2108.2166): Im mittelhohen nördlichen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba auf einem 

Höhenzug (in der Nähe einer heute versiegten Quelle) gelegen; gute Fernsicht bis in die Bucht von Bēsān; gute 

Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten Umfeld; Architekturreste: Diverse Steinwälle (MS 91). 

147. Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): Westlich des nördlichen Randbereichs des Adschlunhochgebirges (unweit 

des Wādī az-Zaḥar) gelegen; hervorragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld. GS 

112: Antike und moderne Zisternen (in FBZ noch Quelle?); mod. Oliven- und Weinanbau. S. auch Jadis 2221032 

(ohne WIS). Die 1996 durch das Department of Antiquities of Jordan erfolgte Ausgrabung ist bislang unveröffent-

licht. 

148. Tall Kafr Yūbā/Tall az-Zētūn/Tall Ḫaṭṭ (2258.2162): Ein kleiner, südwestlich von Irbid, im nördlichen Randbe-

reich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel einer Anhöhe gelegener Tall; landwirtschaftliche Nutzung der ter-

rassenförmig abfallenden Flächen möglich; gute Rundumsicht. GS 148: Massive Architekturreste; Dolmen. Lamp-

richs: Runde/ovale Grundform der früher evtl. befestigten Anlage; diverse, z.T. recht massive Architekturreste aus 

(Feuer-)Steinblöcken; schlechter Erhaltungszustand aufgrund diverser moderner Baumaßnahmen; Funktion: Land-

wirtschaftliche Nutzung und Schutzeinrichtung. WIS 15/I: Diverse Architekturreste. Jadis 2221025 (ohne WIS). 

149. al-Qaṯ‛āim/Rağğāla (225.216?): 300 m südlich von Tall Kafr Yūbā, bei einem Dolmen-Feld gelegen; diverse 

Architekturreste und Arbeitsgeräte im direkten Umfeld (WIS 15/2). Fehlt bei Jadis! 

150. Manāḫ (2111.2158): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba gelegen. 

151. N.N. (2121.2158): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba gelegen. 

152. N.N. (2136.2158): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegen. Gemäß Zwickel (1990), 308 dürf-

te die (an dieser Ortslage aufgefundene) eisenzeitliche Keramik von Raubgrabungen in einem Gräberfeld stammen. 

S. auch Jadis 2121019: EZ 1-2c; Byz. 

153. Maʾtariḍ aš-Šarqī (Nord) (2397.2158): Direkt im Bereich der Irbid-Ramṯā-Ebene gelegen; flacher Gelände-

sporn über dem Wādī Warrān ohne Wasserquelle im direkten Umfeld. Erste Erwähnung überhaupt bei Zwickel 

(1990), 313 (mdl. Mitteilung Mittmann): EZ 2; mögliche Funktion: Schutz eines Weges. ZS 5: Keine Architektur-

reste (erhalten). Insgesamt kann von einem ca. 100 x 100 m großen, eisenzeitlichen Dorf ausgegangen werden; zwei 

antike Zisternen im direkten Umfeld. Nicht bei Jadis! 

154. Bārsīnā (2229.2155): Südwestlich von Irbid, im nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen. 

GS 117: Architekturreste; Wasserreservoir; riesiges Dolmenfeld. Der Vorschlag Abels, dass es sich bei Bārsīnā um 

die Heimat Barsillais aus Roglim (2 Sam 17,27; 19,32) handeln könnte, wird abgelehnt. WIS 18: Große, natürliche 

Höhlen (Gräber) im direkten Umfeld. S. auch Jadis 2221030 (ohne WIS); Ausgrabungen ab 2006: Dabei zwei eisen-

zeitliche Getreidesilos entdeckt: vgl. Khouri (2007), 530f.; (2009), 61-66. 

155. Maʾtariḍ aš-Šarqī (Süd) (2399.2155): Ein kleiner, östlich des Wādī Warrān, im Bereich der Irbid-Ramṯā-Ebene 

auf der Kuppe einer sanften Anhöhe gelegener Tall (mit guter Fernsicht); keine Wasserquelle im direkten Umfeld. 

Erste Erwähnung bei Zwickel (1990), 313 (mdl. Mitteilung Mittmann): EZ 2. Mögliche Funktion: Schutz eines 

Weges. ZS 4: EZ-Keramik
6
; diverse, eisenzeitliche Architekturreste auf der Oberfläche des Talls zu erkennen. Ins-

gesamt betrachtet könnte es sich bei der eisenzeitlichen Siedlung um ein ca. 180 x 100 m großes Dorf mit einer ca. 

35 x 50 m großen Gebäudeeinheit (Fort?) gehandelt haben; diverse (zerstörte) Zisternen im Umfeld. 

156. N.N. (2091.2154): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegen. 

157. N.N. (2138.2153): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegen. 

158. N.N. (2154.2152): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. 

159. Ruḫēm (2125.2151): Ein flacher, auf einem (zwischen dem Wādī aṭ-Ṭayyiba und dem Wādī Ziqlāb befindli-

chen) Bergrücken gelegener Tall (Durchmesser ca. 75-100 m). MS 92: Gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des 

fruchtbaren Umfeldes (z.B. zum Ackerbau). Jadis 2121015 (nur WZS) und Jadis 2121059 (nur MS). 

160. N.N. (2138.2151): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. 

161. N.N. (2135.2150): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen; Architekturreste 

(WZS 26). 

162. Ṣībyā (2150.2150): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf einem hohen Berg-

rücken (oberhalb einer saisonal schüttenden Quelle) gelegen; gute Fernsicht; evtl. aus der EZ stammende Architek-

turreste (Festung?); gute Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes (GS 121). 

                                                 
6 Zur mitteleisenzeitlichen Keramik gehört auch ein Bruchstück der sog. zypro-phönizischen Keramikgruppe. Parallelen aus der Region: Tall Abū 

Ḫaraz: Fischer (1996a), Fig. 2:4; Grab B, Irbid: Dajani (1966), Pl. 34:24 und al-Madān: Glueck (1951), 118 Nr. 43. 
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163. N.N. (2163.2150): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen (öst-

lich von Ṣībyā). 

164. Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel einer 

Anhöhe gelegen (südwestlich von Irbid); früher landwirtschaftliche Nutzung der zur Anhöhe führenden Terrassen; 

guter Rundumblick. GS 116: Architekturreste einer wahrscheinlich eisenzeitlichen Festung; Dolmen. Gemäß Glueck 

(1951), 177 könnte im Umfeld der Festung Roglim (die Heimat Barsillais) aus 2 Sam 17,27; 19,32 zu finden sein; s. 

auch Lamprichs (2007), 253 (Fußnote 253). Lamprichs: Wahrscheinlich früher von einer runden/ovalen Mauer aus 

lokalen Feuerstein umgeben; landwirtschaftliche Nutzung und Schutzeinrichtung. WIS 33: Diverse Architekturreste 

z.B. eine 7.50 m lange Mauer; diverse Dolmen im direkten Umfeld. S. auch Zwickel (1990), 310 und Jadis 2221023 

(beide nur GS). 

165. N.N. (2115.2149): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. Bei 

Jadis nicht zu finden! 

166. N.N. (2142.2148): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. 

167. N.N. (2119.2148): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. 

168. Tall aš-Šiqāq (2252.2147): Ein im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einer 

flachen Anhöhe gelegener, runder sowie im oberen Bereich ca. 40 x 35 m großer Tall; wenige Olivenbäume im 

direkten Umfeld; gute Fernsicht. Ein Foto der Anlage findet sich bei Glueck (1951), 167 (Fig. 67). GS 10: Architek-

tonische Reste einer eisenzeitlichen Festung? Lamprichs: Stark zerstörte/erodierte, früher wahrscheinlich befestigte 

Anlage; massive Architekturreste; Funktion: Landwirtschaftliche Nutzung und Schutzeinrichtung. Jadis 2221018 

(nur GS). 

169. N.N. (2116.2146): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen. 

170. Tall Abū al-Fuḫḫār(2112.2141): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf einem 

hohen, fast ganz isolierten und terrassierten Hügel gelegen; Größe der oberen Siedlungsfläche ca. 50 m
2
; Quellwas-

ser und Wasser des Wādī Ziqlāb erreichbar; gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld 

(z.B. zum Obstanbau). GS 125: Architekturreste (inkl. Ummauerung); Höhlen und Felsgräber in der direkten Umge-

bung; wahrscheinlich wegen Banning/Fawcett (1983), 300.303f. (WZS) nicht bei Zwickel! 

171. Ğinnīn (2164.2140): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb an einem 

Talhang (unweit eines wichtigen Verkehrswegs sowie einer Quelle) gelegen. Der ehemalige Dorfkern (inkl. Mo-

schee) überdeckt alte Siedlungsschichten; Architekturreste bzw. Schuttablagerungen (MS 93). 

172. Basatīn (2111.2137): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegen. 

173. Kōm Nāṭifa (2280.2137): Ein ca. 70 x 65 m großer, im nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf 

dem Gipfel eines hohen Hügels gelegener Siedlungsplatz. GS 8: Architektonische Reste einer Befestigung (wahr-

scheinlich bedeutender eisenzeitlicher Ort). 

174. Ruğm al-Ġurābīyāt (227.213): Im nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

Berges gelegen (südwestlich von Kōm Nāṭifa und östlich von Ḥām). WIS 25: Diverse Architekturreste. 

175. Ḥām (2266.2134): Ein nur ca. 37 x 34 m großer, 7 km nordwestlich von Tall al-Ḥiṣn, im nördlichen Randbe-

reich des Adschlunhochgebirges (unweit einer Quelle) gelegener Tall, der eine gute Fernsicht bis zum Tall Bēt Yāfā 

(s.u.) ermöglicht. GS 9: Eisenzeitliche Architekturreste (Festung?). Nach Lenzen/McQuitty (1989), 252f. FBZ (3200 

v.Chr. inkl. Ummauerung); EZ 1-2 (1200- 6. Jh. v.Chr.); Röm. Nach WIS 19/2: Architekturreste und eine große 

Höhle an der Südseite des Talls. S. auch Zwickel (1990), 310, dahingegen sind die Angaben bei Jadis 2221001 un-

zureichend und fehlerhaft! Bei einer 1984 am Tall erfolgten Ausgrabung wurde lediglich ein röm.-byz. Grab er-

forscht, vgl. Khouri/Abu-Azizeh/Steiner-Herbert et al. (2006), 132; evtl. ist die Ortschaft mit Ham aus Gen 14,5 zu 

identifizieren, vgl. Glueck (1951), 166. 

176. N.N. (2173.2128): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegen. 

177. NW. Bēt Yāfā: Nordwestlich von Tall Bēt Yāfā, im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges 

gelegen (s.u.); eine antike Terrasse (?), zwei Brunnen, eine Höhle und Werkzeug aus Flint. (WIS 22). 

178. Tall Bēt Yāfā (2248.2126): Ein runder, nur ca. 50 m im Durchmesser großer Tall, der aufgrund seiner isolierten 

Lage auf einem hohen Bergrücken (im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges) eine hervorragende 

Rundumsicht über die (heute waldlose) Umgebung ermöglicht. Zwei Fotos der Anlage finden sich bei Glueck 

(1951), 168f. (Fig. 68-69). GS 11: Bei der eisenzeitlichen Siedlung könnte es sich um eine Festung gehandelt haben; 

eine Zisterne im direkten Umfeld. Lamprichs: Architekturreste, Zisterne; Funktion: Landwirtschaftlich genutzte 

Anlage und Schutzeinrichtung. WIS 23: Zwei antike Brunnen/Quellen unterhalb des Talls. S. auch Zwickel (1990), 

309, wohingegen die Angaben bei Jadis 2221047 völlig unzureichend sind! 
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179. Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116): Ein auf einem dreigliedrigen Hügel, im südöstlichen Grenzbereich der Irbid-

Ramṯā-Ebene gelegener Tall, der einen guten Überblick über das nähere und weitere Umland ermöglicht. Ein Foto 

der Anlage findet sich bei Glueck (1951), 99 (Fig. 53). Die Ausgrabungen (1962; 1967) haben gezeigt, dass der Tall 

erst ab der EZ 2a-b (Mitte des 10.-Ende des 8. Jh. v.Chr.) architektonisch besiedelt war. Danach scheint ein längerer 

(bis in die späthell. Zeit andauernder) Siedlungshiatus erfolgt zu sein. Heute wird die Ortschaft oft mit dem bibl. 

Ramot in Gilead gleichgesetzt, vgl. z.B. Glueck (1951), 98-100; Lemaire (1981), 45 (unter Vorbehalt); Arnold 

(1992), 620f.; Bordreuil (1998), 20; Zwickel (2001c), 278 u. Lipinski (2006), 276.279. Der wichtigste Aspekt der 

gegen diese Gleichsetzung spricht, ist die für ein administratives Zentrum (vgl. 1 Kön 4,13) eigentlich zu geringe 

Größe des Talls. Als potentielle Alternativen werden ar-Ramṯā (137.) und der Tall al-Ḥiṣn (187.) diskutiert. 

180. Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): Ein heute eingeebneter Tall aus dem mittelhohen südlichen Einzugsbereich des 

Wādī Ziqlāb, der auf einer Erhöhung lag und dessen Wasserversorgung durch eine sich in der Nähe befindliche 

Quelle sichergestellt war. 

181. al-Ḫulēda (2226.2115): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges, auf einem terrassierten 

Hügel gelegen; Architekturreste; wahrscheinlich verschüttete Zisternen; Dolmenfeld (GS 29). 

182. Tall ‛Ayāta (2248.2110): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem hohen abge-

flachten Hügel gelegen; (heute) keine Quelle im näheren Umfeld; Wasser des Wadis z.B. zum Tränken des Viehs 

nutzbar; eisenzeitliche Siedlung evtl. wie in der FBZ mit Ummauerung; diverse (z.T. wahrscheinlich auch verschüt-

tete) Zisternen (GS 12). 

183. Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Ein zwar selbst nur relativ kleiner, allerdings auf einer Anhöhe gelegener Tall (aus 

dem nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges), dessen (vom Tall aus zu überblickendes) Umfeld hervor-

ragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten bietet (z.B. zum Getreide- und Obstanbau). Ein neueres Foto 

der Anlage findet sich bei Lamprichs (2007), 324 (Abb. 3). Die Voruntersuchungen in der Region haben von 1995-

2000 stattgefunden; Ausgrabungen am Tall von 2002-2004 und 2007. Gemäß Lamprichs (2007); (2009) war der 

Tall u.a. von der SBZ 2/EZ 1 bis zum Ende der PZ durchgängig besiedelt. 

184. Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda (2346.2108): Im nordöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges unweit von Tall 

al-Ḥiṣn gelegen. S. Jadis 2321021: Inkl. Weinpresse, Zisterne, Wasserreservoir und Grab. 

185. Umm as-Ṣawwān (2175.2105): Ein im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegener kreisrunder `Turm´ 

mit guter Fernsicht. Nach Banning/Fawcett (1983), 302: EZ 2-Fort/Wachturm (militärische Funktion). Nach den 

Ergebnissen der Sondage (1987): Tatsächlich in der EZ (späte EZ 1) gegründet, danach erst wieder in der röm.-byz. 

Zeit genutzt. Wahrscheinlich multi-funktionale Nutzung (Aufbewahrungs-, Lager- und Zufluchtsstätte), vgl. Ban-

ning/Dods/Field et al. (1989), 53-56. 

186. Ḫirbat Huṣēn (2192.2105): Eine im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem kom-

plett isolierten und felsigen Berg gelegene Hirba; nächste Quelle weniger als 1 km entfernt. Ein Foto von Tibna 

findet sich bei Glueck (1951), 198 (Fig. 72); nur einige, sehr verrottete Architekturreste (Mauersteine); außerdem 

einige Höhlen und Olivenanbau im direkten Umfeld. Ca. 1.25 km weiter südlich befindet sich die Burg/das Kastell 

Tibna, die/das wahrscheinlich ältere Siedlungsreste überdeckt (GS 34). S. auch Zwickel (1990), 306 und Jadis 

2121079, wo allerdings (fälschlicherweise?) ein EZ 1-2c-Turm erwähnt wird – sind damit die verrotteten Architek-

turreste auf der Hirba gemeint oder eher die von Glueck unter dem Kastell Tibna vermutete, ältere Anlage? 

187. Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Ein ca. 5 ha großer, im nordöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges (süd-

westlich der Irbid-Ramṯā-Ebene) gelegener Tall, der wie Irbid als regionales Zentrum einzustufen ist. Nach den 

Ergebnissen der 1984 erfolgten Rettungsgrabungen war der Tall u.a. in der SBZ 1-2 sowie auch von der EZ 1 bis 

zum Ende der EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) besiedelt. Ein auf dem Tall platzierter muslimischer Friedhof verhindert die 

weitere Erforschung der Ortslage; evtl. mit dem alttl. Ramot in Gilead (Dtn 4,43; Jos 21,38; 1 Kön 4,13a.15; 2 Kön 

8,28 und 2 Chr 22,5) gleichzusetzen, vgl. z.B. Abel (1938), 430f.; Lemaire (1981), 45 et al. Argumente: Größe, 

Bedeutung und Funktion des Talls; Gegenargumente: 1. Der fehlende Namensbezug (allerdings können Namen 

wandern) und 2. die Lage – für eine aramäisch-israelitische Grenzstadt unweit des Haurangebirges, ist der Tall ei-

gentlich zu weit westlich gelegen; als potentielle Alternativen werden ar-Ramṯā (137) und Tall ar-Rāmīṯ (179) dis-

kutiert. Fotos finden sich bei Glueck (1951), 164 (Fig. 66) und bei Sauer (1986), 7 (Fig. 6). 

188. N.N. (2179.2100): Annähernd kreisrunder, im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb) gelegener `Turm´; 

Ergebnis der 1987 erfolgten Sondage: Ähnliche Gründungszeit (späte EZ 1) und Funktion (Aufbewahrungs-, Lager- 

und Zufluchtsstätte) wie bei Umm as-Ṣawwān (9 WZS), vgl. Banning/Dods/Field et al. (1989), 53-56. 

189. Ğibātōn (2208.2100): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines (wahr-

scheinlich bereits im Altertum) terrassierten Berges gelegen; gute Fernsicht. GS 27: Diverse Zisternen, ansonsten 

keine sichtbaren Architekturreste. S. auch Jadis 2221004, Jadis 2221006 als auch Jadis 2220053, wo zwischen 3 

verschiedenen Ortslagen differenziert wird. 
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Tab. 3: Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich des Adschlunhochgebirges 

 
3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

3a) Der Einzugsbe-

reich vom Wādī 

Ziqlāb bis zum Wādī 

al-Yābis 

         

190. Ẓahr al-Badd 

2122.2092 

36 GS: Viel MBZ 1 

(weniger MBZ 2); 

viel EZ 1-2; viel 
Röm.-Byz. 

       Zwickel (1990), 296 u. Jadis 

2120103 

191. Manwa 2135.2091 35 GS: Einige EZ 1-

2; einige Röm.-Byz. 
       Zwickel (1990), 296 u. Jadis 

2120102 

192. Ḫirbat Umm al-
Ābār al-Ġarbīya 

2395.2091 

 325 MS: Viel MBZ 
2a/b; wenig EZ 1 (12.-

10. Jh. v.Chr.); viel 

Röm. an einer Stelle.  

      Zwickel (1990), 299 u. Jadis 
2320013 

193. Ḫirbat Umm al-

Ābār aš-Šarqīya 

2399.2089 

 326 MS: Wenig MBZ 

2c-SBZ 1; wenig EZ 

2. 

    30 WIS: 

SBZ; EZ. 

 Zwickel (1990), 299 u. Jadis 

2320014. 

194. Dēr Qēqūb 
2115.2087 

 103 MS: SBZ 2; EZ 1-
2 (12.-7. Jh. v.Chr.); 

Hell. 

      Zwickel (1990), 296 u. Jadis 
2120054 

195. N.N. 2175.2087   91 WZS: SBZ; 
EZ; Röm.-Byz. 

     Zwickel (1990), 296 u. Jadis 
2120006. 

196. Ḫinzīra/‛Ašrafīya 

2163.2083 

 104 MS: EZ 1 (11.-10. 

Jh. v.Chr.); Hell. 
      Zwickel (1990), 296 u. Jadis 

2120055 

197. N.N. 2251.2080   78 WZS: EZ; 
Röm.-Byz. 

     Zwickel (1990), 298 u. Jadis 
2220012. 

198. Ruğm al-Ġuwēṭ 

2116.2075 

 108 MS: Wenig MBZ 

2; viel EZ 2 (10.-9. Jh. 
v.Chr.); wenig 

Frühhell. 

      Zwickel (1990), 296 u. Jadis 

2120059. 

199. Minṭār Zabda 

2348.2063 

289 GS: Wenig MBZ 

2; sehr viel EZ 1-2; 
wenig Byz. 

      2.5.2.1: Wegen 

nicht geglückter 
Lokalisierung 

keine genaue 

Zwickel (1990), 299; Jadis 

2320020 (s. Anm.!). 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

Untersuchung 

erfolgt. 

200. Ḫirbat aṭ-Ṭanṭūr 

2097.2060 

 111 MS: Wenig EZ 2 

(7. Jh. v.Chr.); wenig 
Frühröm. 

      Zwickel (1990), 292; Jadis 

2020034 (s. Anm.!). 

201. Ḫirbat al-Ḥiṣṣa 

2198.2060 

 133 MS: Viel EZ 1 

(12.-10. Jh. v.Chr.). 
      Zwickel (1990), 295 u. Jadis 

2120069. 

202. Raʾs Birqiš 
2185.2057 

  10 WZS: SBZ; 
EZ; Hell. 

     Zwickel (1990), 295 u. Jadis 
2120004. 

203. Zambūṭ Mulēk 

2299.2054 

291 GS: Wenig MBZ 

2?; rel. viel EZ 1-2; 
einige Röm.-Byz. 

      2.5.2.3: BZ ; viel 

EZ 1-2; Röm.-
Byz. 

Zwickel (1990), 298 u. Jadis 

2220052. 

204. Minṭār Yarīn 

2328.2054 

287 GS: Zahlreiche 

EZ 1-2; Röm.-Byz. 
      2.5.2.2: Wegen 

nicht geglückter 

Lokalisierung 
keine genaue 

Untersuchung 

erfolgt. 

Zwickel (1990), 299 u. Jadis 

2320021. 

205. Ḫirbat aṣ-Ṣīr 

2143.2053 

 128 MS: Viel EZ 1 

(11.-10. Jh. v.Chr.); 

viel Hell. 

      Zwickel (1990), 295 u. Jadis 

2120064 (s. Anm.!). 

206. Zūbiyā 2224.2046  134 MS: Viel EZ 1 
(12.-10. Jh. v.Chr.); 

Frühröm. 

      Zwickel (1990), 298 u. Jadis 
2120070. 

207. Umm Ḥamda 
2194.2044 

 132 MS: EZ 1 (12.-10. 
Jh. v.Chr.) 

      Zwickel (1990), 295 u. Jadis 
2120068. 

208. Tall an-Nuhēr 

2084.2041 

 113 MS: Viel EZ 2 

(10.-9. Jh. v.Chr.); 
sehr wenig Byz. 

      Zwickel (1990), 292 u. Jadis 

2020035. 

209. Dēr al-Birak 

2297.2040 

 141 MS: FBZ 1+3; EZ 

1 (12.-11. Jh. v.Chr.); 

Spätbyz. 

     2.5.2.4: Extrem 

dünne Scherben-

decke; nur 1 EZ 
1?; wenig 

Spätbyz. u. Isl.). 

Zwickel (1990), 298 u. Jadis 

2220032. 

210. Miryamīn 
2100.2036 

231 GS: Kein EZ; 
viel. Röm.-Byz. 

       Jadis 2120043: FBZ 4; EZ 1?, 
EZ 2a/b-c; Hell. 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

211. Ḫirbat ad-Duwēr 

2121.2030  

 117 MS: Etwas EZ 2 

(10. Jh. v.Chr.); viel 

Hell. 

   55 WYS: Kein 

EZ; Hell. 
  Zwickel (1990), 295 u. Jadis 

2120027 (s. Anm.!). 

212. Ḫirbat Maḥramā 

2242.2029 

 138 MS: Etwas FBZ 
1+3; EZ 1 (12.-10. Jh. 

v.Chr.); Byz. 

59 WZS: EZ; 
Byz. 

60 WZS: EZ (1-

2c?); Röm.-
Byz. 

64 WZS: 

M.Pal.; EZ; 
Röm.-Byz.  

     Zwickel (1990), 297; Jadis 
2220001; 2220021 u. 2220003 

(s. Anm.!). 

213. Ḫirbat Fāra 

2283.2029 

 140 MS: EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); Frühröm. 
     2.5.2.5: Wenig EZ 

1; viel Röm. 

Zwickel (1990), 298 u. Jadis 

2220031. 

214. Ḫirbat Isnā 
2128.2026 

 118 MS: Vereinzelte 
EZ 2 (10. Jh. v.Chr.); 

wenig Byz. sowie viel 

jüngeres Material. 

   56 WYS: Kein EZ 
2; Byz. 

  Zwickel (1990), 294 u. Jadis 
2120028 (s. Anm.!). 

215. Ḫirbat al-Bēḍāʾ 

2205.2014 

 168 MS: MBZ 2/SBZ 

1 (`chocolate on 

white´); viel EZ 1 

(12.-10. Jh. v.Chr.); 

viel Späthell. 

   1 WYS: SBZ 1(2); 

EZ 1-2; PZ. 
  Zwickel (1990), 297 u. Jadis 

2220018. 

216. Tall al-Maqlūb 
2144.2011 

234 GS: MBZ 2 (a); 
viel EZ 1-2 viel 

Röm.-Byz. 

    2 WYS: MBZ 2a; 
EZ 1-2; Röm. 

  Zwickel (1990), 294 u. Jadis 
2120013. 

3b) Der Einzugsbe-

reich des Wādī al-

Yābis bis zum Wādī 

Kufrinǧā 

         

217. Mudawwara 
2153.2008 

        Jadis 2120098: FBZ 4?; EZ; 
Byz. 

218. Ḫirbat al-‛Āsif 

2191.2008 

 167 MS: Kein EZ, nur 

Byz. 
   76 WYS: EZ 2; 

Byz. 
  Jadis 2120035. 

219. Ḫirbat Harqalā 
2279.2008 

322 GS: Rel. viel 
MBZ 2; sehr viel EZ 

1-2; Röm.-Byz. 

    3 WYS: SBZ 2; 
EZ 1-2; Röm. 

  Zwickel (1990), 297 u. Jadis 
2220019. 

220. Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ  114 MS: Viel MBZ 1; 

viel EZ 2 (9. Jh. 
   31 WYS: MBZ 2;   Zwickel (1990), 290 u. Jadis 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

2093.2007 v.Chr.).  EZ 1-2; Isl. 2020018 (s. Anm.!). 

221. Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ 

2105.2007 

 116 MS: Viel FBZ 1-

2; einzelne EZ 1 (12. 

Jh. v.Chr.); einzelne 
EZ 2b (9. Jh. v.Chr.); 

einzelne Frühröm. 

   25 WYS: FBZ 1-

2; EZ 1-2?; Röm.-

Byz. 

  Zwickel (1990), 294 u. Jadis 

2120018 (s. Anm.!). 

222. Maqlūb West 
2141.2007 

     WYS?: EZ 2; 
Röm. 

  Nur bei Jadis 2120073. 

223. Ḫirbat/Tall 

Ya‛mūn 2360.2005 

297 GS: Einige MBZ 

2; einige EZ 1-2; viel 

Röm.-Byz. 

       Zwickel (1990), 299 ; Hindawi 

(2008), 114f. (Tab. 14) u. Jadis 

2320019 (s. Anm.!). 

224. Ḫirbat al-

Kēlabān/Rākib 

2181.2003 

 166 MS: EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); Späthell. 
   75 WYS: FBZ 4; 

(MBZ 2b); EZ 2; 

Späthell. 

  Zwickel (1990), 294; Jadis 

2120034 u. 2120078 (inkl. 

PZ/Hell (s. Anm.!). 

225. Ḫirbat az-Zuqēq 
2101.2002 

 115 MS: (wenig) EZ 
1-2 (12.-7. Jh. v.Chr.); 

wenig Röm.-Byz. 

   96 WYS: Kein EZ 
1-2; kein Byz. 

(Forschungsstand 

von 1988). 

  S. auch Zwickel (1990), 294 u. 
Jadis 2120040. 

226. Ḫirbat al-

Muslimānī 2219.2002 

 170 MS: EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); Späthell. 
   78 WYS: Kein EZ 

1; kein Hell (For-

schungsstand von 
1988). 

  Zwickel (1990), 297 u. Jadis 

2220023: inkl. EZ 2a/b (s. 

Anm.!). 

227. N.N. 2095.2000      216 WYS: EZ; 

Byz. 
  Nur bei Jadis 2020088 (s. 

Anm.!). 

228. N.N. 2099.2000      219 WYS: MP?; 
EZ; Byz. 

  Nur bei Jadis 2020090 (s. 
Anm.!). 

229. N.N. 2091.1996      225 WYS: 

MP/UP?; EZ; Byz. 
  Nur bei Jadis 2019054 (s. 

Anm.). 

230. Ğabal Sardūb 1 
2099.1992 

     211 WYS: FBZ 4; 
EZ 2a/b u c; 

Röm.-Byz. 

  Nur bei Jadis 2019044. 

231. Ḥalāwa 2126.1990  155 MS: EZ 1-2 (12.-
9. Jh. v.Chr.); Späthell. 

   65 WYS: Kein EZ 
1-2; Hell. (For-

schungsstand von 

1988). Später doch 
EZ 1-2 gefunden? 

  Zwickel (1990), 278 u. Jadis 
2119003 (inkl. EZ 2c!). 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

232. Ğubēl 2179.1988         Nur bei Jadis 2119077: Pal.; EZ 

2a-c; (Röm.?)-Byz. 

233. Ōṣara 2153.1987  156 MS: MBZ 1; 

wenig EZ 1 (12.-11. 
Jh. v.Chr.); Frühbyz. 

   66 WYS: Kein EZ 

1; Byz. (For-
schungsstand von 

1988). 

  Zwickel (1990), 278 u. Jadis 

2119004 (s. Anm.!). 

234. N.N. 2172.1984      190 WYS: 
Spätchalk./FBZ; 

EZ; Spätbyz. 

  Nur bei Jadis 2119078. 

235. al-Ḫarāba/Raʾs 

Ḥamīd 2089.1978 

 142 MS: MBZ 1; EZ 1 

(12.-11. Jh. v.Chr.); 
Isl. 

   63 WYS: kein 

MBZ 1 (bzw. FBZ 
4); kein EZ 1, kein 

Isl. (Forschungs-

stand von 1988). 

  Zwickel (1990), 275 u. Jadis 

2019018. 

236. Tall Ṣaḫra 

2301.1973 

 185 MS: Wenig SBZ 

1-2; viel EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); wenig 
Späthell. 

 34 JRS: FBZ 1-

2; EZ (1?); Byz. 
    Zwickel (1990), 283 u. Jadis 

2319025 (s. Anm.!). 

237. Hāšimīya/Fāra 

2122.1968 

 154 MS: EZ ?; 

Spätbyz. 
   64 WYS: Kein 

Byz. (Forschungs-

stand von 1988). 

  Jadis 2119002: inkl. EZ 1-2c; 

Byz. 

238. ‛Ain Miḥnā 

2207.1968 

40 GS: Einige MBZ 

(1)-2; einige EZ 1-2; 

einige Röm.-Byz. 

  35 JRS: Einige 

FBZ 2-3; kein 

EZ; viel Isl. 

 15 WYS: MBZ 

2b-c; EZ 1-2; 

Röm. 

  Zwickel (1990), 280; Jadis 

2219005 (s. Anm.!). 

239. Ḫirbat al-

Hēdamūs 2202.1967 

 161 MS: Viel EZ 1-2 

(12.-8. Jh. v.Chr.); viel 

Spätbyz. 

   70 WYS: FBZ 1; 

EZ 1-2; Röm.-

Byz. 

  Zwickel (1990), 280 u. Jadis 

2219007. 

240. Ištāfēna 2205.1964      16 WYS: EZ 2a/b-
c (Hauptbesied-

lungsphase); 

Spätröm. 

  Jadis 2219006. 

241. Dēr Marwān 

2332.1956 

 182 MS: Viel EZ 1; 

etwas Spätbyz. 
      Zwickel (1990), 283 u. Jadis 

2319022. 

242. Tall Qafqafā 

2386.1954 

258 GS: Einige MBZ 

2; rel. viele EZ 1-2; 
einige Röm.-Byz. 

   11 JHHS: 

EZ (insbes. 
EZ 1); 

Spätröm.-

Byz. 

   Zwickel (1990), 282f.; Jadis 

2319004 (s. Anm.!). 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

243. Ḫirbat al-Muzēbila 

2231.1949 

 193 MS: Viel MBZ 2-

SBZ 1 (`chocolate on 

white´); viel EZ 1-2 
(12.-9. Jh. v.Chr.); viel 

Späthell. 

 36 JRS: Einige 

FBZ 1 bzw. 2; 

viel EZ; einige 
Byz. 

    Zwickel (1990), 280 u. Jadis 

2219040. 

244. Ḫirbat Ḥaṭṭīn 

2329.1949 

 183 MS: Wenig EZ 1; 

Späthell. 
      S. auch Zwickel (1990), 282; 

Jadis 2319023. 

245. Raʾs Abū ‛Iyād 

2433.1946 

301 GS: Viel EZ 1-2; 

viel Röm.-Byz. 
       Zwickel (1990), 284 u. Jadis 

2419010 u. 2419014 (s. Anm.!). 

246. Nasas 2170.1945         Jadis 2119070: EZ 2a/b u. c; 

Byz. 

247. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān 

2176.1944 

 159 MS: Viel EZ 1 

(12.-11. Jh. v.Chr.); 

wenig Byz. 

      Zwickel (1990), 278; Jadis 

2119073 (s. Anm.!). 

248. Ḫirbat al-Buḥēra 
2350.1944 

286 GS: Einige MBZ 
1; viel EZ 1-2; rel. 

wenig Röm.-Byz. 

  57 JRS: EZ.     Zwickel (1990), 282 u. Jadis 
2319017 (s. Anm.!). 

249. Tall Marqab al-
‛Anz 2335.1942 

279 GS: Einige MBZ 
1; viel EZ 1-2; rel. 

viel Röm.-Byz. 

  58 JRS: EZ.     Zwickel (1990), 282; Jadis 
2319018 (s. Anm.!). 

250. Ẓahr al-Ḫirba 

2257.1933 

 194 MS: FBZ 2-3; viel 

EZ 1 (12.-11. Jh. 
v.Chr.); Spätisl. 

 35 JRS : FBZ 2 

bzw. 3; EZ; 
Byz. 

    Zwickel (1990), 280 u. Jadis 

2219039 (s. Anm.!). 

251. Ruǧm al-Kōm 

2343.1931 

278 GS: Einige MBZ 

1; viel EZ 1-2; rel. 
wenig Röm.-Byz. 

  59 JRS: MBZ; 

EZ; Byz. 
    Zwickel (1990), 282 sowie 

Jadis 2319019 u. 2319047. 

252. Ḫirbat ‛Aṣfūr 

2335.1930 

276 GS: Kein EZ; 

wenig Röm.-Byz. 

   14 JHHS: 

EZ 1; EZ 
1-2?; 

Spätröm. 

   Zwickel (1990), 281f. u. Jadis 

2319007. 

253. Ḫirbat al-Ğubb 

2161.1927 

 212 MS: Vereinzelte 

EZ 1 (inkl. 12. Jh. 
v.Chr.); vereinzelte Isl. 

      Zwickel (1990), 278. Jadis 

2119047 (s. Anm.!). 

254. Ḫirbat al-Maṭawī 

2426.1920 

300 GS: Viel FBZ 1-

2(3); kein EZ; wenig 
Röm.-Byz. 

  2 JRS: Wenig 

FBZ 1; wenig 
EZ; wenig 

Röm.-Byz.  

    Zwickel (1990), 284 u. Jadis 

2419001/2. 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

255. Ẓahr al-Madīna 

2275.1918 

294 GS: Wenig EZ 

1-2?; viel Röm.-Byz. 
       Zwickel (1990), 279f. u. Jadis 

2219051: SBZ 1-SBZ 2/EZ 1; 

Hell (s. Anm.). 

256. Muqbila West 
2310.1918 

        Thompson/Vries (1972), 89f.: 
Eisenzeitliches Grab. Zwickel 

(1990), 281 u. Jadis 2319040 

(inkl. Röm). 

257. Muqbila 2318.1918    41 JRS: Einige 

FBZ 1; viel EZ; 

viel Isl. 

    Zwickel (1990), 281 u. Jadis 

2319016. 

258. Ḫirbat al-Kibda 
2349.1917 

274 GS: EZ 1-2 – 
v.a. 11.-8. Jh. v.Chr.; 

danach offensichtlich 

Niedergang. 

       Zwickel (1990), 281 u. Jadis 
2319044. 

259. Ḫirbat Qidāda 

2199.1914 

 198 MS: EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); Späthell. 
      Zwickel (1990), 277f. u. Jadis 

2119033. 

260. N.N. 2220.1913         41 AKS 

EZ 1-2c; Byz?; Isl.; Jadis 
2219042. 

261. al-Ḥūṭa 2367.1913  307 MS: Sehr wenig 

FBZ?; sehr wenig EZ 
1; viel Späthell. 

 19 JRS?: MBZ; 

kein EZ; Röm.-
Byz. 

    Zwickel (1990), 281 u. Jadis 

2319039. 

262. Sūf 2293.1912  240 MS: MBZ 2c-SBZ 

1; EZ 1 (12.-10. Jh. 
v.Chr.); Späthell. 

      Zwickel (1990), 279 u. Jadis 

2219029. 

263. Waḥağğ 2170.1909         3 WKS: EZ 2a/b u. c; PZ/Hell. 

Jadis 2119039. 

264. Ḫirbat Ṣālūs 
2221.1908 

(130) GS: Kein EZ; 
viel Byz.; viel Isl. 

  37 JRS: EZ; 
(Röm.-)Byz. 

39 JRS: EZ; 

Röm.-Byz. 
(38) JRS: Viel 

Byz, etwas Isl. 

    Zwickel (1990), 279 sowie 
Jadis 2219002 u. 2219003. 

265. Ḫirbat al-Mušērifa 

2154.1907 

 211 MS: FBZ 2-3; EZ 

1-2 (12.-9. Jh. v.Chr.); 
Isl. 

      Zwickel (1990), 277 u. Jadis 

2119068. 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

266. Ḫirbat ar-Ruwēs 

2185.1907 

 202 MS: Viel EZ 1 

(12.-10. Jh. v.Chr.); 

Frühröm. 

      Zwickel (1990), 277 u. Jadis 

2119032. 

267. Umm Buṭēma 
2402.1907 

302 GS: Chalk.-
(FBZ 1?), kein EZ; 

Röm.-Byz. 

  6 JRS: Proto-
Urban; EZ; 

Röm.-Byz. 

    Zwickel (1990), 284 u. Jadis 
2419004. 

268. N.N. 2150.1905         42 AKS: EZ 1-2c; Frühröm. 
Jadis 2119061. 

269. ‛Anǧara 2212.1905 129a GS: Keine 

weiteren Angaben. 

197 MS: Kein EZ, nur 

Isl. 
      Gemäß Kuschke (1962), 92 u. 

Kutsch (1965), 119f. wenig EZ 

(insbes. EZ 1). S. auch Zwickel 
(1990), 279 u. Jadis 2219036 

(EZ). 

270. Ḫirbat Abū-l-
‛Aṣāfīr 2322.1904 

 247 MS: Viel EZ 1-2 
(11.-7. Jh. v.Chr.); 

Frühröm. 

  14 JHHT: 
EZ 1; EZ 

2(?); 

Spätröm. 

   Zwickel (1990), 281 u. Jadis 
2319032. 

271. Ḫirbat 
Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a 

2228.1903 

131 GS: Kein EZ; 
viel Röm.-Byz. 

196 MS: Wenig SBZ 
1; viel EZ 1-2 (12.-8. 

Jh. v.Chr.); Späthell. 

 JRS 38?: Viel 
Byz; wenig Isl. 

    S. auch Kuschke (1962), 92; 
Kutsch (1965), 116-119 sowie 

Zwickel (1990), 279 u. Jadis 

2219043 (inkl. PZ/Hell.). 

272. Ḫirbat Ṣaffīt 

2176.1903 

 204 MS: MBZ 2/SBZ 

1?; viel EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); Röm.-Byz. 

      S. auch Kuschke (1962), 93; 

Kutsch (1965), 122f.; Zwickel 

(1990), 277 u. Jadis 2119029. 

273. N.N. 2169.1902         23 AKS: EZ 1-2c; PZ/Hell. 

Jadis 2119052. 

274. Ḫirbat al-Manṣūra 

2155.1901 

 210 MS: Viel SBZ (2); 

viel EZ 1; viel 
Frühröm. 

      Zwickel (1990), 277 u. Jadis 

2119048. 

275. Tall Duq Mūsā 

2423.1901 

299 GS: Viel EZ 1-2; 

einige Röm.-Byz. 
  4 JRS: Einige 

FBZ 1-2; viel 

EZ; PZ/Hell?; 

Röm.-Byz. 

    Zwickel (1990), 284 u. Jadis 

2419003. 

276. Ḫirbat al-Ḫaṭīb 

2187.1899 

        Kuschke (1962), 92 u. Kutsch 

(1965), 120f.: wenig EZ. S. 
auch Zwickel (1990), 267. Fehlt 

bei Jadis! 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

277. Tall Ḥuwēšān 

2392.1898 

282 GS: Wenig FBZ; 

kein EZ; wenig 

Röm.-Byz. 

  5 JRS: Einige 

FBZ; viel EZ; 

viel jüngeres 
Material? 

    Zwickel (1990), 271 u. Jadis 

2318012. 

3c) Der Einzugsbe-

reich des Wādī 

Kufrinǧā bis zum 

Wādī az-Zarqā 

         

278. Kufrinǧā 

2165.1896 

 205 MS: Wenig EZ 2 

(10.-9. Jh. v.Chr.); 
wenig Frühröm. 

      Zwickel (1990), 267 u. Jadis 

2118010. 

279. Ḫirbat Umm al-

Ğulūd 2246.1891 

 238 MS: Wenig EZ 1; 

viel Isl. 
      Zwickel (1990), 269 u. Jadis 

2218025. 

280. Baṣbūṣ 2132.1890  217 MS: Sehr wenig 
FBZ 3?; sehr wenig 

EZ 2 (10.-9. Jh. 

v.Chr.); sehr wenig Isl. 

      Zwickel (1990), 266f u. Jadis 
2118011. 

281. Dabbat Kannāš 
2176.1889 

 207 MS: (Wenig) EZ 
1-2 (11.-9. Jh. v.Chr.). 

Isl. 

      Zwickel (1990), 266 u. Jadis 
2118012. 

282. Ḫirbat al-Ḥammām 
2140.1888 

 215 MS: Viel EZ 1-2 
(12.-9. Jh. v.Chr.) im 

unteren Hangbereich; 

Frühröm. im oberen 
Hangbereich. 

      Zwickel (1990), 266 u. Jadis 
2118032. 

283. Ḫirbat ‛Āmirīya 

2172.1886 

 206 MS: Sehr wenig 

MBZ 1+2c; sehr 
wenig EZ 1 (spät); 

sehr wenig Frühröm. 

      Zwickel (1990), 266; Jadis 

2118014 (s. Anm.!). 

284. Ḫirbat al-

Ḥēmar/Sākib 2263.1884 

 262 MS: FBZ 1; EZ 1 

(12.-10. Jh. v.Chr.); 

wenig Frühröm. 

 31 JRS?: FBZ 1 

bzw. 2; EZ. 
    S. auch Zwickel (1990), 269 u. 

Jadis 2218015. 

285. Rēmūn 2279.1878  259 MS: EZ 1-2 (11.-

9. Jh. v.Chr.); 
Spätröm. 

      Zwickel (1990), 268 u. Jadis 

2218012. 

286. Ğaraš 2347.1876 275 GS: MBZ 1; 

kein EZ; etwas 

Röm.-Byz. 

252 MS: MBZ 2/SBZ 

1; EZ 1-2 (12.-9. Jh. 

v.Chr.). 

      Braemer (1989), 317; s. auch 

Zwickel (1990), 271 u. Jadis 

2318002: SBZ 1-2/EZ 1; EZ 1 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

(keine Strukturen); EZ 2a/b-c 

(unbefestigtes Dorf + Tabune); 

Frühhell.? 

287. Ḫirbat Umm Ğōza 
2253.1863 

 237 MS: EZ 1 (12.-11. 
Jh. v.Chr.); Byz. 

      Zwickel (1990), 268 u. Jadis 
2218010. 

288. N.N. 2350.1858     24 JHHT: 

FBZ 2-3; 
EZ; Röm.-

Byz. 

   Zwickel (1990), 271; Jadis 

2318004 (s. Anm.!). 

289. Ḫirbat Ḫālid 

2344.1857 

   42 JRS: MBZ; 

EZ; Byz. 
    Zwickel (1990), 271 u. Jadis 

2318022. 

290. Ruǧm al-Qarānī 

2401.1847 

281 GS: Wenig EZ 

1-2; wenig Röm.-

Byz. 

       Zwickel (1990), 272 u. Jadis 

2418026. 

291. Sāḫina 2200.1844  228 MS: Wenig MBZ 
2c; wenig EZ 1 (12.-

10. Jh. v.Chr.); 

Frühröm. 

      Zwickel (1990), 268 u. Jadis 
2218001. 

292. Ḫirbat as-Sūq 

2215.1839 

 233 MS: Sehr wenig 

EZ 2 (9.-8. Jh. v.Chr.) 

u. sehr wenig Byz. auf 
einem der drei Sied-

lungsplätze. 

       Zwickel (1990), 268 u. Jadis 

2218006. 

293. Raʾs al-Kuwēm 
2306.1839 

 282 MS: Viel SBZ 1-
2; viel EZ 1-2 (11.-8. 

Jh. v.Chr.); wenig 

Frühröm. 

 30 JRS: Einige 
FBZ 2/3; viel 

EZ; viel Röm. 

    Zwickel (1990), 270 u. Jadis 
2318046. 

294. ar-Riyāša/Ḫirbat 
al-Mušattā 2375.1838 

271 GS: Kein EZ; 
einige Röm.-Byz. 

  16 JRS: Einige 
MBZ; einige 

EZ; einige Byz. 

    Zwickel (1990), 270 u. Jadis 
2318017 (mit Hell.). 

295. Tall al-Murabba‛ 

2162.1837 

 225 MS: Kein EZ; 

Spätbyz. 
      Gordon Jr. (1987), 70: Wenig 

EZ 2; s. auch Zwickel (1990), 

266 u. Jadis 2118005 (nur MS). 

296. Tall Ḫarāba 

2140.1834 

 223 MS: EZ 1; 

Späthell. 
      Zwickel (1990), 266 u. Jadis 

2118003. 

297. Ḫirbat Manṣūb 

2374.1832 

265 GS: M.Chalk.; 

kein EZ. 

  18 JRS: MBZ; 

EZ; Byz. 
    Zwickel (1990), 270 u. Jadis 

2318019. 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

298. ‛Illīyāt Qaraqōš 

2248.1830 

356 GS: Wenig EZ 

1-2 (mehr EZ 1 als 

EZ 2); wenig Byz. 

       Zwickel (1990), 268 u. Jadis 

2218036. 

299. Tall Burērīḍ 
2363.1827 

267 GS: Wenig EZ 
1-2; wenig Röm.-

Byz.  

       Zwickel (1990), 270 u. Jadis 
2318063 (s. Anm.!). 

300. Ḫirbat al-Qunayya 
Süd 2440.1818 

 297 MS: Viel MBZ 
2b-c; sehr wenig EZ 1; 

sehr wenig Byz. 

      Zwickel (1990), 272 u. Jadis 
2418022. 

301. Tall Faqqās 

2358.1804 

332 GS: Viel FBZ 

4/MBZ 1; viel EZ 1-
2; einige Röm.-Byz. 

       Zwickel (1990), 270 u. Jadis 

2318067. 

3d) Der nördl. Ein-

zugsbereich des Wādī 

az-Zarqā 

         

302. Ḫirbat al-Kindīya 

2319.1798 

339 GS: Einige 

eindeutige EZ 1-2; 

einige Byz. 

       Zwickel (1990), 258 u. Jadis 

2317047. 

303. Tall al-Murāmiḥ 

2424.1796 

 295 MS: Sehr viel EZ 

1-2 (11.-7. Jh. v.Chr.); 

Byz. 

      Zwickel (1990), 260 u. Jadis 

2417006 (s. Anm.!). 

304. Tall al-Muġannīya 
2445.1791 

   26 JRS: Einige 
FBZ 1; viel EZ; 

viel Byz. 

    Zwickel (1990), 260 u. Jadis 
2417003. 

305. Ḫirbat Ruwēsa 
2176.1789 

350 GS: Wenig EZ 
1-2; einige Byz. 

       Zwickel (1990), 251 u. Jadis 
2117027 (s. Anm.!). 

306. Ḫirbat Ḫušēba 

2177.1789 

348 GS: Wenig EZ 

1-2; wenig Frühbyz. 

       Albright (1929), 12; Zwickel 

(1990), 251 u. Jadis 2117028. 

307. Tall Ğin‛āba 
2384.1775 

330 GS: Zahlreiche 
FBZ 4-MBZ 2a 

(mehr MBZ 2 als 

FBZ 4); viel EZ 1-2; 
viel Röm.-Byz. 

290 MS: Viel MBZ 
2c-SBZ 1; viel EZ 1-2 

(12.-8. Jh. v.Chr.); 

wenig Frühröm. 

 47 JRS: FBZ 1; 
EZ; jüngeres 

Material (unkla-

re Angabe!) 
(46) JRS-

Scherbenfeld! 

Nur MBZ; kein 
EZ! 

    Zwickel (1990), 257 u. Jadis 
2317024 u. 2317025. 

308. Tall ar-Ruḥēl 343 GS: Viel FBZ 4-

MBZ 2a; viel EZ 1-

       Kerestes et al. (1978), 128 Nr. 

13 (TRS): SBZ; EZ. S. auch 
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3. Der Einzugsbereich 

des Adschlunhochge-

birges 

Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Banning/ 

Fawcett 1983 

et al.  

WZS 

Hanbury-

Tenison 

1987 

JRS 

Leonard 

1987 

JHHS 

Mabry/Palumbo 

1988 et al. 

WYS 

Khouri et 

al. 2006 

WIS 

Lamprichs 

1997/8  

bzw. 2007 

Sonstige (z.B. Zwickel (1990) 

u. Jadis) 

2263.1774 2; wenig Byz. Zwickel (1990), 254 u. Jadis 

2217033 (s. Anm.!). 

309a. Tall aḏ-Ḏahab 

aš-Šarqīya 2153.1772 

344 GS: Viel EZ 1-2; 

einige Röm.-Byz. 
(wahrscheinlich von 

al-Ġarbīya stam-

mend). 

 .      Gordon/Villiers (1983), 275-

289 (bes. 275-285). 
Nr. 22 (TDS): FBZ; viel EZ; 

rel. viel Hell. S. auch Zwickel 

(1990), 250; Steen (2004), 230f. 
u. Jadis 2117016 (s. Anm.!). 

309b. Tall aḏ-Ḏahab 

al-Ġarbīya 2149.1771 

345 GS: Einige EZ 

1-2 (wahrscheinl. 
von aš-Šarqīya 

stammend); viel 

Hell./Röm. 

       Gordon/Villiers (1983), 275-

289 (bes. 275-285). 
Nr. 21 (TDS): FBZ 1-4; viel EZ 

(insb. EZ 1b+c sowie ein EZ 2-

Keramik-Kopf aus dem 8./7. Jh. 
v.Chr.); viel Hell. S. auch 

Zwickel (1990), 249; Steen 

(2004), 230f.: u. Jadis 2117003 
(s. Anm.!). 
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Erläuterungen zu Tab. 3 (Die relevanten Surveyergebnisse aus dem Bereich des Adschlun-

hochgebirges) 

 

3a) Zu den im Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī al-Yābis zu loka-

lisierenden SBZ 2-PZ-Ortschaften 

190.  Ẓahr al-Badd (2122.2092): Im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm 

al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem Gipfel eines großen (wahrscheinlich bereits im Altertum) terrassierten Hügels 

(oberhalb einer zeitweilig schüttenden Quelle) gelegen; weitere Quellen und ein großer Dolmen im näheren Umfeld; 

gute Sicht über die `Ghor´ (GS 36). 

191. Manwa (2135.2091): Im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem Gipfel eines Hügels gelegen; Dolmen; mod. Zisterne; gute Fernsicht (GS 35). 

192. Ḫirbat Umm al-Ābār al-Ġarbīya (2395.2091): Relativ flacher, westlicher Teil eines im (südlich an die Irbid-

Ramṯā-Ebene angrenzenden) Bergland gelegenen Doppelhügels (Größe: ca. 150 x 150 m); Erdverfärbung; keine 

sichtbaren Architekturreste (MS 325). 

193. Ḫirbat Umm al-Ābār aš-Šarqīya (2399.2089): Östlicher Teil eines im (südlich an die Irbid-Ramṯā-Ebene an-

grenzenden) Bergland gelegenen Doppelhügels. MS 326: Diverse Zisternen im näheren Umfeld. WIS 30: Architek-

turreste und Dolmen im direkten Umfeld. Jadis 2320014 (ohne WIS). 

194. Dēr Qēqūb (2115.2087): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī 

Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem schmalen Sporn einer Geländeterrasse gelegen; Größe des Scheitelplateaus 

ca. 20 x 40 m; z.T. scharf geböschte und terrassierte Hänge; zur Scheitelhöhe hinaufführende Rampe (MS 103). 

195. N.N. (2175.2087): Im höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī 

al-Malāwī gelegen. 

196. Ḫinzīra/‛Ašrafīya (2163.2083): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und 

dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf einer Anhöhe gelegen. 

197. N.N. (2251.2080): Im nordwestlichen) Bereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einer Terrasse gele-

gen. 

198. Ruğm al-Ġuwēṭ (2116.2075): Eine rundliche, 40 m im Durchmesser große und 2 m hohe, im unteren bis mit-

telhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī (nordöstlich von 

Ṭabaqat Faḥl/Pella) auf einem Bergrücken gelegene Ruinenstätte; Architekturreste; terrassierte Hänge; das Umfeld 

musste wahrscheinlich z.T. gerodet werden; gute Verkehrsanbindung (MS 108). 

199. Minṭār Zabda (2348.2063): Im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem niedrigen Hügel (4 

km südöstlich von Tall al-Ḥiṣn) gelegen. GS 289: Wahrscheinlich eisenzeitliche Architekturreste (Festung?) sowie 

diverse, aus dem Altertum stammende Zisternen. Lamprichs: Wegen nicht geglückter Lokalisierung keine genaue 

Untersuchung erfolgt; Funktion: Landwirtschaftliche Nutzung. S. auch Zwickel (1990), 299: Minṭār Zabda = Fes-

tung/Aussichtspunkt. 

200. Ḫirbat aṭ-Ṭanṭūr (2097.2060): Eine 5-10 x 20 m große, östlich von Ṭabaqat Faḥl/Pella, im Einmündungsbereich 

dreier (von Osten kommender) Täler, auf einem hohen pyramidenförmigen Felsen gelegene Ruinenstätte; quadrati-

scher Turm; erosionsbedingte Überdeckung einer unterhalb des Turmes gelegenen Siedlung? (MS 111). S. auch 

Zwickel (1990), 292, wohingegen bei Jadis 2020034 fälschlicherweise EZ 2a/b statt EZ 2c angegeben wird. 

201. Ḫirbat al-Ḥiṣṣa (2198.2060): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem Sporn, 1.5 km 

nordöstlich von Umm Ḥamda gelegen; Quelle; Umfeld musste wahrscheinlich gerodet werden (MS 133). 

202. Raʾs Birqiš (2185.2057): Im höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī gelegen. WZS 10: EZ 2-Wachturm?; Zisterne. 

203. Zambūṭ Mulēk (2299.2054): Ein runder, ca. 50 m im Durchmesser großer, im nordöstlichen Bereich des Ad-

schlunhochgebirges auf einem Hügel gelegener Siedlungsplatz; guter Fernblick und gute landwirtschaftliche Nut-

zungsmöglichkeiten im direkten Umfeld. Ein Foto der Anlage findet sich bei Glueck (1951), 9 (Fig. 54). GS 291: 

Evtl. eisenzeitliche Architekturreste; zahlreiche antike Terrassenmauern. Lamprichs: Architekturreste (wahrschein-

lich eisenzeitliche) Terrassenmauern am Nord- und Südhang des Fundplatzes; rezent genutzte Zisterne; Funktion: 

Landwirtschaftliche Nutzung. Jadis 2220052 (ohne Lamprichs). 

204. Minṭār Yarīn (2328.2054): Im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines steilen 

Hügels gelegen; guter Fernblick. GS 287: Antike Architekturreste (Wachturm?); Terrassierungen und Zisternen. 
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Lamprichs: Wegen nicht geglückter Lokalisierung keine genaue Untersuchung erfolgt; Funktion: Landwirtschaftli-

che Nutzung. 

205. Ḫirbat aṣ-Ṣīr (2143.2053): Ein im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des Wādī Ğirm al-Mōz auf dem leicht 

abfallenden Scheitel eines kurzen Bergrückens gelegenes Ruinen- und Scherbenfeld. MS 128: (Jüngere) Architek-

turreste und Terrassierungen im direkten Umfeld. S. auch Jadis 2120064, wonach es zudem (mind.) eine Höhle, 

Zisterne, (röm.) Ölpresse; Weinpresse sowie ein Grab im näheren Umfeld gegeben haben soll. 

206. Zūbiyā (2224.2046): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einer Anhöhe (und den Hängen 

dieser Anhöhe) gelegen; Architekturreste (MS 134). 

207. Umm Ḥamda (2194.2044): Eine kleine (40 x 50 m große), im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebir-

ges auf einem Sporn gelegene Ruinenstätte; Überreste einer früheisenzeitlichen Siedlung (MS 132). 

208. Tall an-Nuhēr (2084.2041): Ein ca. 2.5 km südöstlich von Ṭabaqat Faḥl/Pella auf einem Sporn gelegener, läng-

licher Tall (Größe: ca. 25 x 100 x 1.50 m); eisenzeitliche Siedlung mit einer Umfassungsmauer (MS 113). 

209. Dēr al-Birak (2297.2040): Eine ca. 7 km südwestlich von Tall al-Ḥiṣn, im nordöstlichen Bereich des Adschlun-

hochgebirges gelegene (ca. 60 x 100 m große und terrassierte) Scheitelkuppe. MS 141: Architekturreste, Umfeld 

musste gerodet werden. Lamprichs: Antike Architekturreste, diverse Zisternen, Höhlen und Gräber sowie Spuren 

einer landwirtschaftlichen Nutzung und Eichengebüsch im direkten Umfeld. 

210. Miryamīn (2100.2036): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī, 

nur wenige km südöstlich von Ṭabaqat Faḥl/Pella, auf dem Gipfel eines großes Hügels gelegen; hervorragende 

Fernsicht bis ins Jordantal sowie gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld; jüngere 

Architekturreste (inkl. denen einer byz. Kirche?); viele Zisternen (GS 231). 

211. Ḫirbat ad-Duwēr (2121.2030): Eine ca. 50 x 50 m große, im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī 

Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī und dem Wādī al-Yābis auf einer flachen Anhöhe gelegene Hirba; direktes Umfeld 

z.B. zum Obstanbau geeignet; Architekturreste (Schuttablagerungen) unterhalb der Hirba (MS 117). Jadis 2120027: 

EZ 2/a/b und c; Frühhell. Wasserreservoir; Zisternen und Höhle im direkten Umfeld. 

212. Ḫirbat Maḥramā (2242.2029): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen. MS 138: EZ 1 

(12.-10. Jh. v.Chr.) auf diversen Terrassen; Byz. auf einer höher gelegenen Kuppe; hier auch Architekturreste; 2 

kleine Areale im Norden ausgegraben; hier nur wenig EZ, vgl. Zwickel (1990), 297. S. auch Jadis 2220001 (WZS 

59); Jadis 2220021 (inkl. MS 138, WZS 60 und WYS?) und Jadis 2220003 (WZS 64): Insg. EZ 1-2. 

213. Ḫirbat Fāra (2283.2029): Auf einem Sporn im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen (9 km 

südwestlich von Tall al-Ḥiṣn); Acker- und Gartenbau im näheren Umfeld möglich. MS 140: Architekturreste, Wein-

pressanlagen und Zisternen im direkten Umfeld; Umfeld musste gerodet bzw. vom Gestrüpp befreit werden. Lamp-

richs: Diverse Architekturreste und Steineichen auf einer ca. 150 x 140 m großen Oberfläche; diverse Zisternen im 

Umfeld; Funktion: landwirtschaftliche Nutzung. 

214. Ḫirbat Isnā (2128.2026): Eine im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-

Malāwī und dem Wādī al-Yābis auf einem breiten Sporn gelegene, ca. 200 x 75 m große Hirba, die durch eine ca. 1-

2 m hohe Böschung scharf abgrenzt ist; Architekturreste; diverse Zisternen und gute Möglichkeiten zum Ackerbau 

im direkten Umfeld (MS 118). Jadis 2120028 (inkl. EZ 2 b-c!?). 

215. Ḫirbat al-Bēḍāʾ (2205.2014): Ein im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges unweit zweier starker 

Quellen gelegenes (120 x 120 m großes) Areal; Architekturreste; natürliche Terrassierung (MS 168). 

216. Tall al-Maqlūb (2144.2011): Ein im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem 

großen Hügel gelegener Tall (mit sehr gutem Überblick über das Umfeld, guter Verkehrslage, guter Wasserversor-

gung und fruchtbarem Ackerland im direkten Umfeld); hier ist nicht nur Getreide-, sondern auch Gemüse- und 

Obstanbau (inkl. Oliven- und Weinanbau) möglich; Größe ca. 130 x 130 m. Ein Foto des Talls findet sich bei 

Glueck (1951), 212 (Fig. 212). GS 234: Evtl. mit eisenzeitlicher Ummauerung; heute zumeist mit dem biblischen 

Jabesch in Gilead (Ri 21; 1 Sam 11.31) gleichgesetzt, siehe z.B. Mittmann (1970), 214f.; Lemaire (1981), 44; 

Schunck (1989), 51; Rasmussen (1997), 238; MacDonald (2000), 204; Dietrich/Münger (2003), 53 und Gass (2005), 

504-509 vs. Glueck (1951), 213-223., der den Tall mit dem bibl. Abel-Mehola gleichsetzt. Gegen die Gleichsetzung 

des Talls mit Jabesch in Gilead spricht s.E. vor allem die große Entfernung nach Bet-Schean und seine relativ große 

Abgeschiedenheit. 
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3b) Zu den im Einzugsbereich zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā zu 

lokalisierenden SBZ 2-PZ-Ortschaften 

217. Mudawwara (2153.2008): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer Waditerrasse gelegen. 

218. Ḫirbat al-‛Āsif (2191.2008): Eine nur sehr kleine, im (nord-)westlichen Randbereich des Adschlunhochgebir-

ges auf einer größeren Waditerrasse gelegene Hirba, die kaum mehr Raum als für ein einziges Anwesen bot; byzan-

tinische Architekturreste (MS 167). 

219. Ḫirbat Harqalā (2279.2008): Im nordöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel 

eines hohen Berges gelegen; heute keine Quelle im direkten Umfeld. GS 322: Architekturreste (starke Ummaue-

rung?); landwirtschaftliche Nutzung/Nutzbarkeit der (terrassierten) Hänge. WYS 3: Zisterne. 

220. Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ (2093.2007): Ein ca. 100 x 10-40 m großes, im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des 

Wādī al-Yābis, östlich des Tall Abū Ḫaraz, auf einer Kuppe gelegenes Gelände; gute Fernsicht über die gesamte 

Bēsān-Ebene; diverse Trümmer und Mauerreste (MS 114). S. auch Zwickel (1990), 290 (nur EZ 2) und Jadis 

2020018 (hier auch EZ 1; Befestigung). 

221. Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ (2105.2007): Ein ca. 100 x 15-45 m großer und 50 m hoher, im mittelhohen Einzugsbereich 

des Wādī al-Yābis (zwischen dem Tall Abū Ḫaraz und dem Tall al-Maqlūb) auf drei flachen Terrassen gelegener 

Tall; Architekturreste nur auf einer der drei Terrassen inkl. einer Größe von ca. 45 x 45 m (MS 116). S. auch Zwi-

ckel (1990), 294 (nur MS) und Jadis 2120018 (inkl. Befestigung). 

222. Maqlūb West (2141.2007): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis (westlich vom Tall al-Maqlūb) 

gelegen. 

223. Ḫirbat/Tall Ya‛mūn (2360.2005): Ein 200 x 150 m großer, im nordöstlichen Randbereich des zentralen Ad-

schlunhochgebirges gelegener Tall; gute Fernsicht bis zum 12 km weiter östlich gelegenen al-Ḫanāṣirī. GS 297: 

Evtl. eisenzeitliche Ummauerung. Seit 1999 fanden/finden diverse Ausgrabungen statt: inkl. SBZ 2/EZ 1-PZ, vgl. 

Hindawi (2008), 114f. (Tab. 14). S. auch Zwickel (1990), 299 (nur GS) und Jadis 2320019 (entspricht noch nicht 

dem neusten Ausgrabungsstand). 

224. Ḫirbat al-Kēlabān/Rākib (2181.2003): Im westlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges (süd-

östlich des Tall al-Maqlūb) am Zusammenfluss dreier Wadis gelegen; Größe: 60 x 30 m. S. auch Zwickel (1990), 

294 (nur MS) sowie Jadis 2120034 (Kēlabān: inkl. EZ 1?- 2 a/b-c!; Späthell.; Architekturreste) und Jadis 2120078 

(Rākib: inkl. FBZ 4; EZ; PZ/Hell.; Zisterne und Grabhöhle). 

225. Ḫirbat az-Zuqēq (2101.2002): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis, zwischen dem 

Tall Abū Ḫaraz und dem Tall al-Maqlūb, auf einer kleinen Spornterrasse gelegen; Größe: ca. 50 x 50 m; pflanzliche 

Überwucherungen und erodierte Zisternen im direkten Umfeld; ansonsten keine Architekturreste (MS 115). 

226. Ḫirbat al-Muslimānī (2219.2002): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einer ausge-

dehnten Terrasse gelegen; die Wasserversorgung war durch eine starke Quelle gewährleistet; Architekturreste weni-

ger Häuser; nur kleiner Siedlungsplatz (MS 170). S. auch Zwickel (1990), 297 (nur MS) und Jadis 2220023 (inkl. 

EZ 2a/b; Architekturreste). 

227. N.N. (2095.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in einem fruchtbaren Schwemmke-

gel/Schwemmfächer (`alluvial fan´) gelegen. WYS 216: Architekturreste (Gehöft; einzelnes Haus). 

228. N.N. (2099.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem hohen Sporn gelegen. WYS 219: 

Architekturreste (einzelnes Haus); Zisterne. 

229. N.N. (2091.1996): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem Gipfel gelegen. WYS 225: Turm. 

230. Ğabal Sardūb 1 (2099.1992): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem flachen Sporn gelegen. 

Vgl. Jadis 2019044. 

231. Ḥalāwa (2126.1990): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in einer Kopfmulde gelegen (südwest-

lich von Tall al-Maqlūb). MS 155: Architekturreste (3 verwitterte Säulenbasen). 

232. Ğubēl (2179.1988): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges gelegen. Vgl. Jadis 2119077: 

Pal.; EZ 2a-c; (Röm.?)-Byz.; diverse Architekturreste (inkl. denen eines Gehöfts und anderer landwirtschaftlicher 

Strukturen) sowie eine Zisterne im direkten Umfeld. 

233. Ōṣara (2153.1987): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem Spornplateau 

gelegen (südöstlich von Tall al-Maqlūb); die Wasserversorgung war durch eine Quelle gewährleistet; MS 156: Spär-

liche Architekturreste; Ackergelände im näheren Umfeld. S. Jadis 2119004 (inkl. FBZ 4 anstelle von MBZ 1). 

234. N.N. (2172.1984): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem Hang gelegen. 
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235. al-Ḫarāba/Raʾs Ḥamīd (2089.1978): Eine im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis bei 

einer terrassierten Mulde gelegene Ruinenstätte. 

236. Tall Ṣaḫra (2301.1973): Ein ca. 60 x 45 m großer und 5-7 m hoher, im östlichen Bereich des zentralen Ad-

schlunhochgebirges auf einem Sporn gelegener Tall (mit verwischten Konturen), dessen Wasserversorgung durch 

eine in der Nähe gelegene Wasserstelle sichergestellt war. MS 185: Diverse jüngere Architekturreste in der Nähe 

des Talls. JRS 34: Keine sichtbaren Architekturreste. Jadis 2319025 (inkl. JRS nur EZ 1). 

237. Hāšimīya/Fāra (2122.1968): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis/Wādī Kufrinǧā gelegen. MS 

154: Höhlen, Zisternen, Wasserbecken und Steinbruch. 

238. ‛Ain Miḥnā (2207.1968): Eine im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem terrassier-

ten Hang gelegene starke Quelle. Jadis 2219005 (hier allerdings EZ 1-2c als unsicher deklariert!). 

239. Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967): Eine ca. 90 x 50 m große, auf einer Terrasse im westlichen Bereich des 

zentralen Adschlunhochgebirges gelegene Hirba, deren Wasserversorgung durch die starke Quelle ‛Ain Miḥnā si-

chergestellt war (s.o.); hohe Niederschlagsraten (ca. 800 mm p.a.); wahrscheinlich musste das direkte Umfeld (Ei-

chen- und Terebinthenwald) gerodet werden. Die im Bereich der Hirba (WYS 70) erfolgten Ausgrabungen fanden 

1990 statt, vgl. Palumbo (1992), 25-32; s. auch Zwickel (1990), 280 (nur 161 MS); Kamlah 2000,141f. und Jadis 

2219007; Ergebnis: Die Ortslage war nur während der EZ 2a/b `architektonisch´ besiedelt, wobei ein rein häuslich-

landwirtschaftlicher Charakter der Siedlung festgestellt wurde; große Zisterne im südlichen Bereich des Hügels; 

evtl. mit dem alttl. Tischbe in Gilead gleichzusetzen (1 Kön 17,1; 21,17.28; 2 Kön 1,3.8; 9,36). Gemäß diversen 

Forschern ist die genaue Lage des Orts Tischbe in Gilead unbekannt, vgl. Hentschel (1984), 105; Fritz (1996a), 163; 

Thiel (1999), 1209 vs. May (1962), 63.69.141; Lemaire (1981), 44; Thiel (1990), 119-134; Rowley (1991), 20 (Kar-

te 5).46; Burkhardt/Laubach/Maier (1992), 49; Hentschel (2001), 878 und Zwickel (2003q), 1356; die den 35 km 

südöstlich des Sees Genezaret gelegenen Ort al-Istib (hier ist allerdings keine eisenzeitliche Besiedlung nachgewie-

sen) bzw. den benachbarten Ort Ḫirbat al-Hēdamūs in Erwägung ziehen. Eine nicht wirklich überzeugende Position 

vertritt Glueck (1951), 218f.225f., der einen Lesefehler unterstellt und behauptet, dass der wahre Herkunftsort des 

Propheten nicht Tischbe in Gilead, sondern Jabesch in Gilead war. 

240. Ištāfēna (2205.1964): Auf einem Hang im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges gelegen. 

WYS 16: Zisterne. Vgl. Jadis 2219006. 

241. Dēr Marwān (2332.1956): Ein im östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem Bergsporn 

gelegener, 40 x 50 m großer sowie relativ flacher, aber ringsherum scharf geböschter Tall inkl. einer 15 x 25 m 

großen und 2.50-3 m hohen Terrasse; Rand eines Mosaikbodens (MS 182). 

242. Tall Qafqafā (2386.1954): Ein ca. 8.5 km nordöstlich von Gerasa, auf dem Gipfel eines komplett isolierten 

Hügels gelegener, kleiner Tall (Größe: 62 x 58 m). GS 258: Komplette Ummauerung? Zisternen? – zumal es keine 

Quellen in der Umgebung gibt. Bei Jadis 2319004 fehlt GS 258. 

243. Ḫirbat al-Muzēbila (2231.1949): Eine ca. 100 x 100 m große, im südwestlichen Bereich des zentralen Ad-

schlunhochgebirges auf einem Bergrücken gelegene Siedlung, deren Wasserversorgung durch eine Quelle sicherge-

stellt war. MS 193: Diverse Architekturreste inkl. Mauerresten, Ruinen und verwitterten Bausteinen. JRS 36: Sicht-

bare Architekturreste. Jadis 2219040 (inkl. EZ 1-2 als Hauptbesiedlungsphasen). 

244. Ḫirbat Ḥaṭṭīn (2329.1949): Auf einem flachen Sporn im östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges 

gelegen; Größe: ca. 150 x 40-50 m; Architekturreste; diverse Zisternen im Umfeld (MS 183). 

245. Raʾs Abū ‛Iyād (2433.1946): Östlich des eigentlichen Adschlunhochgebirges auf einem sehr hohen Berggipfel 

gelegen; Architekturreste (inkl. Ummauerung) sowie diverse Zisternen und Dolmen im direkten Umfeld (GS 301). 

Jadis 2419010 (inkl. Höhle), wohingegen Jadis 2419014 unzureichend ist. 

246. Nasas (2170.1945): Im hohen (süd-)westlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem 

Bergrücken gelegen. Vgl. Jadis 2119070: EZ 2a/b und c; Byz. Kl. Dorf/Gehöft; Zisterne. 

247. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2176.1944): Eine 90 x 45 m große, im (süd-)westlichen Randbereich des zentralen Ad-

schlunhochgebirges auf einer steil abfallenden Kuppe gelegene Ruinenstätte; Architekturreste; Wasserversorgung 

wahrscheinlich über Zisternen; Umgebung musste wahrscheinlich gerodet werden (MS 159). Die Angaben bei Jadis 

2119073 (nur MS inkl. EZ 2 a-c als Hauptphase) sind falsch. 

248. Ḫirbat al-Buḥēra (2350.1944): Eine ca. 175 x 55 m große, im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf einem hohen Hügel gelegene Ruinenstätte (inkl. im Altertum angelegter Terrassierungen). GS 

286: (Eisenzeitliche?) Architekturreste und mind. fünf große Zisternen im direkten Umfeld. Jadis 2319017 (inkl. 

FBZ 4 anstelle von MBZ 1). 

249. Tall Marqab al-‛Anz (2335.1942): Eine im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf 

einem hohen Hügel gelegene Ortschaft. GS 279: Sichtbare Architekturreste eines einzelnen, evtl. relativ modernen 
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Gebäudes; Weinanbau im direkten Umfeld. JRS 58: Architekturreste. S. auch Jadis 2319018 (nur EZ inkl. eisenzeit-

licher Architekturreste), wohingegen Zwickel (1990), 282 (nur EZ 1) falsch ist. 

250. Ẓahr al-Ḫirba (2257.1933): Im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem steilge-

böschten, rundlichen Plateau gelegen; Größe: ca. 40-50 m im Durchmesser; keine Wasserstelle im direkten Umfeld. 

MS 194: Architekturreste. Jadis 2219039 (inkl. EZ 1-2c; Architekturresten; Ölpresse). 

251. Ruǧm al-Kōm (2343.1931): Im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

hohen Hügels gelegen (ca. 5.5 km nördlich von Gerasa); unterhalb der Ortschaft gibt es eine Quelle. GS 278: Archi-

tekturreste; Terrassierungen sowie eine birnenförmige Zisterne. 

252. Ḫirbat ‛Aṣfūr (2335.1930): Eine große, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf 

einem 880 m hohen Gipfel gelegene Hirba. GS 276: Diverse Zisternen. Glueck spricht von einer sehr kleinen Ort-

schaft. JHHS 14: Leonard spricht (anders als Glueck) von einem sehr großen `Tall´. 

253. Ḫirbat al-Ğubb (2161.1927): Eine kleine, im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis/Wādī 

Kufrinǧā auf einem schmalen Bergrücken gelegene Siedlungsstätte (inkl. einer Quellgrube); natürliche Erdterrassen; 

moderne Architekturreste (Fellachen-Hütten); alles MS 212. Jadis 2119047 (MS inkl. EZ 2a/b-c ist falsch!). 

254. Ḫirbat al-Maṭawī (2426.1920): Eine ca. 100 x 100 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges, 

am Fuße eines Berghanges gelegene Hirba. GS 300: Diverse Quellen und Terrassierungen im Umfeld. JRS 2: Ent-

fernung zur nächsten Wasserstelle ca. 400 m; keine sichtbaren Architekturreste. 

255. Ẓahr al-Madīna (2275.1918): Im südöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem Bergrücken 

gelegen. GS 294: Diverse Architekturreste; großflächiger Weinanbau in der direkten Umgebung (hervorragende 

Qualität); archäologische Untersuchung von Bulldozerschnitten; Ergebnis: Bei Ẓahr al-Madīna handelt es sich um 

keine eisenzeitliche Siedlung, sondern lediglich um einen Bereich, der in dieser Zeit landwirtschaftlich genutzt wur-

de, vgl. Kafafi/Knauf (1986), 254-256; (1988), 226-228. S. auch Zwickel (1990), 279f. (ohne GS) und Jadis 

2219051: SBZ 1-SBZ 2/EZ 1 (beides inkl. Architekturresten); Hell. 

256. Muqbila West (2310.1918): Ein im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem 

Hang gelegenes, eisenzeitliches Grab, vgl. Thompson/Vries (1972), 89f. 

257. Muqbila (2318.1918): Ein ca. 200 x 100 m großes, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhoch-

gebirges an einem Hang gelegenes Scherbenfeld (inkl. einer Wasserstelle); keine Architekturreste (JRS 41). 

258. Ḫirbat al-Kibda (2349.1917): Eine ca. 90 x 38 m große, 4.5 km nordöstlich von Gerasa, im südöstlichen Rand-

bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines komplett isolierten Hügels gelegene Ortslage; 

(eisenzeitliche) Ummauerung und (eisenzeitlicher) Turm; eisenzeitliche Terrassierung; (eisenzeitliche) Zisterne(n); 

die Entfernung zur nächsten Quelle beträgt ca. 1.25 km (GS 274). 

259. Ḫirbat Qidāda (2199.1914): Ein ca. 50 x 50 m großes, im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf 

einer Terrasse gelegenes Scherben- und Ruinenfeld (MS 198). 

260. N.N. (2220.1913): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen. Vgl. Jadis 2219042: EZ 1-2c; 

Byz?; Isl. Turm. 

261. al-Ḥūṭa (2367.1913): Eine ca. 150 x 60-90 m große, im Bergland südöstlich des zentralen Adschlunhochgebir-

ges auf einer Spornterrasse gelegene Siedlungsstätte (mit einer scharfen Böschung im schmaleren vorderen Bereich; 

Höhe ca. 1.50 m). MS 307: Diverse Architekturreste, Zisternen und als Gräber/Wohnhöhlen genutzte Höhlen im 

direkten Umfeld. JRS 19: Nächste (heute) schwache Quelle 200 m, nächste starke Quelle 2900 m. entfernt. 

262. Sūf (2293.1912): An einer steilen Wadiflanke, im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges 

unweit einer starken Quelle gelegen. MS 240: Alte Siedlungen durch Moschee überbaut; evtl. mit dem alttl. Mizpa, 

dem Heimatort des Richters Jeftah gleichzusetzen (Ri 11,34), vgl. Lemaire (1981), 44 u. Gass (2005), 500. 

263. Waḥağğ (2170.1909): 3 WKS: Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen. Vgl. Jadis 

2119039: inkl. Architekturresten. 

264. Ḫirbat Ṣālūs (2221.1908): Relativ große (mind. 400 x 300 m), im südwestlichen Bereich des Adschlunhochge-

birges unweit einer Quelle gelegene Anlage, die an zwei (von insgesamt drei) Fundplätzen eisenzeitliche Scherben 

aufweist. GS 130: Architekturreste und gute Möglichkeiten zum Weinanbau im direkten Umfeld. JRS 37 und 39: 

Architekturreste. 

265. Ḫirbat al-Mušērifa (2154.1907): Eine im mittelhohen südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges 

auf einer Eckterrasse unweit einer Quelle gelegene Ortslage (Durchmesser ca. 50 m); Architekturreste und Grabstol-

len in der unmittelbaren Umgebung; Umfeld musste gerodet werden (MS 211). 

266. Ḫirbat ar-Ruwēs (2185.1907): Im mittelhohen bis höheren südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges 

an einem Hang unweit einer starken Quelle und eines Bachs gelegen. 
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267. Umm Buṭēma (2402.1907): Eine 400 x 200 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf den 

höheren Hängen eines Berges gelegene Siedlungsfläche; keine Wasserstelle in der direkten Umgebung. GS 302: 

Architekturreste; Dolmen. JRS 6: Keine Architekturreste. 

268. N.N. (2150.1905): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen. 

269. ‛Anǧara (2212.1905): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges (unweit von ‛Ağlūn) an einem 

Hang gelegen. 

270. Ḫirbat Abū-l-‛Aṣāfīr (2322.1904): Im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einer 

Spornterrasse gelegen. MS 247: Div. Architekturreste (inkl. eines 4.50 x 4.50 großen Turms); Ackerfläche. 

271. Ḫirbat Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a (2228.1903): Eine im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem 

Gipfel sowie auf div. Terrassenstufen gelegene Ortslage (inkl. einer Quelle in der näheren Umgebung). GS 131: 

Architekturreste; sehr viel Weinanbau. 

272. Ḫirbat Ṣaffīt (2176.1903): Eine kleine, im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges (unweit des Zu-

sammenflusses Wādī Kufrinǧā–Wādī Ṣaffīt) auf einer Spornterrasse gelegene Hirba; Architekturreste (MS 204). 

273. N.N. (2169.1902): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen. 

274. Ḫirbat al-Manṣūra (2155.1901): Eine nur ca. 40-50 m im Durchmesser große, unweit des Wādī Kufrinǧā, im 

südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einer Eckterrasse gelegene Ruinenstätte; Architekturreste 

sowie eine starke Quelle und Olivenanbau im direkten Umfeld (MS 210). 

275. Tall Duq Mūsā (2423.1901): Ein relativ großer (300 x 150 m), südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges, 

auf dem Gipfel eines hohen, fast komplett isolierten Hügels gelegener Tall. GS 299: Architekturreste (Ummaue-

rung) sowie diverse große Zisternen. JRS 4: Zahlreiche Architekturreste; nächste Wasserstelle ca. 500 m entfernt. 

276. Ḫirbat al-Ḫaṭīb (2187.1899): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen. 

277. Tall Ḥuwēšān (2392.1898): Ein 150 x 80 m großer, (südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges) auf einem 

natürlichen Hügel gelegener Tall; keine natürliche Wasserstelle in der unmittelbaren Umgebung. GS 282: Ummaue-

rung. 

 

3c) Zu den im Einzugsbereich zwischen dem Wādī Kufrinǧā und dem Wādī az-Zarqā zu 

lokalisierenden SBZ 2-PZ-Ortschaften 

278. Kufrinǧā (2165.1896): An einer flacheren Stelle (Mulde) im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges 

gelegen. Starke Quelle in der Nähe. 

279. Ḫirbat Umm al-Ğulūd (2246.1891): 50 x 50 m großes, im südlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gele-

genes Scheitelplateau (inkl. Terrassen); Architekturreste; ausgedehnte Ackerfläche; Quelle; weiter unten ummauer-

tes Becken, das die Quelle auffängt (MS 238). 

280. Baṣbūṣ (2132.1890): Eine kleine, im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā in der Nähe 

einer schwachen Quelle gelegene Spornterrasse, die einen flachen, ca. 20 m im Durchmesser großen `Buckel´ auf-

weist. 

281. Dabbat Kannāš (2176.1889): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem 60 x 15 m großen 

Felssporn gelegen. 

282. Ḫirbat al-Ḥammām (2140.1888): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges an einem Talhang 

gelegen; Architekturreste und Ackerland im direkten Umfeld (MS 215). 

283. Ḫirbat ‛Āmirīya (2172.1886): Als Tochtersiedlung von Kufrinǧā ebenfalls im südwestlichen Bereich des Ad-

schlunhochgebirges gelegen; alte Architekturreste unter neuerer Siedlung?; starke Quelle; terrassierter Nordhang 

(MS 206). Jadis 2118014 (mit MS: EZ 1-2c) beinhaltet einen falschen Eintrag. 

284. Ḫirbat al-Ḥēmar/Sākib (2263.1884): Eine im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem hohen 

Terrassenvorsprung gelegene, flache (heute trümmerfreie und überpflügte) Kuppe (Scheiteldurchmesser ca. 30 m); 

unterhalb der Kuppe entspringt eine kräftige Quelle. MS 262: Die meiste Keramik wurde im unteren Terrassenbe-

reich, d.h. unterhalb der Kuppe und unweit der Quelle entdeckt. 

285. Rēmūn (2279.1878): Im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem Sporn gelegen. Wadi in der 

Nähe. MS 259: Schutt eisenzeitlicher und jüngerer Siedlungen. 



 55 

286. Ğaraš (2347.1876): Im südöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges zwischen zwei starken Quellen 

gelegen. MS 252: Die frühesten Siedlungen sind wahrscheinlich auf der Kuppe, östlich des Forums zu lokalisieren. 

Die ersten Ausgrabungen fanden bereits 1930 statt, vgl. Braemer (1989), 317. 

287. Ḫirbat Umm Ğōza (2253.1863): Im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf diversen (heute mit 

Ruinentrümmern befestigten) Terrassen sowie in der unmittelbaren Nähe einer Quelle und unzähligen Fruchtbäu-

men gelegen; ausgesprochen starker Schuttbelag von wahrscheinlich (jeweils mehreren) früheisenzeitlichen und 

jüngeren Häusern (MS 237). 

288. N.N. (2350.1858): Flacher, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem Berg gelegener Tall. Jadis 

2318004: Hier ist der namenlose Ort allerdings 2344.1864, d.h. etwas weiter nordwestlich gelegen. 

289. Ḫirbat Ḫālid (2344.1857): Ein ca. 300 x 150 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges unweit des 

Wādī Ğaraš auf einer Waditerrasse gelegener Tall; Entfernung zur nächsten Wasserstelle ca. 200 m; keine sichtba-

ren Architekturreste (JRS 42). 

290. Ruǧm al-Qarānī (2401.1847): Ein kleiner, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem höchsten Punkt 

eines Bergrückens gelegener Siedlungsplatz; evtl. eisenzeitliche Architekturreste (Turm) und Terrassierungen sowie 

eine große, aus dem Altertum stammende Zisterne unterhalb der Siedlung (GS 281). 

291. Sāḫina (2200.1844): Eine im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einer Eckterrasse sowie 

unweit zweier kräftiger Quellen und einer Ackerfläche gelegene Ruinenstätte; spätbyz. Architekturreste (MS 228). 

292. Ḫirbat as-Sūq (2215.1839): Ein im südlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges am Zusammentritt zwei-

er Täler gelegener Komplex aus drei alten Siedlungsplätzen; einige Architekturreste (MS 233). 

293. Raʾs al-Kuwēm (2306.1839): Eine 120 x 30-45 m große, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf ei-

nem natürlichen Hügel gelegene Ruinen- und Scherbenstätte. Zwei wasserführende Wadis im Umfeld. MS 282: 

Diverse Architekturreste (inkl. einer Ummauerung; diverse z.T. mit großen Steinen befestigte Terrassierungen; einer 

Rampe und einer Zisterne). 

294. ar-Riyāša/Ḫirbat al-Mušattā (2375.1838): Ein ca. 200 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochge-

birges auf einem Bergrücken gelegener Bereich; eine starke Quelle im direkten Umfeld; relativ gute landwirtschaft-

liche Nutzbarkeit der Umgebung. GS 271: Architekturreste. JRS 16: Keine sichtbaren Architekturreste. 

295. Tall al-Murabba‛ (2162.1837): Ein an seinem Scheitel ca. 100 x 40 m großer, im südwestlichen Randbereich 

des Adschlunhochgebirges auf einer langen Hangterrasse gelegener Sporn; Möglichkeiten zum Ackerbau im direk-

ten Umfeld; diverse Trümmer und die Ruine eines mehrräumigen Gebäudes (beides aus der spätbyz. Zeit) im direk-

ten Umfeld (MS 225). 

296. Tall Ḫarāba (2140.1834): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einer schmalen Terras-

se, in der Nähe zweier Quellen gelegen (Größe: ca. 100 x 50 m; Höhe ca. 10 m; ringsum abgerundete Form); Mauer-

reste und Trümmer im Umfeld (MS 223). 

297. Ḫirbat Manṣūb (2374.1832): Ein 300 m im Durchmesser großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges 

auf einem flachen Hügel gelegener Tall. GS 265: Keine sichtbaren Architekturreste. JRS 18: Keine sichtbaren Ar-

chitekturreste; Entfernung zur nächsten natürlichen Wasserstelle ca. 400 m. 

298. ‛Illīyāt Qaraqōš (2248.1830): Im südlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

künstlich terrassierten (und wahrscheinlich landwirtschaftlich genutzten) Hügels gelegen. Starke Quellen in der 

Nähe. GS 356: Eisenzeitliche Architekturreste. 

299. Tall Burērīḍ (2363.1827): Östlich des südlichen Adschlunhochgebirges in der Nähe eines wasserführenden 

Wadis (und eines ca. 20 m hohen Wasserfalls) auf einem steilen Hügel gelegen; strategisch bedeutende Lage an 

einem Verkehrsweg. Jadis 2318063 (inkl. Turm). 

300. Ḫirbat al-Qunayya Süd (2440.1818): Ein ca. 40 x 20-40 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges 

in der Nähe eines Bachs und eines Verkehrswegs gelegener Siedlungsplatz; relativ ungeschützte Lage. Aufgrund der 

ungeschützten Lage scheint eine nur sporadische und kurzfristige Besiedlung der Ortslage erfolgt zu sein (MS 297). 

301. Tall Faqqās (2358.1804): Größe: ca. 90 x 40 m; östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel 

eines hohen und steilen Hügels (unweit des Wādī az-Zarqā und einer Quelle) gelegen; Haus- (bzw. Turm-) und 

Mauerreste; terrassierte und landwirtschaftlich genutzte Hänge (GS 332). 
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3d) Zu den im nördlichen Einzugsbereich des Wādī az-Zarqā zu lokalisierenden SBZ 2-PZ-

Ortschaften 

302. Ḫirbat al-Kindīya (2319.1798): Auf einem niedrigen Hügel (oberhalb einer Quelle) gelegen; Größe: ca. 40 x 18 

m; kultivierte Felder im direkten Umfeld; Architekturreste aus der EZ 1 (GS 339). 

303. Tall al-Murāmiḥ (2424.1796): Auf einem Höhenzug am Wādī az-Zarqā bzw. Wādī al-Qunayya unweit einer 

schwachen Quelle und guter Ackergründe gelegen (ca. 180 x 35 m groß, zweistufig); Architekturreste. Angesichts 

der guten Rahmenbedingungen ist die dürftige Siedlungsgeschichte der Ortslage erstaunlich (MS 295). Jadis 

2417006 (etwas andere Lokalisierung: 2424.1724 und nur EZ 1 und EZ 2c!). 

304. Tall al-Muġannīya (2445.1791): 300 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges (im direkten 

Grenzbereich zur Steppe) gelegener Tall; nächste, nutzbare Wasserstelle ca. 600 m entfernt; keine sichtbaren Archi-

tekturreste (JRS 26). 

305. Ḫirbat Ruwēsa (2176.1789): Auf einer Anhöhe über früher terrassierten Hängen gelegen; Architekturreste (GS 

350). Jadis 2117027 inkl. Architekturresten und Terrassierungen aus der isl. Zeit. 

306. Ḫirbat Ḫušēba (2177.1789): Kleine Ortslage im näheren Umfeld des Wādī az-Zarqā. GS 348: Einige Mauer-

fundierungen zu erkennen. 

307. Tall Ğin‛āba (2384.1775): Ein ca. 200 x 100 m großer; direkt im Wādī az-Zarqā, auf einer großen, komplett 

isolierten Hügelkuppe gelegener Tall (Größe: starke Quelle in der Nähe. GS 330: Eisenzeitliche Architekturreste. 

308. Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): Direkt im Wādī az-Zarqā auf einem hohen und steilen Hügel gelegen; umgeben von 

Flusswasser (Größe: 140 x 40 m). GS 343: Terrassierungen und Zisternen im direkten Umfeld. Kerestes et al. (Nr. 

13): Architektur- und Straßenreste sowie mind. zwei Höhlen (Grabkammern) in der direkten Umgebung. Jadis 

2217033 (inkl. Turm). 

309a. Tall aḏ-Ḏahab aš-Šarqīya (2153.1772): Östlicher Bereich eines `Doppel-Talls´, dessen beide Hügel durch das 

wasserführende Wādī az-Zarqā (Jabbok) voneinander getrennt sind. Dabei ist aš-Šarqīya als die Kleinere der beiden 

Ortschaften (Größe: ca. 130 x 50 m) südlich des Jabboks und damit außerhalb des Untersuchungsgebietes gelegen. 

GS 344: Architekturreste zweier Türme oder Blockhäuser, einer oberen Stadtmauer, einer 2 m breiten und zum 

Fluss hinabführenden Mauer sowie Spuren von z.T. terrassierten Hängen und einer Höhle (inkl. diverser Kammern). 

Gordon/Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285). Nr. 22: Gluecks Theorie einer ztl. getrennten Siedlungsabfolge 

(erst aš-Šarqīya, dann al-Ġarbīya) wird abgelehnt (S. 284); Architekturreste (eisenzeitl./hell. Ummauerung beider 

Talls). Gemäß Gordon (1984), 131 befand sich auf dem Osthügel eine Festung mit einer Ausdehnung von 130 x 50 

m. Nach Gordon (1987), 71 hatte die Festung die Funktion, bei Überfällen als Rückzugsort zu dienen. S. auch Zwi-

ckel (1990), 250 (inkl. EZ 1-2 und evtl. PZ.) und Jadis 2117016: FBZ; EZ 1; Späthell. Aufgrund seiner Lage und 

seiner Festung wird Tall aḏ-Ḏahab aš-Šarqīya oft mit Pnuel (insbes. auch mit Ri 8,17) gleichgesetzt, vgl. z.B. Aha-

roni (1984), 35; Schunck (1989), 54 (inkl. al-Ġarbīya); Rasmussen (1997), 248; s. auch Liwak (1996), 210; Gass 

(2005), 448 und Lipinski (2006), 283. 

309b. Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (2149.1771): Westlicher Bereich des `Doppel-Talls´, dessen beide Hügel durch das 

wasserführende Wādī az-Zarqā (Jabbok) voneinander getrennt sind. Dabei ist al-Ġarbīya als die Größere der beiden 

Ortschaften (ca. 220 x 170 m) nördlich des Jabboks (d.h. innerhalb des Untersuchungsgebietes) gelegen. Relativ 

gute landwirtschaftliche (Nutzungs-)Möglichkeiten (z.B. zum Ackerbau) im näheren Umfeld; hervorragende Kont-

roll- und Schutzfunktionen gewährleistet. GS 345: Architekturreste einer großen Stadtmauer und eines großen Hau-

ses. Gordon/Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285). Nr. 21: Gluecks Theorie einer ztl. getrennten Siedlungsabfolge 

(erst aš-Šarqīya, dann al-Ġarbīya) wird abgelehnt (S. 284); Architekturreste (eisenzeitl./hell. Ummauerung beider 

Talls). Zur Keramik s. auch Mellaart (1962), Zwickel (1990), 249 (inkl. EZ 1-2 und evtl. PZ) und Steen (2004), 

230f.: Tulūl aḏ-Ḏahab allgemein: SBZ 2?; SBZ 2/EZ 1; EZ 1-2 und Jadis 2117003: FBZ; viel EZ 1; PZ/Hell.?; Hell. 

Seit 2005 finden auf dem Tall erstmalig umfassendere Ausgrabungen statt, die von T. Pola (Dortmund) geleitet 

werden. Konkrete eisenzeitliche Gebäudestrukturen wurden bislang noch nicht entdeckt – evtl. ist mit einer eisen-

zeitlichen Tempelanlage zu rechnen; wahrscheinlich mit dem biblischen Mahanajim (2 Sam 2,8-9; 17,24.27; 1 Kön 

4,14) gleichzusetzen, vgl. Coughenour (1989a), 57-66; Rasmussen (1997), 244; MacDonald (2001b), 664 und Li-

pinski (2006), 280f. S. auch Lemaire (1981), 50.53f. und Kamlah (2003d), 859, die beide Tulūl aḏ-Ḏahab mit Ma-

hanajim gleichsetzen. Nicht festlegen möchte sich dahingegen z.B. Knauf (1995e), 687, der sowohl die Tulūl aḏ-

Ḏahab als auch Tall Hağğāğ und Ḫirbat Rāšūnī als Identifizierungsmöglichkeiten für Mahanajim für erwägenswert 

hält. Eine Gleichsetzung des Talls mit Pnuel hält hingegen Pola für möglich. 
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Tab. 4 (inkl. Erläuterungen): Die relevanten Surveyergebnisse aus dem westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe 

 
4. Westlicher Bereich der nordjordanischen Steppe Glueck 

1939/1951 

GS 

Mittmann 

1970 

MS 

Hanbury-

Tenison  

1987 

JRS 

Bartl./Eichmann/Khraysheh 

1999 et al. 

KRS 

Sonstige (z.B. Zwickel 

1990; Jadis) 

310. Tall Mabrūm (Šarqī) (2537.2069/bei Jadis: 

2563.2088): Kleine, ca. 3.75 km (nord-)östl. von Tall Fā‛, 

auf einer leichten Erhebung gelegene Ortslage. 

307/307a GS (1951): Wenig EZ 1-2 (v.a. 

EZ 2); keine sichtbaren Architekturreste. 

Wahrscheinlich bestenfalls als kleines u. 
rel. unbedeutendes agro-pastoral ausge-

richtetes Dorf einzustufen. 

   Zwickel (1990), 301 u. 

Jadis 2520002. 

311. al-Burēqa (2466.2060): Ca. 5 km nordwestl. von al-

Ḫanāṣirī, auf einer natürlichen Erhebung aus porösen 
Kalkstein gelegen u. aus zwei verschiedenen Bereichen 

(einer Wohnsiedlung u. einer Nekropole) bestehend; zur 

sogen. `al-Ḫanāṣirī-Region´ gehörig. 

 318 MS: Kein 

EZ; Röm.-Byz.-
Isl. 

 EZ 2?; Hell.-Isl.; EZ 2-Gründung?; saisonal-

(sesshafte) Nutzung der für die Region charakte-
ristischen, natürlichen Höhlen als Wohn- und 

Speicherräume; evtl. bereits aus der EZ stammen-

de Zisternen u. Brunnen im Umfeld. 

Jadis 242004 (inkl. 

FBZ!). 

312. Tall Fā‛/Fā‛I (2518.2037): Ein 90 x 70 m großer, 3.5 

km nordöstl. von al-Ḫanāṣirī, auf einem großen Hügel u. 

unweit eines wichtigen Verkehrswegs in Richtung Irbid-
Ramṯā-Ebene gelegener Tall; gute Fernsicht bis nach ar-

Ramṯā u. Irbid; zur sogen. `al-Ḫanāṣirī-Region´ gehörig; 

rel. gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes. 
Zwei Fotos der ca. 705 m hochgelegenen Anlage des Tall 

Fā‛ finden sich z.B. bei Glueck (1951), 94 (Fig. 51-52). 

244 GS (1951): Sehr viel EZ 1-2 (v.a. EZ 

2); (wahrscheinlich war die Ortslage zu 

dieser Zeit bedeutend und bekannt); Hell.-
Isl.; diverse Zisternen. 

  EZ (1-2); Hell.-Isl.; Architekturreste (nur an einer 

ausgegrabenen Stelle sichtbar).7 

Zwickel (1990), 301 u. 

Jadis 2520003 (inkl. 

FBZ). 

313. Fā‛II: Zwei nur 500 m nordöstl. von Tall Fā‛/Fā‛I 
entfernt gelegene, natürliche Hügel, die heute durch eine 

Straße voneinander getrennt sind. Im westl. Hügel sind 

im Kuppenbereich div. Höhlen zu finden; ebenfalls zur 
sogen. `al-Ḫanāṣirī-Region´ gehörig. 

   EZ 2; Hell.-Isl.; EZ 2-Gründung; saisonal-
(sesshafte) Nutzung der für die Region charakte-

ristischen, natürlichen Höhlen als Wohn- und 

Speicherräume; evtl. bereits aus der EZ stammen-
de Zisternen u. Brunnen im Umfeld. 

 

314. al-Ḫanāṣirī (2488.2003): Ca. 25 km östl. von Irbid 

und 14 km westl. von Mafraq gelegen; ca. 30 m hoch 

(inkl. einer Kulturschicht von ca. 10 m); Basisfläche ca. 
120 x 130 m groß, wobei die flache Siedlungskuppe ca. 

60 x 60 m umfasst, vgl. Eichmann (2008). Ein Foto der 

ca. 860 m hochgelegenen Anlage von Tall al-Ḫanāṣirī 
findet sich z.B. bei Glueck (1951), 92 (Fig. 50). 

245 GS (1951): Kein EZ; dafür viel Röm.-

Byz.-Isl. (angesichts ihrer strategisch 

überaus bedeutsamen Lage, könnte die 
Ortschaft auch in vorrömischer Zeit besie-

delt gewesen sein); lediglich einzelne 

Architekturreste (massive Bausteine) zu 
erkennen; außerdem diverse Zisternen. 

  Viel EZ 2 u. viel PZ.-Hell. (insgesamt 8.-4. Jh. 

v.Chr.): v.a. Hohlmündungsgefäße aus grober, 

körniger Ware u. kurzhalsige Flaschen; Architek-
turreste einer (wahrscheinlich bereits eisenzeitli-

chen) Ummauerung; viele (wahrscheinlich eben-

falls eisenzeitliche) Zisternen u. Brunnen im 
Umfeld; wahrscheinlich fungierte al-Ḫanāṣirī als 

regionales Zentrum, vgl. Eichmann (2008). Zu den 

ihm untergeordneten eisenzeitlichen Ortslagen 
könnten Fa` II u. al-Buwēḍa sowie evtl. auch al-

Humbert (1989d), 347f.: 

inkl. EZ?; Röm.-Byz.; 

Zwickel (1990), 300 u. 
Jadis 2420002. 

                                                 
7 Zusammen mit den weiter östlich gelegenen Orten Aidūn und al-Fidēn (Mafraq) bilden F ā‛, al Ḫanāṣirī und Riḥāb eine nahezu halbkreisförmig angelegte Kette von eisenzeitlichen Befestigungsanlagen, die eventuell eine 

Schutzfunktion für das durch sie eingeschlossene Terrain ausübten. Eventuell handelt es sich hier um Sicherungsmaßnahmen gegen östlich von Mafraq lebende nomadisierende Beduinenstämme. Diesbzgl. ist allerdings 
bislang noch vieles unklar, vgl. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (1999), 25; (2002), 119 u. Bartl/Eichmann (2000), 77. 
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Burēqa u. Dēr Warāq gehört haben. 

315. Dēr Warāq (2485.1976): Nur ca. 2.5 km südwestl. 

von al-Ḫanāṣirī auf einer Hügelkuppe gelegen; gute 

Fernsicht bis nach Irbid; zur sogen. `Ḫanāṣirī-Region´ 
gehörig. 

 314 MS: Kein 

EZ; wenig Isl. 
 EZ 2?; Röm.-Byz.-Isl.; EZ 2-Gründung?; saisonal-

(sesshafte) Nutzung der für die Region charakte-

ristischen, natürlichen Höhlen als Wohn- und 
Speicherräume; evtl. bereits aus der EZ stammen-

de Zisternen u. Brunnen im Umfeld. 

Jadis 2419007 (inkl. 

FBZ!). 

316. al-Buwēḍa (2492.1950): Auf einer natürlichen, 

felsigen Erhebung gelegen und aus zwei verschiedenen 
Bereichen (einer Wohnsiedlung u. einer Nekropole) 

bestehend; zur sogen. `Ḫanāṣirī-Region´ gehörig. 

 315 MS: Kein 

EZ; nur Röm.-
Byz.-Isl.; 

Architekturreste 

(nur Schutt u. 
einzelne Trüm-

mer). 

 EZ 2; Hell.-Isl.; EZ 2-Gründung; saisonal-

(sesshafte) Nutzung der für die Region charakte-
ristischen, natürlichen Höhlen als Wohn- und 

Speicherräume; evtl. bereits aus der EZ stammen-

de Zisternen u. Brunnen im Umfeld. 

Jadis 2419008. 

317. al-Fidēn (2634.1948): Am östl. Rand des Untersu-
chungsgebietes, unweit von Mafraq (bei einer alten 

Quelle?) gelegen; Ausgrabungen 1986; Ergebnis: Pal.; 

EZ 1/2a-b? inkl. eines kleinen `festungsartigen Gebäudes´ 
u. einer Wohnsiedlung; Röm.-Byz.; vgl. Humbert 

(1989c), 221-224. 

247a (GS 1951): Überhaupt keine Scher-
ben (auch keine EZ); 70 x 47 m große 

Festungskarawanserei (aus der EZ?). 

   Zwickel (1990), 286 u. 
Jadis 2619001. 

318. Mafraq (al-Fidēn) (2640.1947): Am westl. Rand 

der sog. Mafraq-Ebene, in der Nähe div. Verkehrswege 
gelegen (auf letzteres deutet auch der arab. Name `Maf-

raq´ hin, der ins Deutsche übersetzt `Straßenkreuzung´ 

heißt). Mafraq ist der östlichste Ort des gesamten Unter-
suchungsgebietes; Ausgrabung: EZ 1 bzw. 2a-Grab! 

    Zwickel (1990), 286 u. 

Jadis 2619002 (EZ 1-
Grab). 

319. Riḥāb (2532.1927): Im erhöht gelegenen, zentralen 

Bereich des nordwestjordanischen Steppengebietes, auf 
einer breiten Hügelzunge gelegen; erste Ausgrabungen 

1936-42, 1958, 1970 u. 1979: hierbei wurden u.a. spät-

bronzezeitliche u. eisenzeitliche Siedlungsreste gefunden, 
vgl. Piccirillo (1989), 488. 

Früher z.B. von H. Guthe u. C. Steuernagel mit dem bibl. 

Bet Rehob (z.B. 2 Sam 10,6) identifiziert, vgl. Piccirillo 
(1980), 153f. Einwände gegen diese Identifizierung 

erhoben u.a. bereits Glueck (1951), 81 u. Mittmann 

(1970), 225-228; s. auch Gass (2005), 157. Für das 
bibl./historische Bet Rehob kommt m.E. eher ein größe-

res, regionales Zentrum aus dem weiter nördl. gelegenen, 

syrisch-phönizischen Bereich in Frage, vgl. Lipinski 
(2000), 319-330; Görg (2001b), 306 u. Parpola/Porter 

(2001), 8 (Kartenteil); 7.21 (Textteil). 

246 GS (1951): Kein EZ; Röm.-Byz.-Isl.; 

viele Architekturreste; viele Zisternen; 
hervorragende Übersicht über das Umfeld; 

nicht mit Bet Rehob zu identifizieren, da 

keine eisenzeitliche Spuren entdeckt 
wurden. 

311 MS: Wenig 

SBZ 1-2; viel 
EZ 1-2 (12.-9. 

Jh. v.Chr.); viel 

Frühröm.-Isl.; 
div. Architek-

turreste; nicht 

mit Bet Rehob 
zu identifizie-

ren, da insge-

samt zu unbe-
deutend. 

  Zwickel (1990), 285 u. 

Jadis 2519001 (inkl. EZ 
2a/b-Turm u. EZ 2c). 

320. Aidūn (2616.1907): Ein 90 m im Durchmesser 
großer, 5 km südwestl. von Mafraq, auf einem ca. 790 m 

hohen Gipfel gelegener Tall, der im Altertum mit einem 

Glacis und einer Mauer umgeben war; z.T. gute Fernsicht 

247 GS (1951): Kein EZ; viel Röm.-Byz.; 
Architekturreste (inkl. den Resten einer 

Ummauerung u. von innen gegen die 

Mauer gebauten Häusern) sowie viele 

   Zwickel (1990), 286 u. 
Jadis 2619003 (inkl. FBZ; 

EZ 2a/b-c (Markt/Suq); 

Röm.-Byz. 
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über die Mafraq-Ebene; Umfeld bietet akzeptable land-
wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten. Ein Foto der 

Anlage findet sich bei Glueck (1951), 82 (Fig. 46). Bei 

den 1982-1983 erfolgten archäologischen Untersuchun-
gen wurden u.a. EZ 2-Scherben (inkl. einer evtl. in der 

EZ 2 gegründeten, runden Festungsmauer) sowie Röm.-

Byz.-Scherben nachgewiesen, vgl. Humbert (1989a), 
125f. 

Höhlen und Zisternen im direkten Umfeld 

321. Tall al-‛Ain (2499.1861): Ein 100 x 50 m großer, im 

erhöht gelegenen, zentralen Bereich des nordwestjordani-
schen Steppengebietes, auf dem Gipfel eines kl. Hügels 

gelegener (zweigliedriger) Tall. Die Quelle, durch die der 

Tall seinen Namen erhalten hat (‛Ain = Quelle), befindet 

sich zw. den beiden Hügeln; vgl. Glueck (1951), 84; 

Humbert (1989b), 131f. (inkl. einer ägyptisierenden 

Figurine aus der späten EZ als Hinweis auf ein altes 
Heiligtum u. landwirtschaftlich genutzte Terrassierungen 

u. Höhlen). 

305 GS (1951): Einige SBZ 1-2; viel EZ 

1-2; rel. viel. Röm.-Byz.; mod. Friedhof. 
 28 JRS: Einige 

FBZ 2-3; viel 
EZ. 

 Zwickel (1990), 272; 

Jadis 2418025 (inkl. 
Wasserreservoir, Wein-

presse, Terrassierung) u. 

Jadis 2418029 (inkl. 

Architekturresten). 

322. Ḫirbat as-Samrā’ (2599.1768): Auf einem Plateau 

gelegen; eisenzeitliche Siedlungsspuren, vgl. Sapin 
(1989), 35.  

    Zwickel (1990), 261 u. 

Jadis 2517001: kein EZ; 
Röm.-Byz., Isl (ohne 

Sapin!). 

323. Ḫirbat Wad‛a (2495.1738): Auf einem Bergabhang 
(unweit des Wādī az-Zarqā) gelegen. 

318 GS (1939): Wenig FBZ 4-MBZ 1; 
wenig EZ 1-2; viel Röm.-Byz.; Architek-

turreste u. div. Zisternen im direkten 

Umfeld. 

   Zwickel (1990), 259 u. 
Jadis 2417005 (inkl. 

SBZ?; EZ?). 

324. an-Nimra (2480.1725): Eine kleine, auf einer großen 

flachen Felsbank unweit einer starken Quelle u. des Wādī 

az-Zarqā gelegene Ortschaft. 

319 GS (1939): Einige FBZ 4-MBZ 1; 

wenig EZ 1 (sowie wahrscheinlich frühei-

senzeitliche Architekturreste); viel Röm.-
Byz. 

   Zwickel (1990), 259 u. 

Jadis 2417020. 
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1.2 Darstellung der relevanten Ausgrabungsergebnisse (Tabellen und Erläuterungen) 

 

Tab. 5: Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone (Schwerpunkt: Siedlungsgeschichte) 

 
Nordjordanische Jor-

dantransformzone 

(SBZ 2); SBZ 2/EZ 1: 

1300/1200-1150 v.Chr. 

EZ 1: 1150-1000 v.Chr. EZ 2a: 1000-900/880 v.Chr. EZ 2b: 900-733 v.Chr. EZ 2c: 733-520/450 

v.Chr. 

Šūna aš-Šimālīya (2075.2241) Bzgl. dieser Zeit ist noch keine architek-

tonische Besiedlung nachgewiesen. Von 

daher nur als Dorf, Lagerplatz bzw. als 
Nutzfläche einzustufen. 

Bzgl. dieser Zeit ist ebenfalls noch keine 

architektonische Besiedlung nachgewie-

sen. Von daher weiterhin nur als Dorf, 
Lagerplatz bzw. Nutzfläche einzustufen. 

Architektonische EZ 2-Besiedlung 

nachgewiesen – allerdings bislang noch 

keine konkreten Aussagen zur EZ 2a 
möglich. 

Architektonische EZ 2-Besiedlung 

nachgewiesen – allerdings bislang noch 

keine konkreten Aussagen zur EZ 2b 
möglich. 

Architektonische EZ 2-Besied-

lung nachgewiesen – allerdings 

bislang noch keine konkreten 
Aussagen zur EZ 2c möglich. 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038) Überhaupt nicht nachgewiesen. Keine architektonische Besiedlung, 

sondern nur wenig (wahrscheinlich von 
mobilen Personengruppen stammende) 

EZ 1-Keramik entdeckt. 

Überhaupt nicht nachgewiesen. Überhaupt nicht nachgewiesen. Keine architektonische Besied-

lung, sondern nur wenig (wahr-
scheinlich von mobilen Perso-

nengruppen stammende) PZ-

Keramik entdeckt. 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) SBZ 2; SBZ/EZ 1 (ca. 1300-1150 v.Chr.): 
Ṭabaqat Faḥl/Pella als ein `großes ver-

armtes Bergdorf´ mit noch funktionieren-

den, städtischen Funktionen, das um ca. 

1150 v.Chr. durch ein Erdbeben zerstört 

wird. 

EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): Trotz des 
zerstörerischen Erdbebens kommt es in 

der EZ 1 zu keinem Siedlungsabbruch –

allerdings scheint es zu einer weiteren 

funktionalen Abwertung der Ortschaft 

gekommen zu sein. 

EZ 2a (1000-900 v.Chr.): Evtl. von 
einer stärkeren Führungselite regiert, 

erreicht Ṭabaqat Faḥl/Pella einen 

gewissen Wohlstand. Gegen Ende des 

10. Jh.s v.Chr. kommt es zu einer 

kriegsbedingten Zerstörung der Sied-

lung. 

EZ 2b (900-800 v.Chr.): Trotz der 
Kriegseinwirkungen kommt es weder 

zu einem Siedlungsabbruch noch zu 

einer Abnahme des Wohlstandes der 

Bevölkerung, stattdessen werden 

umfangreiche Wiederauf- und Um-

baumaßnahmen durchgeführt. 

EZ 2b-2c/PZ (800-322 v.Chr.): Nach 

dem schweren Erdbeben von 800 
v.Chr. folgt eine Phase der Rezession 

bzw. der völligen Aufgabe der Sied-

lung. 

EZ 2c/PZ: Phase der Rezession 
– wenn nicht sogar der völligen 

Aufgabe der Siedlung. Letzte-

res, d.h. eine völlige Aufgabe 

der Siedlung ist (gemäß älteren 

Ausgrabungsergebnissen) v.a. 

für die Zeit 550-450 v.Chr. 
(bzw. darüber hinaus auch bis 

200 v.Chr.) möglich. 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 

Die genaue Abgrenzung der 

verschiedenen EZ-Phasen ist 

noch in der Entwicklung – von 

daher sind die Ergebnisse zur 

eisenzeitlichen Siedlungsge-

schichte bislang nur vorläufig 
bzw. provisorisch. Genauere 

Ergebnisse sind erst in Fischers 

Abschluss-Publikation `Tell Abu 
al-Kharaz in the Jordan Valley 

Volume III. the Iron Age´ zu 

erwarten. 

SBZ 2-/SBZ 2/EZ 1-Phasen (ca. 1300-
1200/1150 v.Chr.): Siedlungshiatus am 

Tall Abū Ḫaraz. 

EZ 1-2a -Phase (ca. 1200/1150-900 
v.Chr): Tall Abū Ḫaraz als eine kleine 

wiedererstandene u. befestig-

te/ummauerte Ortschaft. 

EZ 1-2a -Phase (ca. 1200/1150-900 
v.Chr): Tall Abū Ḫaraz als eine kleine, 

wiedererstandene u. befestig-

te/ummauerte Ortschaft. 

Aufgrund der speziell am Tall Abū 

Ḫaraz bestehenden Schwierigkeiten 

(starke Störungen der EZ 1-2a durch 
die EZ 2b-c-Strukturen), waren gemäß 

Fischer – gerade was die EZ 2a betrifft 

– bislang keine konkreten Aussagen 
möglich. 

EZ 2b-c-Phasen (900-700 v.Chr.
 
bzw. 

700-550 v.Chr.): Tall Abū Ḫaraz als 

eine kleine Festungsstadt (Zitadelle). 

Zu diesen Phasen scheinen mindestens 

drei architektonische Unterphasen 

gehört zu haben. 

EZ 2b-c-Phasen (900-700 
v.Chr.

 
bzw. 700-550 v.Chr.): 

Tall Abū Ḫaraz als eine kleine 

Festungsstadt (Zitadelle). 

Die letzte EZ-Phase endete mit 

einer großflächigen Feuers-

brunst. 
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Tall al-Maqbara (2057.2007) SBZ 2: Bislang keine konkreten Aussagen 
möglich – die eigentlichen SBZ-Phasen 

wurden bei den Ausgrabungen nicht 

erreicht! 

SBZ 2/EZ 1: (EZ 1-Phasen 8-7?): Tall al-

Maqbara als eine kleine Tochtersiedlung 

des Tall Abū Ḫaraz.  

EZ 1-Phasen: 8-7 (frühe EZ 1); 6-4 
(mittlere EZ 1); 3-2 (späte EZ 1) 2: Tall 

al-Maqbara als eine kleine Tochtersied-

lung des Tall Abū Ḫaraz (inkl. einer 
häuslich-handwerklichen u. landwirt-

schaftlichen Ausrichtung). 

EZ 2a: Tall al-Maqbara als eine (evtl. 
bereits) befestigte Tochtersiedlung des 

Tall Abū Ḫaraz. 

EZ 2b: Tall al-Maqbara als eine befes-
tigte Tochtersiedlung des Tall Abū 

Ḫaraz. 

EZ 2c: Tall al-Maqbara (immer 
noch) als eine befestigte Toch-

tersiedlung von Abū Ḫaraz? 

Architektur: Eine mehr als 3 m 
breite EZ 2: Befestigungsmau-

er. 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) SBZ 2-Phase XIV (Mitte des 13. Jh.s 

v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als ein ägypti-

scher Verwaltungsposten, der nach einiger 
Zeit von den Ägyptern verlassen wird. 

SBZ 2-Phase XIII (Mitte/Ende des 13. 

Jh.s v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya mit einer 
rein kanaanäischen Wohnbebauung. 

SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 

13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. 
Jh.s. v.Chr.): Rückkehr der Ägypter: Tall 

as-Sa‛īdīya (inkl. Friedhof) als Sitz des 

ägyptischen Stadthalters, als Garnisonsort, 
als Zentrum der Steuererhebung und/oder 

auch als Warenumschlagsplatz. 

Nach der evtl. erdbebenbedingten Zerstö-
rung um 1150 v.Chr. erfolgten der Abzug 

der Ägypter und ein ca. 100 Jahre andau-

ernder Siedlungshiatus. 

Die sich an den Hiatus anschließenden 4 

(Wieder-)Besiedlungsphasen von der EZ 

1b-Phase XI B bis zur EZ 2a-Phase IX B 
(spätes 11.-spätes 10. Jh. v.Chr.) sind 

allesamt als recht armselig zu bezeich-

nen: 

1. EZ 1b-Phase IX B (spätes 11. Jh. 

v.Chr.) gehört eher zu Stratum XII als zu 

XI A und war durch eine zeltdorf-
/lagerartige Splitterbesiedlung in den 

Ruinen des Stratum XII geprägt. 

2. EZ 1b/2a-Phase IX A (spätes 11./ 
frühes 10. Jh. v.Chr. bzw. 1040-970 

v.Chr.): Hier kam es zu einer bescheide-

nen architektonischen Wiederbesiedlung 
des Talls (inkl. eines kleinen Tempels u. 

eines Turms). 

Relativ fließender Übergang von der EZ 

1 zur EZ 2a. 

EZ 1b/2a-Phase IX A 

Der kleine Tempel aus Stratum XI A 

wurde gegen Ende des 1. Viertels des 
10. Jh.s v.Chr. nicht mehr genutzt. 

EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 

10. Jh.s v.Chr. bzw. 970-950 v.Chr.): 
Fortbestand des Turms; sowie eines 

Hofes, der u.a. zur Schweinezucht 

genutzt wurde. 

EZ 2a-Phasen IX A+B (Mitte bis Ende 

des 10. Jh.s v.Chr. bzw. 950-900 

v.Chr.): Auch in diesen beiden letzten 
EZ 2a-Phasen war die Besiedlung 

immer noch auf die Mitte des Talls 

konzentriert, wobei sie nun durch ein 
großes Gebäude u. einen steingepflas-

terten Hof charakterisiert war. Spätes-

tens am Ende der EZ 2a (d.h. um ca. 

900 v.Chr.) wurde die kleine Siedlung 

verlassen. 

Nach einem 40 Jahre andauernden 

Siedlungshiatus zu Beginn der EZ 2b 

folgen in der EZ 2b zunächst zwei 
weitere, ebenfalls als eher armselig 

einzustufende Siedlungsphasen:  

1. EZ 2b-Phase VIII (9. Jh. v.Chr. bzw. 
860-825 v.Chr.): Für diese Phase ist 

eine industrielle Nutzung (evtl. Metall-

verarbeitung) nachgewiesen. 

2. EZ 2b-Phase VIIB (Ende des 9.-

Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 825-800 

v.Chr.): Zerstreute Siedlung mit diver-
sen Gebäuden u. Höfen. 

Danach folgen zwei starke (durch eine 

schwächere Zwischenphase unterbro-
chene) städtische Phasen, in denen der 

Tall as-Sa‛īdīya als eine Handwerker-

siedlung genutzt wurde. 

Erste städtische Phase: EZ 2b-Phase 

VIIA (Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 

ca. 800-790 v.Chr.): Erster geplant 
durchgeführter Bau einer großen 

Handwerkerstadt mit den Schwerpunk-

ten auf der Nahrungsmittel- bzw. der 
Textilherstellung (inkl. Wohngebäu-

den, Werkstätten, Läden u. Höfen). 

Nach nur 10 Jahren erfolgt eine plötzli-
che Aufgabe der Stadt (Ursache unbe-

kannt, keine Kriegseinwirkung – evtl. 

Seuche). Offene Frage: Was ist mit 
dem Erdbeben von ca. 800 v.Chr.? 

Zwischenphase: EZ 2b-PhaseVI (An-

fang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 
790-750 v.Chr.): Gründung einer 

neuen, aber bei weitem kleineren 

Handwerkersiedlung mit den gleichen 
Schwerpunkten (Nahrungsmittel- und 

Textilherstellung). 

Nach dem mit einem Brand 

verbundenen Ende der Phase V 

(Unglück bzw. Zerstörung 
durch die Assyrer?), kam es zu 

einem gewissen Niedergang 

des Ortes, der auch mit einem 

grundlegenden Funktionswech-

sel verbunden war. 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. 
bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): 

Tall as-Sa‛īdīya als ein nur 

saisonal (im Sommer) genutz-
ter Dreschplatz und als eine 

ebenfalls nur zu dieser Zeit 

genutzte Vorratsstätte von 
Gerste u. Graupen (Viehfutter). 

Eine gewisse Aufwertung er-

fährt die Ortslage schließlich in 

der letzten EZ 2c- u. PZ-

Phasen: 

EZ 2c Phase III G-B (6. Jh. 
v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als 

eine ursprünglich babylonische 

Residenz, die als ein regionales 
Zentrum fungiert haben dürfte 

und zu der am Ende des 6. Jh.s 

v.Chr. ein Friedhof gehörte. 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. 

v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya wei-

terhin als eine Residenz (regio-
nales Zentrum) mit Friedhof. 

In der hell. Zeit (Phase II) 

wurde das Gebäude durch ein 
ähnliches (aber größeres) 

Gebäude ersetzt. 
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Zweite städtische Phase: EZ 2b-c-
Phase V (Mitte bis Ende des 8. Jh.s. 

v.Chr. bzw. ca. 750-720 v.Chr.) : 

Zweiter geplant durchgeführter Bau 
einer großen Handwerkerstadt (wieder 

mit dem Schwerpunkt auf der Textil-

herstellung). 

Tall ʿAmmatā (2085.1829) Bisher sind noch keine konkreten Ausgra-

bungsergebnisse vorhanden. 

Surveyergebnis: Gemäß E. van der Steen 
(2004) wurde der Tall ʿAmmatā in der 

SBZ 2/EZ 1 evtl. noch als Lagerplatz 

bzw. auch schon als ein kleines, agro-

pastoral ausgerichtetes Dorf genutzt. 

Bisher sind noch keine konkreten Aus-

grabungsergebnisse vorhanden. 

Surveyergebnis: Gemäß E. van der Steen 
(2004), 233f. wurde beim Tall ʿAmmatā 

im Gegensatz zu vielen anderen EZ 1-

Ortschaften der Sa‛īdīya -Dēr ʿAllā-

Region weniger EZ 1- als SBZ 2-

Keramik gefunden, was für einen gewis-

sen Bedeutungsrückgang des agro-
pastoral ausgerichteten Dorfes spricht. 

Bisher sind noch keine konkreten 

Ergebnisse vorhanden. 

Tall ʿAmmatā als eine z.T. auch hand-
werklich/industriell genutzte Wohn-

siedlung?  

Bisher sind noch keine konkreten 

Ergebnisse vorhanden. 

Tall ʿAmmatā als eine z.T. auch hand-
werklich/industriell genutzte Wohn-

siedlung?  

Bisher sind noch keine konkre-

ten Ergebnisse vorhanden. 

Tall ʿAmmatā immer noch als 
eine z.T. auch handwerk-

lich/industriell genutzte Wohn-

siedlung? 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

Haupthügel u. Hügel A 

Bisher zumindest auf Hügel A keine SBZ 

2/EZ 1-Besiedlung nachgewiesen. 
Die Ausgrabungsergebnisse zu den auf 

dem Haupthügel des Talls gefundenen 

EZ 1-Strukturen sind bislang noch nicht 
veröffentlicht. Tatsächlich veröffentlicht 

sind bislang nur die Strukturen, die auf 

dem kleinen, 220 m n.-n.-w. des Haupt-
hügels gelegenen, kleinen Hügel A 

entdeckt wurden: 

EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. 
v.Chr.): Der zum Tall al-Mazār gehören-

de Hügel A als ein offenes Hofheiligtum 
(Interpretation Yassines) bzw. eher als 

ein Gehöft/Hofraumgebäude mit Kultob-

jekten (Interpretation Steens et al.), das 
wahrscheinlich am Ende der 10. Jh.s 

v.Chr. zerstört wurde. 

Fließender Übergang von der EZ 1 zur 
EZ 2a! 

Fortbestand des u.a. mit Kultobjekten 

ausgestatteten Hofraumgebäudes 

(Gehöfts) bis ins späte 10. Jh. v.Chr. 
Die Berechnung der danach erfolgten 

Zerstörung basiert auf der 

Keramikbestimmung. 

Danach erfolgte auf dem Hügel A ein 

bis ins späte 6. Jh. v.Chr. andauernder 

Siedlungshiatus. 

EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.): Tall al-

Mazār evtl. als ein administratives 

Zentrum, das am Ende des 8. Jh.s. 
v.Chr. durch einen Brand zerstört 

wurde. Möglicher Hintergrund: die 

Invasion Sanheribs um 701 v.Chr. 

EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.): 

Tall al-Mazār als eine aus div. 

Gebäuden/Räumen bestehende 
Residenz, die im Laufe des 7. 

Jh.s v.Chr. aufgegeben wurde – 

keine Zerstörungseinwirkun-
gen. 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. 

v.Chr.) als eine Zeit des Wohl-
standes und des Friedens: Tall 

al-Mazār als ein ammonitisches 
`Palastfort´, das im letzten 

Abschnitt der Phase einen 

Funktionswechsel erfuhr u. 
lediglich als ein reines Wohn-

gebäude weitergenutzt wurde. 

Die Zerstörung des Gebäudes 
erfolgte am Anfang des 6. Jh.s 

v.Chr.  

Möglicher Hintergrund: Nebu-
kadnezars Feldzug von 582 

v.Chr. 

EZ 2c/PZ-Phase II des Talls 
(spätes 6.-5. Jh. v.Chr.): Tall al-

Mazār als eine ammoni-

tisch/persische Soldaten-
Wohnsiedlung. 

 

EZ 2c/PZ- Phase auf Hügel A 
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(spätes 6.-5. Jh. v.Chr.): Nach 
einer Siedlungsunterbrechung 

von 400 Jahren kommt es im 

späten 6.-5. Jh. v.Chr. zu einer 
erneuten Nutzung des beim 

Tall al-Mazār liegenden Hügels 

A – diesmal allerdings als 
Friedhof. 

Phase I (4. Jh. v.Chr.): Der Tall 

al-Mazār als Kornspeicher 
(inkl. zahlreicher Löcher, 

Gruben und Silos). 

Tall ʿAdlīya (2081.1803)  Bislang sind noch keine konkreten Aussa-

gen möglich! 

Bislang sind noch keine konkreten Aus-

sagen möglich! 

Allerdings ist es m.E. möglich, dass die 

umfangreichen Architekturreste (inkl. 
den Resten einer Befestigung) der Phase 

1 der (späten) EZ 1 u. nicht (noch) frühe-

ren Zeiten wie z.B. der – evtl. per Survey 
nachgewiesenen, aber nur schwach 

bezeugten – FBZ zu zuordnen sind. 

EZ 2-Phase 2?: Tall ʿAdlīya als Gehöft 

inkl. zweier Häuser u. eines Hofs? 

Diverse Renovierungs- u. Wiederauf-

baumaßnahmen. 

EZ 2-Phase 2?: Tall ʿAdlīya als Gehöft 

inkl. zweier Häuser u. eines Hofs? 

Diverse Renovierungs- u. Wiederauf-

baumaßnahmen. 

EZ 2-Phase 2?: Tall ʿAdlīya 

immer noch als Gehöft inkl. 

zweier Häuser u. eines Hofs 

oder bereits Phase 3? 
Bislang noch keine konkreten 

Aussagen möglich! 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F bzw. 

Phasen 12-13 (spätes 13.- ca. 1150 
v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als Heiligtum, das 

durch zwei aufeinander folgende Erdbe-

ben zerstört u. danach aufgegeben wird. 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G-H bzw. 

Phase 13 (ca. 1150 v Chr.): Tall Dēr ʿAllā 
als Festung; Zerstörung durch Feuer. 

Die EZ 1-Besiedlung (ca. 1150-1000 

v.Chr.) kann in zwei Perioden unterteilt 
werden, und zwar: 

a) in die EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-

1100 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als ein 
saisonales Lager von neuen, zunächst 

noch handwerklich, danach ausschließ-
lich agro-pastoral ausgerichteten Bevöl-

kerungsgruppen und evtl. auch wieder als 

ein Heiligtum. 
b) in die EZ 1b-(2a?): Phasen E-L (ca. 

1100-1000 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als 

eine von Anfang an geplante Siedlung 
mit einer neuen – wahrscheinlich immer 

noch agro-pastoral ausgerichteten – jetzt 

aber dauerhaft sesshaften Bevölkerung. 

Ob überhaupt – und wenn ja, wie viele – 

von Frankens EZ-Phasen H-L der EZ 2a, 

d.h. dem 10. Jh. v.Chr. zuzurechnen sind, 
ist bislang nicht wirklich klar. Doch 

scheint dies zumindest für Frankens 

Phase K zu gelten (s. hierzu die Ausfüh-
rungen zur EZ 2a). 

Fließender Übergang von der EZ 1 zur 

EZ 2a? 

EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 

1000 v.Chr. per C14-Nachweis sowie 
evtl. auch manche von Frankens EZ-

Phasen H-L): Tendenz zur Urbanisie-

rung. Wahrscheinlich hat sich Tall Dēr 
ʿAllā bereits am Ende der EZ 1b bzw. 

spätestens zu Beginn der EZ 2a von 
einem Dorf zu einer kleinen agro-

pastoral ausgerichteten Stadt weiter-

entwickelt. Allerdings kann dieses 
Ergebnis angesichts der augenblickli-

chen Forschungslage und dem Fehlen 

einer Abschlusspublikation nur unter 
Vorbehalt formuliert werden! 

Abruptes Ende der EZ 2a-Phase X 

durch eine plötzliche Zerstörung (Ende 
des 10. Jh.s v.Chr.). Potentieller Hin-

tergrund: Der Feldzug Schischaks/ 

Schoschenqs I., aber auch diesbzgl. 
sind bisher keine klaren Aussagen 

möglich. 

 

Im Anschluss an ihre Zerstörung wurde 

die Ortschaft zeitweilig gar nicht mehr 

und danach nur in Form einer großen 

EZ 2b-Phase IX – vorher M (ca. 900-

800 v.Chr.): Obwohl Dēr ʿAllā in 
dieser Phase nur als ein großes agro-

pastoral, handwerklich und religi-

ös/kultisch ausgerichtetes Dorf und 
nicht als Stadt (inkl. Ummauerung) 

einzustufen ist, zählt die Phase IX 
(gemeinsam mit Phase VII) zu den 

intensivsten Nutzungsphasen Dēr 

ʿAllās. Wichtigster Einzelfund ist die 
sog. `Bileam-Inschrift´ (vgl. Num 22-

24). 

Für das Ende der EZ 2b-
Siedlungsphase IX war wahrscheinlich 

das schwere Erdbeben um ca. 800 

v.Chr. verantwortlich. Das gleiche 
Erdbeben konnte u.a. auch in Ṭabaqat 

Faḥl/Pella, Tall Abū Ḫaraz und in Tall 

al-Dāmiya nachgewiesen werden. Das 
Erdbeben, das Level M (Stratum IX) 

zerstört hat, könnte evtl. das um 760 

v.Chr. vom Propheten Amos erwähnte 
Beben sein (vgl. Am 1,1; 4,11; 6,-8-11; 

8,8 und 9,1). 

Nach dem Erdbeben folgte die eher 

EZ 2c Phase VII (ca. 730/720-

700 v.Chr.?): In dieser wieder 
äußerst intensiven Phase fun-

gierte der Tall Dēr ʿAllā als 

eine städtische Siedlung, in der 
wahrscheinlich ausländische, 

von den Assyrern in die Region 
deportierte Menschen lebten.  

Das Ende der Siedlungsphase 

VII erfolgte durch einen (wahr-
scheinlich Erdbeben bedingten) 

Brand und war mit einem 

gewissen Siedlungshiatus 
verbunden. 

EZ 2c-Phase VI (ca. 700–500 

v.Chr.?). In dieser Phase kam 
es zu einer stetig zunehmenden 

Besiedlung Dēr ʿAllās durch 

wahrscheinlich ursprünglich 
nicht sesshafte, pastoral ausge-

richtete Personengruppen, so 

dass die EZ 2c-Phase VI letzt-
endlich – zumindest was die 

Zeit des 7. Jh.s. v.Chr. betrifft – 

als eine recht intensive (städti-
sche) Siedlungsphase bezeich-
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Stadtmauer u. Tor weiterbenutzt, aber 
bislang noch keine klare Abgrenzung 

erfolgt! 

Grube genutzt. schwächere Nutzungsphase EZ 2b-
Phase VIII (ca. 800-750 v.Chr.?): inkl. 

diverser Wiederaufbaumaßnahmen und 

einer plötzlichen Zerstörung u. 
Erodierung der Ortslage. 

net werden kann. Sie hielt bis 
zum Ende des 7./Anfang des 6. 

Jh. v.Chr. an und wurde durch 

zwei Brandkatastrophen been-
det. Dahingegen wurde die 

Siedlung in den verschiedenen, 

sich anschließenden Unterpha-
sen der Phase VI (6. Jh. v.Chr.) 

nur noch sporadisch genutzt. 

EZ 2c-Phase V (Ende des 
6./Anfang des 5. Jh.s v.Chr.): 

Tall Dēr ʿAllā als eine kleine 

landwirtschaftlich ausgerichtete 
Wohnsiedlung (Schwerpunkt: 

Viehzucht). 

EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-
400 v.Chr.): Keine größeren 

Strukturen, lediglich diverse 

zur Viehzucht genutzte Höfe. 

PZ-Phase III (4. Jh. v.Chr.?): 

Tall Dēr ʿAllā nochmals als 

eine kleine landwirtschaftlich 
ausgerichtete Wohnsiedlung. 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 c (ca. 

1200-1150 v.Chr.): Fortentwicklung Tall 

al-Ḥammas vom einem temporär genutz-

ten Zeltlager zu einem agro-pastoral 

ausgerichteten Dorf mit allmählich sess-
haft werdenden Menschen. 

EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 

v.Chr.): Fortentwicklung Tall al-Ḥammas 

von einem noch unbedeutenden Dorf 

(ohne größere Strukturen) zu einem 

Gehöft. Erste wirklich architektonische 
Phase des Tall al-Ḥamma Ost. 

Zur Klärung des Übergangs von der EZ 1 

zur EZ 2a sind noch weitere Forschungen 
erforderlich! 

EZ 2a-b-Phase 4 (Anfang des 10.-Mitte 

des 8. Jh. v.Chr.?): Tall al-Ḥamma 

zuerst noch mit der Funktion eines 

Wachturms? Zumindest wurden Reste 

eines größeren Gebäudes gefunden, die 
evtl. entsprechend interpretiert werden 

können. Danach, ab ca. 930-750 v.Chr. 

mit der Funktion eines saisonal genutz-
ten Eisen-Produktionzentrums (ohne 

zeitgleiche Wohnsiedlung). Dabei kann 

Tall al-Ḥamma als eines der ältesten, 
bisher bekannten Eisenproduktionszen-

tren der gesamten Region bezeichnet 

werden. 

EZ 2-Phase 4: Siehe diesbzgl. die 

Ausführungen zur EZ 2a. 

EZ 2 (b-c)-Phase 5 (Mitte des 8.-6. Jh. 

v.Chr.?): Nach der Aufgabe des Eisen-

Produktionszentrums folgt die EZ 2-
Phase 5, in der die Ortslage offensicht-

lich für andere, weniger aufwändige 

häuslich-handwerkliche u. landwirt-
schaftliche Zwecke (z.B. zur Textilher-

stellung u. zur Getreidespeicherung) 

genutzt wurde. 

EZ 2-Phase 5 (Mitte des 8.-6. 

Jh. v.Chr.?): Siehe diesbzgl. die 

Ausführungen zur EZ 2b. 

(EZ 2c/)PZ-Phase 6 (6.-4. Jh. 

v.Chr.?): Teile eines schweren 
Gebäudes aus geschliffenen 

Blöcken (inkl. einer relativ 

tiefen Fundierungsschicht), 
außerdem eine Steinmauer (mit 

Fundierungsgraben) und diver-

se Gruben gefunden. 

Tall Abū Zīgān (2108.1773) 

Ausgrabung 1998 durch 

Chesson: Dabei wurden nur FBZ 
u. einige Röm.-Byz. entdeckt, 

vgl. Chesson (1998), 20-34.  

S. auch Jadis 2117033 (nur JVS). 

     

Tall Umm Ḥammād as-Šarqī 
(2055.1730) 

Bei Ausgrabungen keine SBZ 2- bzw. 
SBZ 2/EZ 1-Besiedlung nachgewiesen. 

Nur Keramik – von daher nur als Dorf 
einzustufen? Oder doch bereits als Ge-

höft? S. diesbzgl. die persönlichen Aus-

Befestigte Ortschaft (Gutshof). Die 
Ausgrabungen waren v.a. auf die FB- 

u. MBZ konzentriert; Schicht V?, in 

Befestigte Ortschaft (Gutshof). 
S. die Ausführungen Zur EZ 2a. 

Gemäß Jadis 2017007 kein 
Fortbestand der befestigten 

Ortschaft (bzw. des Gutshofs). 
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führungen zur EZ 2a/b! der ein Gebäudekomplex aus großen 
Steinen nachgewiesen wurde, stammt 

aus der EZ (evtl. aus der EZ 2). Dabei 

könnte es sich um Teile eines befestig-
ten Gutshofs handeln; vgl. Helms 

(1989b), 583.588. S. auch Jadis 

2017007 (EZ 2a/b: Der Tall Umm 
Ḥammād as-Šarqī als eine befestigte 

Ortschaft). 

Eigene Interpretation: Angesichts der 
Tatsache, dass es sowohl auf dem Tall 

Dēr ʿAllā als auch auf dem Tall al-

Ḥamma Ost u. auf dem Tall al-Mazār 
bereits in der EZ 1 Siedlungen/Gehöfte 

(mit größeren architektonischen Struk-

turen) gab, halte ich dies prinzipiell 
auch für den Tall Umm Ḥammād as-

Šarqī (2055.1730) für denkbar. Mögli-

cherweise stammt lediglich die ent-
deckte Ummauerung des Gehöfts aus 

der späten EZ 1/frühen EZ 2a (vgl. 

diesbzgl. die entsprechenden Ausgra-
bungsergebnisse vom Tall Dēr ʿAllā - 

Phase K). 
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Erläuterungen zu Tab. 5 (Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem Bereich der nordjor-

danischen Jordantransformzone) 

 

Der nördliche Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 

Šūna aš-Šimālīya (2075.2241) 

SBZ 2/EZ 1 u. EZ 1: Bzgl. dieser Phasen wurde noch keine architektonische Besiedlung nachgewiesen.
8
 Von daher 

ist Šūna aš-Šimālīya in dieser Zeit wahrscheinlich nur als Dorf/Lagerplatz/Nutzfläche einzustufen. 

EZ 2(a-c): Architektonische Besiedlung.
9
 Potentielle Funktionen der EZ 2-Ortschaft: Kontroll- und Schutzfunktio-

nen in Bezug auf den direkten Zugang zum Wādī al-ʿArab? Landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes? 

 

 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038) 
SBZ 2/EZ 1 u. EZ 2a-c: Überhaupt nicht nachgewiesen. 

EZ 1 u. PZ: Keine Siedlung – nur wenig, wahrscheinlich von mobilen Personengruppen stammende Keramik ge-

funden.
10

 

 

 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 
SBZ 2 u. SBZ/EZ 1: Zur sbz. Stadt gehörten u.a. ein großer Tempel (Phase 3: ca. 1350-1150 v.Chr.),

11
 ein großes, 

2007 unter dem eisenzeitlichen Multifunktionsgebäude entdecktes und noch genauer zu erforschendes Steingebäude 

(Palast?)
12

 sowie ein großer, an den nördlichen Hängen des Tall al-Ḥiṣn lokalisierter Friedhof.
13

 Der Niedergang der 

Stadt erfolgte bereits im 13. Jh. v.Chr. Seit dieser Zeit ist kein direkter ägyptischer Einfluss mehr nachweisbar;
14 

außerdem auch (so gut wie) keine Importgüter, keine Luxuswaren und evtl. auch keine größeren Bauaktivitäten 

mehr (diesbzgl. sind allerdings weitere Forschungen abzuwarten). Anstelle des sbz. Hauptfriedhofs kam ein kleiner 

bescheidener Friedhof bei Ğabal ‛Abū al-Ḫās (2080.2060) in Gebrauch, dessen Gräber kleiner und weniger gut 

ausgestattet waren.
15

 

Insgesamt betrachtet war in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase nur noch wenig vom Wohlstand und von der Macht 

früherer Zeiten vorhanden. Somit war Ṭabaqat Faḥl/Pella in der SBZ 2/EZ 2 trotz seiner ihm zu dieser Zeit noch 

erhalten gebliebenen städtischen Einrichtungen (wie z.B. dem Tempel und dem vermeintlichen Palast) in Wirklich-

keit kaum mehr als ein `großes verarmtes Bergdorf´, dessen völliges Ende im Anschluss an das, um ca. 1150 v.Chr. 

erfolgte, schwere Erdbeben als vorprogrammiert erschien.
16

 

EZ 1: Trotz des bereits in der SBZ 2 einsetzenden Niedergangs und des schweren Erdbebens am Ende der SBZ 

2/EZ 1-Übergangszeit,
17

 kam es in Ṭabaqat Faḥl/Pella in der EZ 1a zu keinem Siedlungsabbruch. Allerdings wur-

den, was die EZ 1-Phasen betrifft, z.T. nur reduzierte und armselige Strukturen gefunden.
18

 Hierzu gehören neben 

dem notdürftig wiederhergestellten SBZ-Tempel,
19

 eine auffallend bescheidene Wohnbebauung (inkl. einzelner 

Mauerfragmente)
20

 und Gruben
21

. Auch in den Ruinen des sbz. (Palast-)Gebäudes wurden 2007 früheisenzeitliche 

Gruben (mit Tierknochen und Pflanzenresten) entdeckt.
22

 

Zu den Einzelfunden der EZ 1: Diesbzgl. wurden v.a. einfache Arbeitsgeräte (Arbeits-/Reibesteine, Sichelklingen, 

Spinnwirtel) und organische Reste nachgewiesen – Importgüter und Luxusgüter dahingegen so gut wie gar nicht.
23

 

Zur Keramik der EZ 1: Was die lokal hergestellte Keramik der EZ 1 betrifft, wurden v.a. Reste einer groben, leicht 

herzustellenden Gebrauchs-/Küchenkeramik (ohne Dekorationen und fremde Einflüsse) nachgewiesen.
24

 Außerdem 

                                                 
8 Vgl. Jadis 2022002: SBZ 1-2/EZ 1; EZ 1 (nur Keramik). 
9 Vgl. Jadis 2022002: EZ 2a/b u 2c (beides inkl. Architekturresten). 
10 Vgl. Falconer/Magness-Gardiner (1983), 91-97; (1989), 254-261; (1997), 487-488 und s. auch R.G. Khouri (1988), 32-34; Zwickel (1990), 
291f. u. Jadis 2020019. 
11 Vgl. Churcher (2008). 
12 Vgl. University of Sydney (2008) und s. auch Herr (2009), 550f. 
13 Vgl. Bourke (1997), 112. 
14 Vgl. P.M. Fischer (1997a), 17. 
15 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 422 u. Bourke (1997), 112. 
16 Vgl. Steen (2004), 69 und s. auch Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 421-422. 
17 Nach der 7. und 8. Kampagne (1985 bzw. 1986) war klar, dass die großflächige Brandschicht Area III (Phase IA) um ca. 1150 v.Chr., d.h. an 

das Ende der SBZ 2/EZ 1, und nicht in die EZ 1 zu datieren ist, vgl. Bourke/Sparks/Sowada et al. (1994), 104-107 u. Bourke (1997), 110.113; 
(2006), 249; s. auch Ji (1997), 19 vs. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 55-60 u. Smith/Potts (1992), 83-101. 
18 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 422; Bourke (1997), 114; Hennessy/Smith (1997), 258; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 

385 und s. auch Ji (1997), 21.27.29; Herr/Najjar (2001), 324; Steen (2004), 70 u. Lipinski (2006), 284. 
19 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385 u. Churcher (2008). 
20 Herr/Najjar (2001), 327f. betonen zu Recht, dass die ausgegrabenen Mauerfragmente im Einzelnen nicht leicht zu interpretieren sind. Wahr-

scheinlich handelt es sich z.T. um dürftige Wiederherstellungsarbeiten an zerstörten Strukturen; vgl. Ji (1997), 21 und s. auch Steen (2004), 70. 
21 Vgl. Bourke (1997), 97 (inkl. Tab. 2).111. 
22 Vgl. Bourke 2008. 
23 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93. 
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wurde auch etwas bemalte Importware (aus dem philistäischen Küstenbereich) entdeckt, die aber wahrscheinlich nur 

eine relativ geringe Rolle spielte.
25

 Insgesamt betrachtet lassen all diese Befunde und Funde auf eine weitere Ab-

nahme der Größe, der Bedeutung und des Wohlstandes Ṭabaqat Faḥl/Pellas schließen.
26

 

Fließender Übergang von der EZ 1 zur EZ 2a! 

EZ 2a: In der EZ 2a scheint sich die Situation der in Ṭabaqat Faḥl/Pella lebenden Bevölkerung verbessert zu haben. 

Dies ist weniger an einem 1988 entdeckten EZ 2a-Bankgrab mit 40 eher anspruchsloseren Objekten
27

 als vielmehr 

an der (gegenüber der EZ 1 stark verbesserten) Wohnbebauung abzulesen. Letztere bestand in der EZ 2a aus solide 

gebauten und großflächig mit Gips verputzten Strukturen inkl. mehrfach verputzter und gut abgedichteter Wände, 

Bänke, (Vorrats-) Behältnisse (`bins´) und Böden.
28

 Außerdem deutet der evtl. in der EZ 2a erfolgte Bau eines (evtl. 

25 x 30m) großen Verwaltungs-/Palastgebäudes aus Stein- und Lehmziegelmauern darauf hin, dass Ṭabaqat 

Faḥl/Pella in dieser Zeit durch eine ausgesprochen einflussreiche und gut funktionierende Führungsschicht verwaltet 

wurde.
29

 In der EZ 2a lediglich weiter benutzt, wurde hingegen der um 1150 v.Chr. zerstörte und in der EZ 1 armse-

lig in Stand gesetzte spätbronzezeitliche Tempel.
30

 

Gegen Ende des 10./Anfang des 9. Jh.s v.Chr. kommt es zu diversen Zerstörungen. Dafür, dass diese Zerstörungen 

mit Kriegseinwirkungen zusammenhängen, spricht die große Menge der in der Zerstörungsschicht gefundenen 

Pfeilspitzen.
31

 

EZ 2b: Trotz der kriegsbedingten Zerstörung Ṭabaqat Faḥl/Pellas am Ende der EZ 2a, kommt es zu Beginn der EZ 

2b (d.h. um 900 v.Chr.) weder zu einem Siedlungsabbruch noch zu einer Abnahme des Wohlstandes der Bevölke-

rung. Während die zerstörte Wohnbebauung
32

 und das zerstörte eisenzeitliche Verwaltungs-/Palastgebäude (zumin-

dest) wieder hergestellt werden,
33

 erfährt der (schon vor den kriegsbedingten Zerstörungen des späten 10. Jh.s) ma-

rode SBZ(-EZ 1-2a)-Tempel einen grundlegenden Umbau.
34

 

Zum Ende der EZ 2b-Besiedlung Ṭabaqat Faḥl/Pellas: Die erdbebenbedingte Zerstörung Ṭabaqat Faḥl/Pellas um ca. 

800 v.Chr. (von der u.a. auch das eisenzeitliche Verwaltungs-/Palastgebäude und der eisenzeitliche Tempel betrof-

fen sind)
35

 leitet den Niedergang der Ortschaft ein.
36 

EZ 2c-PZ: Das große Erdbeben um 800 v.Chr. scheint alle nachfolgenden eisenzeitlichen Besiedlungen in und um 

den Tall Ṭabaqat Faḥl herabgemindert zu haben.
37

 So scheint es sich auch bei der EZ 2c-PZ um eine Phase der Re-

zession – wenn nicht sogar der völligen Aufgabe der Siedlung – gehandelt zu haben.
38

 Letzteres, d.h. eine völlige 

Aufgabe der Siedlung ist (gemäß älteren Ausgrabungsergebnissen) v.a. auch innerhalb des Zeitraums von 550-450 

v.Chr. (bzw. darüber hinaus auch bis 200 v.Chr.) denkbar.
39

 Ob die Rezession auch mit der späten assyrischen Er-

oberung, den babylonisch-ammonitischen Kriegen oder der schlecht bezeugten Rezession der Besiedlung in der PZ 

zusammenhängt, muss (bis die spätesten Inlandkeramiksammlungen aus der EZ angemessen dokumentiert sind) 

unklar bleiben. (Herr 1995).
40

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 
SBZ 2 u. SBZ 2/EZ 1: Nach der zweifachen Zerstörung der, wahrscheinlich durch eine Kasemattenmauer

41
 ge-

schützten und mit einem kleinen Tempel
42

 ausgestatteten, sbz. Stadt (1350-1300 v.Chr.), scheint es am Tall Abū 

Ḫaraz einen längeren von der SBZ 2 (ca. 1300 v.Chr.) bis in die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase (ca. 1200-1150 

                                                                                                                                                             
24 Vgl. Edwards (1992), 296. 
25 Vgl. Bourke (2008). Zu den auf dieser Keramik gefundenen Motiven gehören z.B. Spiralmotive und das Motiv eines Kriegers. 
26 S. diesbzgl. auch Bourke (1997), 114 u. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 385. 
27 Vgl. Bourke (1997), 113. 
28 Vgl. Potts/Edwards(1988), 139-145; Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 424; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; 

Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 189 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. 
29 Vgl. Bourke (2008); (2009), 34. 
30 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385 u. Churcher (2008). 
31 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 424; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 
189; Bourke (1997), 111.114; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 385 und s. auch Ji (1997), 26f. u. Herr/Najjar (2001), 331. 
32 Vgl. Potts/Edwards (1988), 139-145; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 189 und s. auch 

Herr/Najjar (2001), 332.234. 
33 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357; University of Sydney (2008) u. Bourke (2008). 
34 Vgl. Churcher (2008).  
35 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357; Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186; Churcher (2008); University of Sydney (2008); 
Bourke (2009), 34 und s. auch Steen (2004), 69. Anfangs wurde das Erdbeben noch um ca. 850 v.Chr. datiert, vgl. Edwards/Bourke/Costa et al. 

(1990), 62-64; Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 189 u. Bourke (1997), 111. 
36 Vgl. Bourke (1997), 114; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 385 und s. auch Herr/Najjar (2001), 334-337 vs. Lipinski (2000), 356. 
37 Vgl. Bourke (1997), ebd.; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), ebd. und s. auch Herr/Najjar (2001), ebd. u. Petit/Kaptijn/Hourani et al. 

(2006), 186f. 
38 Vgl. R.H. Smith (1993), 1178; Hennessy/Smith (1997), 258 u. Bourke (1997), 114 vs. Ji (1997), 21. 
39 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 14.60-63 und s. auch Smith (1982), 327. 
40 Vgl. Bourke (1997), 113. 
41 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 22.338 und s. auch Steen (2004), 68. 
42 Vgl. P.M. Fischer (1991), 80; (1992), 42-47; (1993), 279. Eine Beschreibung und Rekonstruktion des Tempels findet sich bei P.M. Fischer 

(2006b), 345f. (die Tempelreste waren stark durch die EZ gestört). Gemäß P.M. Fischer (2006b), 373 wurde der Tempel nach 1410 v.Chr. gebaut 

und um ca. 1350 v.Chr. zerstört; s. auch Steen (2004), 68. 
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v.Chr.) hineinreichenden) `Siedlungshiatus´ gegeben zu haben.
43 Von daher könnte hier auch das verheerende Erd-

beben von 1150 v.Chr. ohne größere siedlungsgeschichtliche Auswirkungen geblieben sein. 

Allgemeines zur EZ des Tall Abū Ḫaraz: Aufgrund von Radiokarbon-Daten war der Tall Abū Ḫaraz wahrschein-

lich in der gesamten Eisenzeit besiedelt.
44

 Diese Daten definieren jedoch nur (in gewissen Maße) die äußeren Gren-

zen der Eisenbesiedlung. Mögliche Unterbrechungen sind allerdings nicht abzulesen. Die genaue Abgrenzung der 

EZ-Phasen ist für den Tall Abū Ḫaraz noch in der Entwicklung. Da bis zuletzt noch keine genauere Differenzierung 

in unterschiedliche Phasen möglich war, fasst Fischer zum einen die EZ 1 (1200-1000 v.Chr.) und die EZ 2a (1000-

900 v.Chr.) und zum anderen auch die EZ 2b (900-700 v.Chr.) und EZ 2c (700-550 v.Chr.) zu jeweils einem Zeitab-

schnitt zusammen.
45

 Sämtliche Ergebnisse (auch die zur Siedlungsgeschichte) sind von daher nur vorläufig bzw. 

provisorisch.
46

 Genauere Ergebnisse sind erst in Fischers Abschluss Publikation `Tell Abu al-Kharaz in the Jordan 

Valley Volume III. the Iron Age´ zu erwarten. Das Erscheinungsdatum dieser Publikation stand zuletzt noch nicht 

fest. Zu den bereits jetzt schon sicheren Erkenntnissen gehört, dass die eisenzeitlichen Menschen die Architekturres-

te früherer Besiedlungszeiten wiederbenutzt haben.
47

 

EZ 1-EZ 2a:  
Zur EZ 1-2a-Architektur: Bislang wurden auf dem oberen Bereich des Tall Abū Ḫaraz nur relativ wenig eindeutige 

EZ 1-2a-Strukturen gefunden.
48

 Hintergrund: Die EZ 1-2a-Strukturen sind stark durch EZ 2b-c-Strukturen gestört. 

Dies macht eine genaue Analyse schwierig.
49

 

Zur EZ 1: Die ersten EZ 1-Strukturen wurden 1992 entdeckt – hierzu gehörte eine neue, auf den Fundierungen der 

früh- bzw. spätbronzezeitlichen Stadtmauern konstruierte Befestigung.
50

 Nach dem Siedlungshiatus von ca. 1300-

1200/1150 v.Chr. scheint Abū Ḫaraz demnach in der EZ 1 (1200/1150-1000 v.Chr.) wieder als eine befestig-

te/ummauerte Siedlung fungiert zu haben. Des Weiteren ist auch auf drei sbz. Phasen (inkl. gepflasterten Räumen 

und Passagen) hinzuweisen, die in der EZ 1 weiter benutzt wurden.
51

 Ebenfalls relativ sicher (per 

Radikarbonmethode) in die EZ 1 zu datieren, ist ein im Inneren der (alten bzw.) neu gebauten Stadtmauern gefunde-

nes Massengrab.
52

 

Zur Keramik: Bislang wurde am Tall Abū Ḫaraz nur wenig typisches EZ 1-Material gefunden: z.B. Kochtöpfe mit 

dreieckigen Rand (auch wenn diese nicht ausschließlich für die EZ 1 typisch sind). Nicht vorhanden sind dahinge-

gen `Collared-Rim-Jars´ sowie Stücke, die der `Philisterkeramik´ zuzuordnen sind. Das insgesamt recht 

anspruchlose Keramik-Repertoire der EZ 1 (hauptsächlich gröbere Waren, keine außerpalästinische Importkeramik, 

kaum Dekorationen) zeigt den Niedergang der Wirtschaft gegenüber der SBZ an. Die Leute waren damit beschäf-

tigt, ums Überleben zu kämpfen und hatten deshalb keine Zeit für Ästhetik und Luxus.
53

 

Zur EZ 2a: Aufgrund der am Tall Abū Ḫaraz bestehenden Schwierigkeiten (starke Störungen der EZ 1-2a- durch 

die EZ 2b-c-Strukturen) waren gemäß Fischer (gerade was die EZ 2a betrifft) bislang keine konkreten Aussagen 

möglich. 

EZ 2b-c: Die EZ 2b-c-Besiedlung des Tall Abū Ḫaraz war ausgesprochen intensiv. Allerdings konnte sie dabei 

(z.B. auch was ihre Größe betraf) nicht mehr die Dimensionen der sbz. Stadt erreichen (ähnliches gilt im Übrigen 

auch für die meisten anderen eisenzeitlichen Städte Palästinas).
54

 Außerdem ist auch eine Änderung der Funktion 

festzustellen: Viele Befunde z.B. die Architektur (d.h. die Stadtmauer, die Wachtürme, das stark geschützte weiße 

Monumentalgebäude), aber auch diverse Einzelfunde (wie z.B. Pfeilspitzen) deuten darauf hin, dass der Tall Abū 

Ḫaraz in der EZ 2b-c die Funktion einer kleinen Festungsstadt (Zitadelle) hatte. 

Das u.a. am Tall Dēr ʿAllā, in Ṭabaqat Faḥl/Pella und am Tall al-Dāmiya für ca. 800 v.Chr. nachgewiesene Erdbe-

ben hat auch am Tall Abū Ḫaraz seine Spuren hinterlassen.
55

 Die späteste Eisenbesiedlung wurde durch eine groß-

flächige Feuerbrunst beendet.
56

 

Zur Architektur der EZ 2b-c: Die EZ 2b-c-Befunde sind bei Weitem umfangreicher als die der EZ 1-2a. Die Archi-

tektur weist mindestens drei (noch genauer zu erforschende) architektonische Phasen auf.
 57

 Befunde: 

                                                 
43 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 373f (inkl. Tab. 70) und s. auch P.M. Fischer (2000), 463. 
44 Durch Radiokarbon-Untersuchungen ist bezeugt, dass der Tall Abū Ḫaraz in der EZ 1 (1200-1000 v.Chr.) besiedelt war: OxA-4337 1s (68.2% 

Konfidenz) 1166-998 v.Chr. mit 91% Wahrscheinlichkeit; 2s (95.4% Konfidenz) 1267-911 v.Chr. mit 99% Wahrscheinlichkeit, vgl. P.M. Fischer 
(2000), 463f. u. (2001), 306. Dass der Tall Abū Ḫaraz auch noch in der EZ 2c besiedelt war, geht aus folgendem Ergebnis hervor: OxA-5088 

698-536 v.Chr. mit 88%; 796-481 v.Chr. mit 96%, vgl. P.M. Fischer (2001), 306 
45 Vgl. P.M. Fischer (2000), 463; (2001), 305-307. In Bezug auf die zeitliche Untergliederung der EZ orientierte sich Fischer zuletzt an Stern 
(1992), 1529 bzw. auch an Herr (1997b), 116, vgl. P.M. Fischer (2001), 306. 
46 Vgl. P.M. Fischer (2001), 306.312; (2006b), 359f.  
47 Vgl. Fischer (1994), 130; (2006b), 338 und s. auch Steen (2004), 68. 
48 Vgl. P.M. Fischer (2001), 306 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233. 
49 Vgl. P.M. Fischer (2001), 306. 
50 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130. S. auch Herr/Najjar (2001), 325.328f. u. Steen (2004), 68, nach denen der anfängliche Report von 1994 in 
späteren Publikationen nicht weiterverfolgt wird. Deutliche Hinweise finden sich m.E. allerdings in P.M. Fischer (1998b), 24; (2001), 306u. 

(2004), 14. Hier weist P.M. Fischer darauf hin, dass die Fundierungen der Stadtmauern aus der FBZ bzw. SBZ in der frühen EZ als Fundierungen 

für neue Verteidigungsanlagen genutzt wurden. 
51 Vgl. Steen (2004), 68 u. Herr (2009), 554f. 
52 Vgl. P.M. Fischer (1998b), 24; (2004), 14. Dabei wird das Massengrab auch auf die Strafaktion in Ri 21 zurückgeführt. 
53 Vgl. P.M. Fischer (1997d), 25f., (1998b), 24; (2000), 460; (2001), 307; (2004), 14. 
54 Vgl. P.M. Fischer (1997c), 159f.; (2000), 460 und s. auch H. Weippert (1988), 352 u. Fritz (2001), 679. 
55 Vgl. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186. 
56 Vgl. P.M. Fischer (2000), 460; (2009), 25. 
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1. Stadtmauer: wahrscheinlich zusätzlich durch diverse Türme geschützt (s.u.).
58

 

2. Die im inneren Bereich der Stadtmauer ausgegrabenen Gebäude: 

2a. Die sog. `Wachtürme´: Einige quadratische und rechteckige Konstruktionen wurden als Wachtürme interpretiert. 

Dass diese (z.T. direkt an die Stadtmauer angebauten Türme) offensichtlich teilweise auch als Wohnräume (für die 

Familien des Wachspersonals?) und ihre Höfe als Arbeitsräume (z.B. zum Spinnen/Weben und zur Nahrungszube-

reitung) genutzt wurden, lässt sich aus den in bzw. bei den Türmen gemachten Funden/Befunden schließen. Hierzu 

gehören z.B. Kosmetikplättchen/Schälchen (s.u.), Spinnwirtel, Kochtöpfe, Vasen (?), Messer und Pfeilspitzen.
59

 

2b. Die Wohnhäuser: Dafür, dass sich die meisten ausgegrabenen Wohnhäuser gleich unter der Tall-Oberfläche 

befanden, war ihr bauliche Substanz ausgesprochen gut erhalten. Ein typisches (Atrium-)Haus der EZ 2b-c war ca. 9 

x 9 m groß. In der Mitte des Hauses befand sich ein rechteckiger, von Räumen gesäumter Hof. Reste der Dachkon-

struktionen lassen darauf schließen, dass der Hof zum Teil überdacht war. Wahrscheinlich wies das Haus ein zwei-

tes Stockwerk auf. An den Außenwänden des Hauses waren aus Lehm bestehende Abwasserkanäle angebaut.
60

 Im 

direkten Umfeld der ausgegrabenen Wohnhäuser wurden Öfen (im Hof), Haushaltsgegenstände (wie z.B. Vorrats-

krüge, kleinere Krüge, Schalen, Kochtöpfe, Webegewichte aus Ton), Werkzeuge aus Stein und Knochen sowie 

Messer und Pfeilspitzen aus Metall gefunden.
61

 

2c. Das monumentale weiße Gebäude (`White Building´) in der Mitte der EZ 2b-c-Siedlung. Die Funktion dieses 

Gebäudes ist problematisch. So könnte es sich z.B. um eine Festung, einen Palast oder um ein administratives Ge-

bäude handeln. Außerdem kommt auch noch eine kombinierte Funktion in Frage. Unklar ist darüber hinaus auch 

noch, ob es sich bei dem weißen Monumentalgebäude um ein Einzelgebäude handelte oder ob es nur als Teil eines 

größeren Komplexes anzusehen ist.
62

 

3. Die Zisterne an der westlichen Außengrenze der eisenzeitlichen Besiedlung.
63

 

Zur EZ 2b-c-Keramik: In den Schichten der EZ 2b-c wurde eine Vielfalt von lokal produzierter, aus dem Westjor-

danlandes stammender und aus dem Bereich des östlichen Mittelmeeres importierter Keramik gefunden (z.B. Vor-

ratskrüge, kleinere Krüge, Schalen, Kochtöpfe etc.).
64

 

 

 

Tall al-Maqbara (2057.2007) 
SBZ 2: Bislang sind noch keine konkreten Aussagen möglich! 

SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1: Phasen: 8-7 (frühe EZ 1); 6-4 (mittlere EZ 1); 3-2 (späte EZ 1) 2: Tall al-Maqbara als kleine 

Tochterbesiedlung von Tall Abū Ḫaraz.  

Zur Architektur der EZ 1-Phasen 8-2: Hierzu gehören Mauerreste und Steinsäulenbasen. 

Zu den Installationen der EZ 1-Phasen 8-2: Hierzu gehören Herde, Vorratsgruben und Kästen (`bins´).  

Zu den Einzelfunden der EZ 1-Phasen 8-2: Diverse Einzelfunde aus Stein (inkl. Messerklingen, Arbeitsteinen etc.), 

Keramik (z.B. mind. sechs Spinnwirtel), Knochen/Elfenbein (z.B. ein mit Ritzen verzierter Stift) sowie aus Metall 

(z.B. das Fragmente einer Bronzefibel). Außerdem viele Tierknochen (inkl. denen von Schafen, Ziegen, Rindern 

und evtl. auch Pferden/Eseln) sowie verkohlte Oliven- und Getreidekerne.
65

 

EZ 2a-c: Tall al-Maqbara als eine (evtl. bereits bzw. immer noch) befestigte Tochtersiedlung von Tall Abū Ḫaraz. 

Architektur: Hierzu gehört eine mehr als 3 m breite EZ 2-Befestigungsmauer.
66

 

 

 

Der südliche Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2 

SBZ 2-Phase XIV (Mitte des 13. Jh.s v.Chr.)
67

: Der Tall as-Sa‛īdīya war wahrscheinlich seit der Zeit Ramses II. in 

ägyptischer Hand, wobei es als östlicher Vorposten im Netz diverser ägyptischer Verwaltungsposten fungierte.
68

 

Gründe: Lage an einer breiten und äußerst flachen Furt; gute Ost-Westverbindung.
69

 

                                                                                                                                                             
57 Vgl. P.M. Fischer (1995), 515; (2000), 463; (2001), 307-312. 
58 Vgl. P.M. Fischer (1991), 73.81; (1994), 129f.; (1996a), 103f.; (2000), 460; (2006b), 22.345; (2009), 25; P.M. Fischer/Ingemarsdotter (1997), 
130; P.M. Fischer/Walmsley (1995), 102f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 332.334. Hinweis: Eigentlich war der Tall Abū Ḫaraz schon allein 

aufgrund seiner Lage auf einem isolierten Hügel mit steilen Hängen gut geschützt. Eine gewisse Schwachstelle (d.h. ein flacherer Hang) befand 

sich lediglich auf der südlichen Seite des Talls, vgl. P.M. Fischer (2000), 447; (2006b), 327. 
59 Vgl. P.M. Fischer (1995), 515; (2000), 460; P.M. Fischer/Walmsley (1995), 95-97 inkl. Fig. 3; P.M. Fischer/Ingemarsdotter (1997), 130-132 

und s. auch Herr/Najjar (2001), 332.334. 
60 Vgl. P.M. Fischer/Walmsley (1995), 100-102 u. P.M. Fischer (2000), 460; (2001), 307f. inkl. Fig. 3. 
61 Vgl. P.M. Fischer (1998a), 221. 
62 Vgl. P.M. Fischer (1991), 69; (1997e), 508; (1998c), 587; (1998a), 221f., (2000), 460; (2001), 307.309 inkl. Fig. 4; (2006b), 23.331; P.M. 

Fischer/Ingemarsdotter (1997), 137-142 inkl. Abb. 138. Bei den 2009 erfolgten Ausgrabungen wurde außerdem ein öffentlicher Komplex (inkl. 
zweier Häuser mit Vorratsfunktionen) entdeckt, vgl. Fischer (2009), 25. 
63 Vgl. P.M. Fischer (1991), 73.81; (1993), 281f.288; (1998a), 215f. inkl. Fig 3 u. 4.7; (2001), 307. 
64 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130; (1996a), 103; (2000), 460f. u. Fischer/Feldbacher (2010), 449-454 (inkl. Abb. 5). 
65 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 307-311 und s. auch P.M. Fischer (1991), 69; (2006b), 18 u. Gass (2005), 506f. 
66 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 308. 
67 Vgl. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 30; Tubb (2005), 76 und s. auch Herr/Najjar (2001), 323-325. 
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Die Architektur und die Keramik waren ägyptisch; es gab eine starke Verteidigungsmauer aus Lehmziegeln mit 

einer Art Glacis. Nach einiger Zeit wurde die Stadt (ohne Anzeichen gewaltsamer Zerstörung) verlassen.
70

 

SBZ 2-Phase XIII (Mitte/Ende des 13. Jh.s v.Chr.)
71

: Für nur 50 Jahre vollkommen `kanaanäische´ Architektur mit 

sehr unregelmäßigen Mauern und flachen Steinfundamenten (wahrscheinlich Wohnbebauung). Zum Teil Webear-

beiten nachgewiesen.
72

 

SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Nach der kurzen, rein 

kanaanäischen Zeit (Stratum XIII = ca. 50 Jahre) kamen die Ägypter (20. Dyn.) zurück,
73

 wobei der Tall als Sitz des 

ägyptischen Stadthalters (s.u.)
 
als Garnisonsort und Zentrum der Steuererhebung und bzw. oder als Warenum-

schlagsplatz fungierte.
74

 

Ausgegrabene Architektur: Der zu dieser Zeit großflächig besiedelte Tall wies eine beeindruckende Architektur 

auf.
75

 Hierzu gehörte, was den oberen Tallbereich betrifft: 

a) Eine (gefüllt) mehr als 6 m breite Kasemattenmauer
76

, 

b) ein in den westlichen Bereich der Kasemattenmauer eingebauter Verwaltungstrakt
77

 sowie 

c) ein weiterer großer Verwaltungstrakt einschließlich Lagerräumen, Innenhöfen, Durchgängen und Treppenaufgän-

gen (mit Parallelen in Bet-Schean, Tall al-Fāra Süd und Tall Sāra) im mittleren Tallbereich. Hierbei handelte es sich 

mit großer Wahrscheinlichkeit um die Residenz des ägyptischen Statthalters.
78

 

d) Ein ausgeklügeltes Wassersystem (mit engsten Parallelen in Tiryns und Mykene) – einschließlich einer direkt in 

den Nordhang des Talls geschnittenen, breiten, flachstufigen und überdachten Steintreppe.
79 

Außerdem gehörte, was den unteren Tallbereich betrifft: 

e) ein Friedhof mit 420 Bestattungen dazu – Mehrzahl vom Ende 13./Anfang des 12. Jh.s v.Chr. = zeitgleich mit 

Stratum XII des Ober-Talls.
80

 Dabei weisen bestimmte Bestattungsbräuche wie z.B. sporadische Mumifizierungs-

versuche und sog. `Doppel-Pithos´-Bestattungen auf ägyptische
81

 bzw. zum Teil hethitische
82

 Bevölkerungsteile hin. 

Zur sog. `Seevölker-Hypothese´ von Pritchard und Tubb: Gemäß Tubb, der die These Pritchards aufnimmt, ist in 

Sa‛īdīya nicht nur rein ägyptischer Einfluss, sondern auch ein stärkerer Seevölkereinfluss nachzuweisen, wobei die 

Seevölker als ein bereits gut integrierter Bestandteil der ägyptischen Bevölkerung betrachtet werden. Bei den See-

völkern handelte es sich wahrscheinlich nicht um Philister sondern um `Scherden´,
83

 wobei Letztere wahrscheinlich 

weniger als Söldner denn als Handwerker (Metall- und Baufachleute) fungierten.
84

 Die Argumente: 

1. Die `Doppel-Pithos´-Bestattungen, die Krugbestattungen und die über die Toten gehäuften Keramikscherben (als 

Abarten bzw. Vorläufer der anthropoiden Sargbestattungen)
85

 seien typisch für den kleinasiatisch-ägäischen Her-

kunftsbereich der Seevölker, wobei die damit verbundenen typisch ägyptischen Grabbeigaben (Skarabäen, ge-

schnitzten Elfenbeindosen etc.) für eine bereits erfolgte Integration dieser Bevölkerungsteile sprechen.
86

 Die Tatsa-

che, dass im Altertum nur Krugbegräbnisse von Kindern und viele `Doppel-Pithos´-Begräbnisse ausgeraubt wurden 

zeigt, dass die genannten Grabformen und Bestattungsformen der einheimischen Bevölkerung fremd/unbekannt 

erschienen, weshalb sie auch antastbar waren.
87

 Die Tatsache, dass `Doppel-Pithos´-Bestattungen und Beisetzungen 

in anthropomorphen Sarkophagen an Orten wie Sāḥāb oder am Flughafen Amman bis weit ins 10. Jh. v.Chr. nach-
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weisbar sind, könnte dafür sprechen, dass die Seevölkeranteile nach Abzug der Ägypter in der Region geblieben und 

nicht mit den anderen Ägyptern nach Ägypten gezogen sind.
88

 

2. Das große Maß an Bronze- und Metallgegenständen unter den Grabbeigaben weist ebenfalls auf Seevölker 

(`Scherden´) hin, da diese nachweislich unter Ägyptern für Metallherstellung und Metallverarbeitung verantwortlich 

waren.
89

 Für die Vermutung, dass es sich um keine Söldner, sondern eher um Handwerker gehandelt hat, spricht u.a. 

der große Anteil an Frauen und Kindern unter den Verstorbenen.
90

 

Evtl. könnte es sich auch bei den `herumziehenden Metallarbeitern´ der Phase B in Dēr ʿAllā um Angehörige der 

Seevölker gehandelt haben, die gegen Ende des 12. Jh.s v.Chr. heimatlos geworden waren.
91

  

3. Das Wasserversorgungssystem (mit engsten Parallelen im spätbronzezeitlichen Tiryns und Mykene) kann evtl. als 

drittes Argument für einen integrierten Seevölkeranteil unter den Ägyptern herangezogen werden. Nicht relevant in 

Bezug auf die Frage nach potentiellen Seevölkeranteilen im Jordantal während des SBZ 2/EZ 1-Übergangs ist da-

hingegen: 

1. Das Vorhanden/Nichtvorhandensein der Keramik des Stiles Mykenisch IIICI und der sog. `Philisterkeramik´.
92

 

2. Das Vorhanden/Nichtvorhandensein von Bronzegegenständen im mykenischen Stil.
93

 

Gegenargumente Negbis:  

Zu 1.) Die `Doppel-Pithos´-Gräber haben ihre engsten Parallelen in Zentral-Anatolien (13. Jh.) und zeugen von 

daher lediglich für einen gewissen Einfluss (nicht wirklich integrierter hethitischer Flüchtlinge)
94

 in der ansonsten 

klar ägyptisch-kanaanäisch dominierten Kultur der Einheimischen. Außerdem dürfen die `Doppel-Pithos´-

Bestattungen nicht mit den anthropoiden Sarkophagen gleichgesetzt werden.
95

 

Zu 2.) Gegen die strikte Verbindung der Metall-Bronzeverarbeitung mit den Seevölkern (`Scherden´) spricht die 

lange lokale/einheimische (ägyptisch-)kanaanäische Tradition vom 14. und 13. Jh. v.Chr. Die Funde aus Tall as-

Sa‛īdīya zeigen, dass diese Tradition am Übergang von der SBZ zur EZ nicht verschwand, sondern weitergeführt 

wurde (auch für die Fortführung dieser Tradition im 12.-11. Jh. v.Chr. sind keinesfalls irgendwelche Seevölker 

verantwortlich).
96

 

Zu 3.) nimmt Negbi nicht explizit Stellung. 

Eigene Stellungnahme: Insgesamt zeigt der Befund in Tall as-Sa‛īdīya (Stratum XII), dass es (zumindest zum gro-

ßen Teil) Ägypter waren, die im Übergang SBZ 2/EZ 1 in Sa‛īdīya lebten. Dabei kann davon ausgegangen werden, 

dass diese offensichtlich versuchten, ihre eigene Kultur und ihre eigenen Traditionen auch unter den gegeben Mög-

lichkeiten des fremden Landes bestmöglich zu praktizieren.
97

 

Diesbzgl. distanziere ich mich von Negbi, die behauptet, dass in Sa‛īdīya v.a. einheimische, durch die ägyptisch-

kanaanäische Kultur geprägte Bevölkerungsteile gelebt hätten. Andererseits teile ich Negbis Überzeugung, dass die 

`Doppel-Pithos´-Begräbnisse auf einen hethitischen bzw. zumindest hethitisch geprägten Bevölkerungsanteil hin-

weist.
98 Dabei distanziere ich mich von Pritchard und Tubb, die es für nötig halten, diesen Bevölkerungsanteil den 

`Seevölkern´ zuzuordnen. M.E. ist es angesichts des ägyptisch-hethitischen Friedensabkommens von 1259 v.Chr. 

durchaus denkbar, dass hethitische Bevölkerungsgruppen (bereits) vor dem sog. `Seevölkersturm` ab 1200 v.Chr. 

mit Ägyptern kooperierten und/oder in Palästina (inkl. dem Ostjordanland) sesshaft wurden. vgl. P.H.A. Neumann 

(2003), 564. Dabei halte ich es zudem für nachvollziehbar, dass diese hethitischen Gruppen relativ schnell viele 

ägyptische und palästinische Vorstellungen und Gebräuche adaptierten (z.B. Skarabäen als Grabbeigaben etc.), 

während sie z.T. auch noch an (volks-)eigenen Traditionen (z.B. der Grabform der `Doppel-Pithos´-Bestattung) 

festhielten. Letztere war den Hethitern bzw. der hethitisch stämmigen Bevölkerung zumindest anfangs noch so 

wichtig/`heilig´, dass sie an ihr festhielten. 

Zum Ende der Besiedlung: In der letzten Hälfte des 12. Jh.s (zwischen 1150-1120 v.Chr.) wurde die Stadt des Stra-

tum XII durch ein Feuer zerstört (über 1.5 m dicke Zerstörungsschicht inkl. Brandresten).
99

 Die Ursache des Bran-

des ist unklar; keine Anzeichen für Krieg oder Leichen zwischen den Trümmern – eventuell war es nur ein Un-

glücksfall. Danach wurde die Stadt für ca. 100 Jahre verlassen und der Friedhof sogar bis zur PZ aufgegeben.
100

 

M.E. kann das Ende der Phase mit dem Erdbeben von 1150 v.Chr. in Verbindung gebracht werden, das z.B. auch in 
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Ṭabaqat Faḥl/Pella und am Tall Dēr ʿAllā nachgewiesenen wurde und/oder auch mit dem endgültigen Abzug der 

Ägypter aus der Region. 

EZ 1 
EZ 1b-Phase XI B (spätes 11. Jh. v.Chr.)

101
: Im Anschluss an den ca. 100 Jahre andauernden Siedlungshiatus, 

durch den der Großteil der EZ 1 Sa‛īdīyas geprägt war, folgt die flüchtige Phase einer zeltdorf-/lagerartigen Splitter-

besiedlung in den Ruinen des Stratum XII. Diese wurde z.B. im Bereich der Stratum XII-Kasemattenmauer
102

 sowie 

auch im Bereich der Stratum XII-Residenz
103 nachgewiesen. Kennzeichen: fest getrampelte Fußböden, Löcher von 

Unterschlüpfen sowie diverse Feuerstellen und Arbeitssteine. 

EZ 1b(2a)-Phase XI A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr. bzw. 1040-970 v.Chr.)
104

: In dieser Zeit gab es eine Wie-

derbesiedlung – allerdings in einem sehr kleinem Rahmen: Die West- und Nordseite des Talls waren bis ins 9. Jh. 

v.Chr. unbewohnt. Die Siedlung konzentrierte sich wahrscheinlich nur auf die Mitte des Talls.
105

 

Zur Architektur der EZ 1b(2a)-Phase XI A: 

a) Tempel: Über den erodierten Resten der Residenz des ägyptischen Statthalters wurde ein kleines, schlecht erhal-

tenes Gebäude (wohl eine Art Tempel) ausgegraben.
106

 

b) Turm: In der Nordwest-Ecke des Areals/Talls wurde ein Turm ausgegraben.
107

 

Relativ fließender Übergang von der EZ 1 zur EZ 2a. 

EZ 2 

EZ 2a 

EZ (1b)/2a-Phase XI A (s.o.): Der kleine Tempel aus Stratum XI A wurde gegen Ende des 1. Viertels des 10. Jh.s 

nicht mehr genutzt.
108

 

EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 10. Jh.s v.Chr. bzw. 970-950 v.Chr.)
109

: Auch in dieser Phase war nur die 

Mitte des Talls besiedelt,
110

 wobei letzterer auch landwirtschaftlich (z.B. zur Schweinezucht) genutzt wurde. 

Architektur: Keine Stadtmauer;
111

 weiterbenutzter Stratum XI A-Turm;
112

 großer, offener und gepflasterter Hof inkl. 

großer, tiefer Gruben/Steinmulden (wahrscheinlich Pferchen), vieler Tierknochen (v.a. vom Schwein) und roten 

Materials (wahrscheinlich verfaulten Dungs).
113

 

EZ 2a-Phasen IX A+B (Mitte bis Ende des 10. Jh.s v.Chr. bzw. 950-900 v.Chr.)
114

: Auch in diesen beiden letzten 

EZ 2a-Phasen war die Besiedlung immer noch auf die Mitte des Talls konzentriert,
115

 wobei sie nun durch ein gro-

ßes Gebäude und einen steingepflasterten Hof charakterisiert war.
116

 Spätestens am Ende der EZ 2a (d.h. um ca. 900 

v.Chr.) wurde die kleine Siedlung verlassen.
117

 

EZ 2b: Am Tall as-Sa‛īdīya beginnt die EZ 2b mit einem ca. 40 Jahre (von 900-860 v.Chr.) andauernden Sied-

lungshiatus. Es folgen zwei weitere, eher als armselig einzustufende und flächenmäßig auf die Mitte des Talls kon-

zentrierte Phasen: 

1. EZ 2b-Phase VIII (9. Jh. v.Chr. bzw. 860-825 v.Chr.)
118

: Keine klare Architektur; wenig Keramik. Wahrschein-

lich industrielle Nutzung. Welcher Art die Nutzung war, ist unklar – auf jeden Fall ist viel Asche entstanden. Reste 

von Kupferschlacke verweisen auf einen Metall verarbeitenden Zweig.
 
 

2. EZ 2b-Phase VIIB (Ende des 9.-Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 825-800 v.Chr.)
119

: Ziemlich zerstreute, aber gut 

gebaute Siedlung mit großen Räumen und Höfen.
120

 Genaueres ist nur schwer zu eruieren.
121

 Hintergrund: Nivellie-

rung des Stratum in EZ 2b-Phase VIIA?
122

 

Es folgen zwei (durch eine schwächere Zwischenphase unterbrochene) starke städtische Phasen: 

1. städtische Phase: EZ 2b-PhaseVIIA (Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. ca. 800-790 v.Chr.)
123

: Zu Beginn des 8. Jh.s 

v.Chr. kommt es im Zusammenhang mit einem umfangreichen Bauprogramm, das auf die Gründung einer großen, 
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XI A. 
102 Vgl. Tubb (1988b), 45; (1989), 536. 
103 Vgl. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
104 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 537; (1990a), 99; (1991), 69; (1993), 1299 u. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 30. 
105 Vgl. Tubb (1991), 69.74. 
106 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 536; (1990a), 99; (1993), 1298; (1997), 454; (2005), 104; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 29 

und s. auch Steen (2004), 65 u. Gass (2005), 442. 
107 Vgl. Tubb (1988a), 31 und s. auch Steen (2004), 65. 
108 Vgl. Tubb (2005), 112 und s. auch Tubb (1989), 537. 
109 Vgl. Tubb (1988a), 35-37; (1993), 1299 u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
110 Vgl. Tubb (1989), 539; (1990a), 100 u. Tubb/Dorrell (1991), 69.74. 
111 Vgl. Tubb (1989), 539. 
112 Vgl. Tubb (1988a), 31. 
113 Vgl. Tubb (1989), 537; (1993), 1298. 
114 Vgl. Tubb (1988), 34f.; (1993), 1299 u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
115 Vgl. Tubb (1990a), 100 u. Tubb/Dorrell (1991), 69.74. 
116 Vgl. Tubb (1989), 539; (1993), 1298f. 
117 Vgl. Tubb (1989), 539; (1993), 1298f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
118 Vgl. Tubb (1988a), 31-34; (1989), 540; (1993), 1297 u. Tubb/Dorrell (1991), 67-69.74. 
119 Vgl. Pritchard (1985), 80; (1993), 1296 u. Tubb (1989), 540; (1993), 1297.1299. 
120 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1993), 1297. 
121 Vgl. Tubb (2005), 112f. 
122 Vgl. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
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als Stadt einzustufenden Handwerkersiedlung abzielte, zu einer starken Ausweitung der (im letzten Teil der EZ 1 

und während der EZ 2a äußerst begrenzten) Siedlungsfläche. Erstmals war wieder die gesamte Oberfläche des Talls 

besiedelt.
124

 Von den Ausgräbern vermuteter Hintergrund: Neubesiedlung Transjordaniens unter Jerobeam II. (vgl. 2 

Kön 14,28).
125

 

Zum allgemeiner Charakter dieses umfangreichen Bauprogramms: Den allgemeinen Charakter des Bauprogramms 

kann man am besten auf Plänen und Luftaufnahmen erkennen.
126

 

1. Zur Ummauerung: Die Siedlung war erstmalig wieder ummauert. Die Mauer bestand aus einem (aus unbehaue-

nen Steinen bestehendem) Steinfundament sowie aus einem (aus ca. 46 cm langen und 36 cm breiten Lehmziegeln 

bestehenden) Lehmziegelaufbau. Sie war mindestens 3.50 m breit. Das Stadttor (bzw. die Stadttore) befand(en) sich 

wahrscheinlich auf der Nordseite des Talls.
127

 

2. Zu den Häusern und Straßen: Die Innenstadt bestand aus dicht gedrängten, ungleichmäßig, aber recht stabil er-

richteten Wohngebäuden, Werkstätten, Läden und Höfen, die innerhalb eines gut durchdachten Netzes von sich 

schneidenden Straßen und Gassen angeordnet waren.
128

 Die oft relativ kleinen, rechteckigen und zumeist aus zwei 

Räumen bestehenden Häuser waren ähnlich konstruiert (Hinweis auf einen schnellen Bauprozess)
129

 und setzten sich 

in der Regel aus einem Steinfundament und einem (orangefarbigem) Lehmziegelaufbau zusammen, wobei die meis-

ten Fußböden (ähnlich wie auch die Straßen) mit Steinen gepflastert waren.
130

 Mit Ausnahme des Drei-Raumhauses 

Nr. 64 wiesen die meisten anderen Wohnhäuser ein gewöhnliches Wohn- bzw. Gebrauchsinventar auf.
131

 Viele der 

gefundenen Einrichtungen und Gegenstände dienten allerdings nicht nur zum Wohnen, sondern neben dem Backen 

und Mahlen (es wurden viele Öfen – z.T. 2-3 pro Haus – und Arbeitsmahlsteine gefunden) v.a. auch zur Textilpro-

duktion. In mehreren Fällen hat man Webegewichte aus Ton in einer signifikanten Anordnung aufgefunden,
132

 aus 

der sich vielleicht sogar der Aufbau des Webstuhls rekonstruieren lässt.
133

 Offenbar war die Textilproduktion der 

wichtigste Erwerbszweig des eisenzeitlichen Tall as-Sa‛īdīya im 8. Jh. v.Chr.
134

 

Keramik: Der Großteil der in Stratum VII gefundenen Keramik besteht aus einer schweren und groben Gebrauchs-

keramik (v.a. Gefäße inkl. Schalen, Kochtöpfe, Krüge, Kannen, Vorratsgefäße, aber auch Öllampen, Pilgerflaschen 

etc.). Dies entspricht insofern den Erwartungen als es sich bei Stratum VII um eine Handwerkersiedlung (s.o.) han-

delte. Feinere Gefäße und Dinge waren von daher eher die Ausnahme.
135

 

Zum Ende der Stratum VII-Besiedlung: Tall as-Sa‛īdīyas Blütezeit brach gegen Ende des ersten Viertels des 8. Jh.s 

v.Chr. abrupt ab. Aus ungeklärten Gründen wurde die Stadt aufgegeben – die Reste von Stratum VII bedeckte eine 

Schlammschicht. Es gibt keine Hinweise auf eine Zerstörung – vielleicht sollte vielmehr eine Seuche als möglicher 

Grund erwogen werden.
136 

Schwächere Zwischenphase: EZ 2b-PhaseVI (Anfang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 790-750 v.Chr.)
137

: Nach 

vielleicht nicht mehr als 10 Jahren entstand eine neue Siedlung, die sich aber wieder auf ein kleines Gebiet in der 

Mitte des Hügels beschränkte
138

; Tendenz: Abnahme des Wohlstandes.
139

 

Befunde und Funde: Die Stratum VI-Besiedlung bestand aus einer Ansammlung recht schlicht gebauter Hofhäuser, 

die aber wieder an sorgsam angelegten Straßen lagen.
140

 Die Häuser waren oft größer als in Stratum VII und bestan-

den oft nur aus einem einzigen Raum.
141

 Außerdem wurden in Stratum VI mehr Einrichtungs-

/Ausstattungsinstallationen und -Gegenstände sowie andere Artefakte (Einzelfunde) entdeckt als in Stratum VII.
142

 

Dabei lassen die große Zahl an Öfen (z.T. drei Öfen in einem einzigen Haus) und diverse Mahlgeräte sowie diverse 

Webegewichte (allein elf Stück auf dem Boden in Raum 39 von Haus 37-39) und Spinnwirtel auf ähnliche gewerb-

liche Funktionen (Nahrungsmittel- und Textilproduktion) schließen, wie sie auch schon für Stratum VII nachgewie-

sen werden konnten.
143

 

                                                                                                                                                             
123 Vgl. Pritchard (1985), 79f.; (1993), 1296; Tubb (1988a), 31; (1990b), 24; (1997), 454; (2005), 113 u. Tubb/Dorrell (1991), 69.71 inkl. Fig. 3. 

Stratum VII A ist die am gründlichsten ausgegrabene Phase des Tall as-Sa‛īdīya, vgl. Tubb (1997), 454; (2005), 113. 
124 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1990b), 25; (2005), 113. 
125 Vgl. (1990a), 98, Tubb (1990b), 25; (1993), 1297; (1997), 454; (2005), 113. 
126 S. diesbzgl. z.B. Tubb (2005), 114. 
127 Vgl. Pritchard (1985), 4f.77; (1993), 1296 u. Tubb (1989), 540; (1990a), 98; (1990b), 23; (1993), 1298. 
128 Vgl. Pritchard (1985), 5-10.78 u. Tubb (1988a), 30f.; (1997), 454; (2005), 113. 
129 Vgl. Tubb (1993), 1297. 
130 Vgl. Pritchard (1985), 4 u. Tubb (1989), 540. 
131 Vgl. Pritchard (1985), 10; (1993), 1296. 
132 Vgl. Pritchard (1985), 10 (Häuser 60-62). 
133 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1990b), 25 inkl. Fig. 6; (1993), 1297; (1997), 454. 
134 Vgl. Tubb (1988), 23.31; (2005), 113 und s. auch Pritchard (1985), 78. 
135 Vgl. Pritchard (1985), 10.43f. inkl. Fig. 1-5 u. Tubb (1990a), 98; (1993), 1297. 
136 Vgl. Pritchard (1985), 4.10; (1993), 1296 u. Tubb (2005), 114f. 
137 Vgl. Pritchard (1985), 11-14 u. Fig. 178; (1993), 1296;Tubb (1986), 212; (1989), 540; (1990b), 24; (1993), 1299; (1997), 455; (2005), 115; 

Ibrahim/Kooij (1991), 28 u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
138 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1990b), 24f.; (1993), 1297f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69.74; (1993), 56. 
139 Vgl. Tubb (1997), 455. 
140 Vgl. Pritchard (1985), 11. 
141 Vgl. Pritchard (1985), 11-14.78. 
142 Vgl. Pritchard (1985), 14. 
143 Vgl. Pritchard (1985), 14.36 inkl. Fig. 52. 
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2. städtische Phase: EZ 2b-c-Phase V (Mitte bis Ende des 8. Jh.s. v.Chr. bzw. ca. 750-720 v.Chr.)
144

: 2. Baupro-

gramm: Zur Mitte des 8. Jh.s hin (Datierung basiert auf C
14

-Daten) wurden die Häuser von Stratum VI abgerissen 

und eingeebnet, um ein weiteres, größeres Bauprogramm umzusetzen, aus dem die Stadt von Stratum V hervor-

ging.
145

 

Siedlungsfläche: Der weit ausgedehnte Stadthorizont reichte bis an die Ränder des Talls und wurde von dort von 

einer über 1.50 m breiten Umfassungsmauer aus Steinfundament und Lehmziegelaufbau umgrenzt.
146

 

Die übergeordnete Planung des inneren Stadtbereichs: Die übergeordnete Planung des inneren Stadtbereichs erkennt 

man an den regelmäßigen Wohn- und Gewerbeblöcken, die als insulae innerhalb eines regelmäßigen Gitternetzes 

angeordnet sind.
147

 Unter den 29 bis 1985 ausgegrabenen Häusern befanden sich über 12 gleichgroße (jeweils 8.37 x 

4.83 m große) und auf die gleiche Weise gebaute Säulen-/Vierraumhäuser (inkl. Steinfundament, Lehmziegelaufbau 

und Dächern aus Baumstämmen, Schilf und Lehmverputz), die alle eine ähnliche Raumaufteilung sowie eine ähnli-

che – allerdings im Einzelnen variierenden – Inneneinrichtung (inkl. Regalen zwischen den Säulen, Vorratsbehäl-

tern, Öfen etc.) aufwiesen. Für diesen planmäßigen Bau gibt es in Palästina (angeblich) bislang keine weiteren Bele-

ge.
148 

Vieles erinnert an Stratum VII, doch sind die Häuser nicht so gut gebaut. Die Mauern stehen oft auf keinen 

ordentlichen Steinfundamenten.
149

 

Ähnlich wie in Stratum VII (und VI) ist die Textilherstellung auch in Stratum V der wichtigste Gewerbezweig. Dies 

manifestiert sich darin, dass hier über 215 Webegewichte (zumeist in Gruppen) gefunden wurden. 90Ḥ in 5 Häu-

sern: in Haus 2:13; in Haus 5:9; in Haus 6:79; in Haus 15:42 sowie in Haus 16:51.
150

 

Die meisten restlichen Funde sind typisch für einen normalen Wohnbereich (auffällig viele Gefäße für Essen und 

Trinken, keine Belege für industrielle oder zeremoniale Funktionen).
151

 

Stratum V-Friedhof (mit einheimischen Bestattungsbräuchen) eventuell südlich des Talls – allerdings nicht wirklich 

nachgewiesen.
152

 

Zum Ende von Stratum V um 720 v.Chr.: Die Zerstörung von Stratum V könnte ein Unglück gewesen sein, man 

könnte sie aber auch den Assyrern zuschreiben, die zu dieser Zeit durch die Region zogen.
153 Die Menschen hatten 

Zeit zur Flucht. Allerdings entdeckte man einige Ställe – höchstwahrscheinlich für Esel, die etwas unter dem allge-

meinen Bodenniveau angelegt und von daher vom amerikanischen Team übersehen worden waren. Hier fanden sich 

Knochen von Equiden, wohl die Reste der Tiere, die dem Feuer überlassen wurden, welches Stratum V um 720 

v.Chr. zerstörte.
154 Stratum V repräsentiert die letzte große Siedlungsphase des Tall as-Sa‛īdīya. Nach der Zerstö-

rung, von der sich der Ort nie mehr erholt hat, folgt ein gewisser – ca. 20 Jahre bis zum Anfang des 7. Jh.s v.Chr. 

dauernder – Siedlungshiatus.
155

 

EZ 2c-PZ 
EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.)

156
: Stratum IV bleibt trotz intensiver Forschungen eine rätselhafte Phase ohne Archi-

tektur mit ephemeren, gestampften Erdoberflächen, in die hunderte von tiefen, nicht in Reihe liegenden und nicht 

eingefassten Lagergruben oder Silos eingelassen sind.
157

 Auf dem Grund dieser Gruben wurden Spreu- und Getrei-

dereste (v.a. Graupen/Gerste, nur wenig Weizen) gefunden, wobei es sich wahrscheinlich größtenteils um Viehfutter 

gehandelt hatte.
158

 Zum Dreschen des Getreides wurden wahrscheinlich die Nordwestwinde des Sommers ausge-

nutzt, wobei die Gruben nur im Sommer im Gebrauch waren. Im Winter musste das Getreide umgelagert werden.
159

 

Sonstige Funde/Befunde: Gefunden wurden ansonsten lediglich einige (3) Backöfen
160

 und (8) Webegewichte
161

 

sowie etwas Keramik in den Gruben und auf dem Boden. Nach den Ausgräbern stammen diese Funde/Befunde 

wahrscheinlich von den Saison-Arbeitern.
162

 

EZ 2c Phase IIIG-B (6. Jh. v.Chr.): Eine Reihe von Bauphasen IIIG-IIIB (6. Jh. v.Chr.) unter Pritchards Stratum 

III
163

 (das jetzt Phase IIIA genannt wird) schließen Pritchards `Siedlungslücke´ zwischen dem 7. Jh./Anfang 6. Jh. 

                                                 
144 Die zeitliche Einordnung von Stratum V ist durch C14-Daten gesichert, vgl. Pritchard (1985), 15-38.; Tubb (1986), 212; (1989), 541; (1993), 

1299; (1997), 455; (2005), 115f. u. Tubb/Dorrell (1991), 73f. inkl. Fig 5. 
145 Vgl. Pritchard (1985), 15.79f.; Tubb (1989), 541; (1997), 455; (2005), 115f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
146 Vgl. Pritchard (1985), 77; (1993), 1296 u. Tubb (1997), 455; (2005), 116.  
147 Vgl. Pritchard (1985), 15.29-30.32.78 u. Tubb (1989), 541; (1997), 455; (2005), 116. 
148 Vgl. Pritchard (1985), 15.29-30.32.78; (1993), 1296 inkl. Abb.; Tubb (1989), 541; (1997), 455 u. Tubb/Dorrell 1993, 54-56. 
149 Vgl. Tubb (2005), 116. 
150 Vgl. Pritchard (1985), 35 u. Tubb (1997), 455. 
151 Pritchard (1985), 32f. 
152 Tubb (2005), 120. 
153 Vgl. Pritchard (1985), 55; (1993), 1296; Tubb (1997), 455 und s. auch Hübner (2005b), 129. 
154 Vgl. Pritchard (1985), 15.39.78; Tubb/Dorrell (1991), 72; (1993), 54-56. 
155 Vgl. Tubb (1997), 455; (2005), 116 und s. auch Gass (2005), 442. 
156 Die Datierung von Stratum IV basiert weitestgehend auf der Keramikbestimmung, vgl. Pritchard (1985), 80.118-123 inkl. Fig. 15-17; (1993), 
1296; Tubb/Dorrell (1991), 69 u. Tubb (1993), 1299; (2005), 116. 
157 Vgl. Pritchard (1985), 39-43.78; (1993), 1296; Tubb (1989), 541; (1990b), 22f.; (1997), 455; (2005), 116 u. Tubb/Dorrell (1991), 74; (1993), 

53f. 
158 Vgl. Pritchard (1985), 40.78; Tubb (1989), 541; (1990b), 23; Tubb/Dorrell (1993), 54 und s. auch Cartwright/Clapham (1993), 73. 
159 Vgl. Pritchard (1985), 40. 
160 Vgl. Pritchard (1985), 39 u. Tubb (1989), 541. 
161 Vgl. Pritchard (1985), 36. 
162 Vgl. Pritchard (1985), 40. 
163 Vgl. Pritchard (1985), 60-68.78f.124 inkl. Fig. 18. 
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v.Chr. (Stratum IV) und der Phase III (5. Jh. v.Chr.).
164

 Die Grabungen zeigen somit eine ununterbrochene Sied-

lungsfolge für das gesamte 6. Jh. v.Chr.
165

 

Zur Architektur der EZ 2c Phasen IIIG-IIIB: Zur Architektur ist nur wenig zu sagen. So finden sich z.B. keine Spu-

ren einer reinen Wohnbebauung auf dem oberen Tall.
166

 Doch wurde direkt unter der Pritchards Stratum IIIA-

Residenz (5. Jh. v.Chr. – s.u.!) eine frühere Stratum IIIB-Residenz (Ende des 6. Jh.s v.Chr.) mit ähnlichem Ausse-

hen ausgegraben.
167

 Im Laufhorizont dieses Gebäudes wurde eine Grube mit außergewöhnlichem Inhalt gefunden, 

und zwar eine geschichtete Ablagerung von Schaf-, Ziegen-, Rinder-, Rot- und Damwildknochen, außerdem Vogel-

knochen und Gräten von Mittelmeer- und Rotmeerfischen. Offensichtlich waren die am Ende des 6. Jh.s in der Re-

sidenz lebenden Menschen recht wohlhabend – darauf deuten v.a. die Fischreste hin. Insgesamt handelt es bei dem 

Grubeninhalt der Stratum III-B-Residenz vielleicht um die Reste eines Banketts.
168

 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.)
169

: Zum Siedlungsbereich der EZ 2c/PZ-Phase IIIA: Der Siedlungsbereich 

war wahrscheinlich auf einen kleinen Bereich in der Tallmitte (höchste Lage) beschränkt.
170

 Vielleicht sind aller-

dings im bisher noch nicht erforschten Osten der Stadt Siedlungsreste zu entdecken.
171

 

Zur Architektur der EZ 2c/PZ-Phase IIIA: Sie bestand im Wesentlichen aus einem quadratischen, ca. 23 x 23 m 

großen `Open-Court´-Gebäude,
172

 das wahrscheinlich als administratives Gebäude/Residenz/Fort fungierte und aus 

7 Räumen ohne größere Befunde/Funde (lediglich gewöhnliche Gebrauchsutensilien inkl. Öfen,
173

 Materialien zum 

Spinnen, Weben und Nähen sowie etwas Schmuck aus der persischen Zeit) bestand.
174

 Hierbei handelt es sich um 

das Nachfolgegebäude der Residenz von Stratum IIIB. Die Datierung des Gebäudes/der Residenz konnte u.a. mit 

Hilfe einer aramäischen Inschrift (`Zakkur´ = Name des Besitzers) auf einem aus Kalkstein hergestellten Räucherge-

fäß sowie mit Hilfe von zwei Ostraka vorgenommen werden.
175

 Bisher wurde keine weitere zeitgleiche Architektur 

nachgewiesen.
176

 In der hell. Zeit (Stratum II) wurde das Gebäude durch ein ähnliches, aber größeres Gebäude er-

setzt. 

Zum Friedhof/Bestattungen z.Zt. der EZ 2c Phasen III G-III B (spätes 6. Jh. v.Chr.) und der EZ 2c/PZ-Phase III A 

(5.-4. Jh. v.Chr.): Nach fast 600 Jahren wurde der untere Teil des Talls wieder für Bestattungen verwendet wie zu-

letzt im 12. Jh. v.Chr. durch die Ägypter. Von den insgesamt über 420 im unteren Tallbereich erforschten Bestattun-

gen sind allerdings nur ganz wenige (nicht einmal 5Ḥ) dem späten 6.-5. Jh. v.Chr. zuzuordnen.
177

 

Besonderheiten dieser eingetieften Gräber: 

a) Der vergleichsweise große Reichtum der Grabbeigaben gilt als Anzeichen einer wohlhabenden, hoch entwickel-

ten Gesellschaft.
178

 

b) Es sind kaum Unterschiede zu ägyptischen Bestattungsbräuchen des 12. Jh.s. zu erkennen.
179

 

c) In Tall al-Mazār (nur wenige Kilometer entfernt) findet sich ein ähnlicher Horizont aus der Perserzeit mit einem 

ähnlich reich ausgestatteten Friedhof (inkl. ägyptischer Bestattungsbräuche). 

J. N. Tubbs` Erklärung für das Wiederauftauchen stark ägyptischer Charakteristika im Jordantal – obwohl das Ge-

biet im späten 6. Jh. v.Chr. unter babylonischer/persischer Herrschaft stand: Die frühesten ägyptisierenden Bestat-

tungen in Sa‛īdīya und Mazār stammen eher aus dem 6. Jh. v.Chr. als aus dem 5. Jh. v.Chr., und sind somit zeit-

gleich mit der Stratum-IIIB-Residenz und ihren exotischen Fischresten. Sie korrespondieren von daher mit dem 

letzten Ende der babylonischen Verwaltung bzw. mit dem unmittelbaren Anfang der persischen Herrschaft. In 

Ägypten versuchten während dieser Zeit die saitischen Pharaonen der 26. Dynastie an die großen Leistungen des 

Neuen Reichs anzuknüpfen. Evtl. waren das Jordantal und der Tall as-Sa‛īdīya während dieser chaotischen Zeit 

noch einmal von den Ägyptern besetzt. Höchstwahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen. 525 v.Chr. fiel Ägyp-

ten an die Perser, die die Herrschaft aber erst auf die Küste konzentrierten. Evtl. sind ägyptische Siedler am Ende 

des 6. Jh.s in das Gebiet gezogen und lebten dort unbehelligt bis weit in das 5. Jh. hinein.
180 

 

                                                 
164 Vgl. Pritchard (1985), 80; Tubb/Dorrell (1994), 52-59 und s. auch Nunn (2000), 233. 
165 Vgl. Tubb (2005), 118f. und s. auch Nunn (2000), 233. 
166 Vgl. Tubb (2005), 120. 
167 Vgl. Tubb (2005), 119 und s. auch Bienkowski (2001b), 355. 
168 Vgl. Tubb/Dorrell (1994), 56 u. Tubb (2005), 120. 
169 Vgl. Pritchard (1985), 60-68, 86-87; Tubb/Dorrell (1994), 52-59; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 22. 25 inkl. Fig 12 u. Tubb (2005), 117-122. 
170 Vgl. Tubb (1989), 541; (1997), 455. 
171 Vgl. Tubb (1997), 455. 
172 Vgl. Tubb (1986), 212; Pritchard (1993), 1296 und s. auch Geraty/Willis (1986), 67; Nunn (2000), 233 inkl. Abb. 23 u. Bienkowski (2001b), 

354f. inkl. Fig. 10.7. Ein Foto des gepflasterten Innenhofs mit Suchschnitt findet sich z.B. bei Tubb (2005), 119. 
173 Vgl. Tubb/Dorrell (1991), 75 und s. auch das Foto eines potentiellen Kalkbrennofens (Stratum III) in Tubb (2005), 119. 
174 Vgl. Bienkowski (2001), 355. Außerdem gab es ein Abwassersystem, dass das Regenwasser von innen nach außen führte, vgl. Pritchard 

(1985) und s. auch Nunn (2000), 233. 
175 Vgl. Pritchard (1985), 79.86; Tubb (1989), 541; (1990a), 95 und s. auch Bienkowski (2001b), 359f. 
176 Vgl. Tubb (1997), 455. 
177 Vgl. Tubb (2005), 80. 
178 Vgl. z.B. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 25 inkl. Fig. 12; Tubb (2005), 64 inkl. Taf. 8.121 und s. auch Nunn (2000), 110.233 u. Bienkowski 
(2001b), 359. 
179 Vgl. Tubb (1990a), 107, Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 21-23; (1997), 66 und s. auch Bienkowski (2001b), 359. 
180 Vgl. Tubb (2005), 121. 
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Eigene Beurteilung: Insgesamt betrachtet halte ich die durchaus nachvollziehbaren siedlungsgeschichtlichen Über-

legungen Tubbs für etwas zu `abenteuerlich´. M.E. ist die Interpretation Hübners zu bevorzugen, der davon ausgeht, 

dass der Tall as-Sa‛īdīya in der PZ (und in der hell. Zeit) als ein regionales Zentrum fungierte.
181

 

 

 

Tall ʿAmmatā (2085.1829): Tall ʿAmmatā zeigt eine sich ähnlich schnell ändernde Varietät und Intensität der Nut-

zung wie der Tall Dēr ʿAllā. In der abgegrabenen EZ 2-Schicht wurden u.a. Hausreste (Steinfundamente inkl. 

Lehmziegelaufbau), diverse berufsbezogene Installationen und Einzelfunde sowie Asche- und Schlemmschichten 

entdeckt.
182

 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 
SBZ 2/EZ 1: Bislang keine konkreten Aussagen möglich.

183
  

EZ 1-EZ 2a 
EZ 1-2a-Phase auf Hügel A (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.)

184
: Die Ausgrabungsergebnisse zur EZ 1 sind (mit Ausnah-

me diverser Strukturen, die 220 m nordwestlich des Haupttalls auf einem kleinen Hügel gefunden wurden) noch 

nicht veröffentlicht.
185

 Bei den bereits veröffentlichten Strukturen handelt es sich a) um ein ca. 24 x 12.60 m großes 

Gebäude, das sich aus drei Räumen zusammensetzt, b) um einem ca. 24 m langen und 16 m breiten Vor-Hof und c) 

um eine 1,20 m dicke Umfassungsmauer aus Lehmziegeln.
186

 

Zu den drei Räumen:  

Der zentrale 2.25 x 2.50 m große und durch eine Tür (0.97 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 100) 

war zur Hälfte mit Steinen und zur anderen Hälfte mit Lehmziegeln gepflastert.
187

 

Der westliche 2.50 x 4.60 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 

102) hatte an zwei Mauern niedrige Bänke. Eine eingelassene/eingebettete Steinschale befand sich am Ende einer 

der Bänke. Eine birnenförmige Grube (0.70 m Durchmesser, 1.90 m tief) war in den Fußboden gegraben.
188

 

Der östliche 2.50 x 2.70 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 101) 

enthielt viel Keramik (s.u.), die ins 10. Jh. v.Chr. zu datieren ist – inkl. diverser Vorratskrüge, Kratere, bemalter 

Pilger-Flaschen
189

, Schalen und Becher/Kelche
190 sowie eines 0.60 m hohen, viereckigen/zylindrischen und gefens-

terten Weihrauchständers
191

. 

Zum Vorhof: Was den Vorhof (Nr. 103) betrifft, wurden fünf Phasen entdeckt. Kennzeichnend für die Phasen waren 

diverse, sich aus Asche, Holzkohle, Scherben, Tierknochen sowie aus Getreideresten zusammensetzende Schich-

ten.
192

 Im Vorhof wurden diverse Brotöfen unterschiedlicher Siedlungsphasen gefunden sowie ein 2.00 x 1.50 m 

großer und mindestens 0,60 m hoher Steintisch (Altar?) aus Phase I (= Dēr ʿAllā F).
193

 Außerdem wurde hier auch 

ein Schachtgrab entdeckt (Durchmesser oben: 0.80m; Tiefe 2.30m). Es enthielt die Überreste von drei Männern – 

alle ca. 25 Jahre alt; allerdings keine Grabbeigaben.
194

 

Zur Funktion des o.g. Gebäude-Hofkomplexes: Die Funktion des Gebäude-Hofkomplexes ist umstritten. Unter Be-

trachtung von potentiellen Parallelen in Bet-Schean, Lachisch, Megiddo, Taanach und Dēr ʿAllā interpretiert Yassi-

ne das Gebäude und den Hof als ein offenes Hofheiligtum mit sieben Phasen des Gebrauchs (entsprechend Dēr ʿAllā 

Phasen F-K).
195

 Gemäß Steen (2004), 63f. gibt es keine wirklichen Parallelen. Ihrer Meinung handelt es sich bei der 

von Yassine ausgegrabenen Struktur um ein Bauernhaus (wahrscheinlich mit Hauskult). Was die Keramik betrifft, 

ist nur der Weihrauch-Ständer wirklich kultisch.
196

 

Der mittlere Raum (mit der Stein-Lehm) Pflasterung wurde evtl. für handwerkliche Zwecke oder im Winter als Stall 

genutzt. Der östliche Raum hatte eine klare Haushalts- und Vorratsfunktion.
197

 Der westliche Raum könnte die 

Utensilien des Hauskultes enthalten haben. Als kennzeichnend für ganz verschiedene Epochen der Region sind die 

                                                 
181 Vgl. Hübner (2005b), 129. 
182 Vgl. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 181f. 
183 Yassine (1989) weist darauf hin, dass, was die SBZ betrifft, nur häusliche Installationen, aber keine architektonischen Strukturen gefunden 

wurden, vgl. Strange (2001), 298. Obwohl bislang keine wirklich konkreten Ausgrabungsergebnisse vorliegen, geht E. van der Steen von einer 

bedeutenden Ortschaft aus, die eine besondere geschichtliche Rolle gespielt haben könnte, vgl. Steen (2004), 234. 
184 Vgl. Yassine (1988b), 115; (1989), 381; McCreery/Yassine (1997), 444 und s. auch Zwickel (1990), 2018; Sauer/Herr (1997), 233 u. Steen 

(2004), 63f. 
185 Vgl. Yassine (1988b), 115. 
186 Vgl. Yassine (1988b), 115.117. 
187 Vgl. Yassine (1988b), 116f. inkl. Fig. 1. 
188 Vgl. Yassine (1988b), 117 inkl. Fig. 1. 
189 Vgl. Yassine (1988b), 121f. inkl. Fig 2 (Nr. 1-2).124.133 (Pl. 6 A-F). 
190 Vgl. Yassine (1988b); 123 inkl. Fig 3 (Nr.4-5).125.134 (Pl. 7 E-F). 
191 Vgl. Yassine (1988b), 124f. inkl. Fig. 4 (Nr. 2).135 (Pl. 8). 
192 Vgl. Yassine (1988b), 118f.121. 
193 Vgl. Yassine (1988b), 118f. 
194 Vgl. Yassine (1988b), 119. 
195 Vgl. Yassine (1988b), 119-121. 
196 M.E. könnten mit Yassine auch die beiden Becher/Kelche kultisch genutzt worden sein, vgl. Yassine (1988b), 117.123 inkl. Fig 3, Nr.4-5. 
197 S. auch Yassine (1988b), 117. 



 77 

Brotöfen im Vorhof einzustufen. Wahrscheinlich wurden die Haushaltstätigkeiten im Hof erledigt (zumindest im 

Sommer). Insgesamt ist die Interpretation Steens als die überzeugendere Interpretation einzustufen. 

Keramik: Zur Keramik ist bereits oben einiges gesagt. Hier ist deshalb nur noch folgende Ergänzung erforderlich: 

Gemäß Sauer und Herr befinden sich unter den in Tall al-Mazār gefundenen Keramikresten ins 11. Jh. v.Chr. zu 

datierende Gefäße, von denen manche von der Phönizischen Küste und einzelne aus Ägypten stammen. Hierbei 

handelt es sich offensichtlich um Importware.
198

 

Zum Ende des Gebäude-Hofkomplexes: Fortbestand bis ins späte 10. Jh. v.Chr. Die Berechnung der danach erfolg-

ten Zerstörung basiert auf der Keramikbestimmung. Evtl. könnte die Zerstörung im Rahmen des Palästina-Feldzuges 

Schischaks/Schoschenqs I. stattgefunden haben.
199

 

EZ 2b 
EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.)

200
: Evtl. fungierte der Tall al-Mazār (Haupthügel) in dieser Zeit als ein administrati-

ves Zentrum. 

Zur Architektur, den Installationen und den Einzelfunden der EZ 2b-Phase V: Großes Gebäude mit rechteckigen, 

steingepflasterten Innenhof in der Mitte (administratives Zentrum?). Zum Gebäude gehörten Räume wie z.B. Raum 

Nr. 503 inkl. Webegewichte, Vorratskrüge mit Getreide (Weizen) gefüllt, einer Badewanne, sowie Raum Nr. 504 

inkl. eines Bierkruges mit dem Relief der Göttin Astarte.
201

 Außerdem wurde eine Vielzahl von Tierknochen (haupt-

sächlich Gazellenknochen) in den Räumen und im Hofbereich gefunden.
202

 

Zum Ende der EZ 2b-Phase V: Am Ende des 8. Jh.s v.Chr. wurde die EZ 2b-Phase V durch einen Brand zerstört. 

Möglicher Hintergrund: die Invasion Sanheribs um 701 v.Chr.
203

 

EZ 2c 
EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.)

204
: Nach der Zerstörung des administrativen Zentrums am Ende des 8. Jh.s v.Chr. 

fungierte der Tall al-Mazār (Haupthügel) zu Beginn des 7. Jh.s v.Chr. als kleine (für Wohnzwecke genutzte) Resi-

denz.  

Zur Architektur, den Installationen und den Einzelfunden der EZ 2c-Phase IV: Im frühen 7. Jh. v.Chr. wurden im 

Bereich des späteren EZ 2c-Phase-III Palast-Forts (s.u.) eine Reihe von ganz ähnlich konstruierten und ausgerichte-

ten Gebäuden/Räumen errichtet (allerdings waren die Mauern noch bei weitem dünner und anspruchslo-

ser/bescheidener als die des später gebauten Palastforts der EZ 2c-Phase III).
205

 Auch einige Phase-III-Hofbereiche 

(Nr. 315) waren bereits zur Zeit des Stratum IV in Gebrauch.
206 

Die Tatsache, dass in den Räumen dieses Komple-

xes diverse Wohnutensilien (wie z.B. `Tabune´, Kochtöpfe, Vorratsgefäße und Getreide) gefunden wurden, lässt 

darauf schließen, dass die Häuser wahrscheinlich privat (als private Residenzen) und noch nicht militärisch oder 

öffentlich genutzt wurden.
207

 

Zum Ende von EZ 2c-Phase IV: Das Ende der EZ 2c-Phase IV verlief offensichtlich friedlich – zumindest wurden 

keine Zerstörungen nachgewiesen.
208

 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. v.Chr.)
209

: In der EZ 2c-Phase III war die Besiedlung des Tall al-Mazār (Haupthügel) 

durch ein (von einem ammonitischen König namens `HSL´L´ gebautes) `Palastfort´ geprägt. Der Name des Königs 

ist durch ein im Gebäude gefundenes Ostrakon bezeugt.
210

 Zu diesem Fort gehörten Vorratslager mit Keramik-

Containern, in denen Getreide und Oliven-Öl aufbewahrt wurde.
211 

Allerdings wurden Umbaumaßnahmen nachge-

wiesen, die darauf hindeuten, dass das Fort im letzten Abschnitt der EZ 2c-Phase III einen Funktionswechsel erfuhr, 

nach welchem es nur noch als Wohngebäude fungierte.
212

 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase III: Bei dem bereits oben erwähnten ammonitischen `Palastfort´ handelt es sich um 

eine (im Bereich der ehemaligen Stratum IV-Häuser errichtete) große Struktur, die aufgrund ihrer exponierten Lage 

eine hervorragende Übersicht über das zentrale Jordantal bot. Sie bestand aus einem ca. 10 x 15 m großen Podium, 

das von einer 1.70 m starken Lehmziegelmauer umgeben war und drei große Räume sowie eine große Vorhalle 

aufwies.
213

 Außerdem gab es eine Treppe, die vom östlichen Bereich des Podiums zu einer niedrigeren Ebene führte, 

auf der sich noch vier weitere Räume (310-313) befanden.
214

 Westlich der Räume 310-313 lag ein evtl. im assyri-

schen Stil gebauter, unbedachter Mittelhof (Nr. 316).
215

 Darüber hinaus gab es nördlich des Palast-Forts einen weite-

                                                 
198 Vgl. Sauer/Herr (1997), 231-235. 
199 Vgl. Yassine (1988b), 121; Groot (1993), 989-990 u. McCreery/Yassine (1997), 444. 
200 Vgl. Yassine (1988a), 90-92.100-102 (Pl. VII-IX) u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
201 Vgl. Yassine (1988a), 91; (1989); 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
202 Vgl. Yassine (1988a), 92 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
203 Vgl. Yassine (1988a), 92; (1989), 382; McCreery/Yassine (1997), 443 u. Ji (1997), 22. 
204 Vgl. Yassine (1988a), 89f.; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
205 Vgl. Yassine (1988a), 90. 
206 Vgl. Yassine (1988a), 90. 
207 Vgl. Yassine (1988a), 90; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
208 Vgl. Yassine (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
209 Vgl. Yassine (1988a), 84-88 inkl. Fig. 6+7.97 (Pl. IV1-3). 99 (Pl. VI 1-3); (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
210 Zu den anderen ammonitischen Ostraka aus Stratum III vgl. Yassine/Teixidor (1988), 139f. 
211 Vgl.Yassine (1988a), 87f.; (1989), 382. 
212 Vgl. Yassine (1988a), 87. 
213 Vgl. Yassine (1988a), 85; (1989), 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
214 Vgl.Yasssine (1988a), 85.87 inkl. Fig. 7; (1989), 382. 
215 Vgl. Yassine (1988a), 85f. inkl. Fig. 6. 
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ren (bereits aus der EZ 2c-Phase IV stammenden) Hof (Nr. 315), der in der EZ 2c-Phase III lediglich etwas vergrö-

ßert worden war. Da er auf dem gleichen Bodenniveau lag wie auch alle anderen, unterhalb des Podiums liegenden 

Räumlichkeiten der EZ 2c-Phase III, konnte er problemlos in das (in der EZ 2c-Phase III neu entstandene) architek-

tonische Gesamt-Ensemble eingefügt werden.
216

 Der im letzten Abschnitt der EZ 2c-Phase III erfolgte Funktions-

wechsel vom Fort zum reinen Wohngebäude wird daran ersichtlich, dass in die vier oberen Podiums-Räume (insbe-

sondere in die Vorhalle) Trennmauern eingefügt wurden – vgl. hierzu die Mauern der Räume 305-308. Dabei wur-

den die (auf diese Weise) neu entstandenen, kleineren Räume v.a. für Wohnzwecke (insbesondere zum Kochen und 

zum Weben) genutzt.
217 

 

Außerdem wurden im letzten Abschnitt der EZ 2c-Phase III auch die unteren Räume (310-313) für verschiedene 

Haushaltszwecke genutzt, und zwar zur Vorratshaltung von Lebensmittel, zum Zerlegen von Fleisch (v.a. in Raum 

311, wo viele Rinderknochen gefunden wurden), zum Kochen sowie als Aufbewahrungsraum für Werkzeuge und 

zum Weben.
218

 

Zum Ende der EZ 2c-Phase III: Anfang des 6. Jh.s. v.Chr. wurde das Stratum III-Palast-Fort durch einen Brand 

zerstört (eventuell 582 v.Chr. durch Nebukadnezar II.).
219

 Die Bewohner hatten Zeit zu fliehen (keine skelettären 

Überreste), waren allerdings unfähig ihren Besitz (Vorräte, Pferdefigurinen, Figurinen in Gestalt anderer Tiere
220

 

etc.) mitzunehmen.
221

 

EZ 2c-PZ 

EZ 2c/PZ-Phase II des Haupthügels (spätes 6.-5. Jh. v.Chr.):
222

 In dieser Phase fungierte der Haupthügel des Tall 

al-Mazār als eine ammonitische/persische Soldatenwohnsiedlung. 

Zur Architektur der EZ 2c/PZ-Phase II: Der Beginn des 5. Jh.s v.Chr. ist durch massive Auffüll- und Einebnungsar-

beiten der zerstörten Stratum III-Ebene markiert. Darüber wurden zahlreiche, einheitlich geplante, aber schlecht 

gebaute Lehmziegelräume und Höfe (inkl. diversen Tabunen) gefunden, die wahrscheinlich als bescheidene privat 

genutzte Häuser fungierten.
223

 

Zur Keramik der EZ 2c/PZ-Phase II: Hierzu gehört ein in das 5. Jh. v.Chr. zu datierende Ostrakon mit den Gottes-

namen `Milkom´ und `El´.
224

 

Zu den Einzelfunden der EZ 2c/PZ-Phase II: Die Objekte vom Tall (militärische Ausrüstung, insbes. Waffen sowie 

Becher, Kannen/Krüge, Schalen und Schmuck aus Bronze und Silber sowie Stempelsiegel) weisen einen deutlichen 

achämenidisch-persischen Einfluss auf.
225

 

EZ 2c/PZ-Phase auf Hügel A (spätes 6.-5. Jh. v.Chr.): Nach einem 400jährigen Siedlungshiatus im späten 6. und 

im 5. Jh. v.Chr. wurde auch der unweit des Haupthügels lokalisierte Hügel A erstmalig wieder genutzt – diesmal 

allerdings nicht als Hofheiligtum bzw. Gehöft, sondern als Friedhof.
226

 Die meisten Gräber waren ausgesprochen 

reich ausgestattet.
227

 Dabei lassen die Grabbeigaben, die bei vielen bestatteten Männern gefunden wurden (hierzu 

gehören eiserne Bogen- und Speerspitzen, Schwerter, Messer etc.) darauf schließen, dass es sich bei ihnen wahr-

scheinlich um Krieger/Soldaten der oben erwähnten Phase II-Soldatenwohnsiedlung handelte. 

Ein zeitlich – und auch was die Ausstattung betrifft – ganz ähnlicher Friedhof wurde am Tall as-Sa‛īdīya gefunden 

(s.o). Hier schlossen die Ausgräber (auf der Grundlage der Grabbeigaben) auf eine ägyptisch stämmige Bevölke-

rung, wobei sie darauf verweisen, dass es sich evtl. auch im Zusammenhang mit den beim Tall al-Mazār bestatteten 

Menschen um Ägypter handeln könnte – zumal dort auch ganz ähnliche (ägyptisch anmutende) Bestattungsbräuche 

nachgewiesen worden seien.
228

Allerdings gehen die Ausgräber dieses Friedhofs von deutlich achämenidisch-

persischen Einflüssen aus.
229 

Phase I (4. Jh. v.Chr.)
230

: In dieser Phase fungierte der Haupthügel des Tall al-Mazār als Kornspeicher (inkl. zahl-

reicher Löcher, Gruben und Silos).
231

 

 

 

Tall ʿAdlīya (2081.1803) 
SBZ 2/EZ 1 u. EZ 1: Bislang sind noch keine konkreten Aussagen möglich. Allerdings ist es m.E. denkbar, dass 

die umfangreichen Architekturreste der Phase 1
232

 (inkl. der Reste einer Befestigung) der (späten) EZ 1 und nicht 

                                                 
216 Vgl. Yassine (1988a), 85. 
217 Vgl. Yassine (1988a), 86f. inkl. Fig. 6f. 
218 Vgl. Yasssine (1988a), 85; (1989), 382. 
219 Vgl. Yassine (1988a), 88; (1989), 382. 
220 Vgl. Yassine (1988a), 106 (Pl. XIII 1-4). 
221 Vgl. Yassine (1988a), 88; (1989), 382. 
222 Vgl. Yassine (1988a), 79-84; (1989), 382; McCreery/Yassine (1997), 443 und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
223 Vgl. Yassine (1988a), 79-81; (1989), 382. 
224 Vgl. Yassine/Teixidor (1988), 141 und s. auch Bienkowski (2001b), 360. 
225 Vgl. Yassine (1988a), 81f.; (1989), 382. Zum Teil wurden die beliebten persischen Metallformen auch mit Hilfe anderer Materialien (wie z.B. 

Glas, Alabaster und Ton) nachgeahmt, vgl. Yassine (1988a), 82.84 
226 Vgl. Yassine (1984), 4f.12-14; (1989), 383; Groot (1993), 990f.; McCreery/Yassine (1997), 443f. und s. auch Gass (2005), 499. 
227 Vgl. Yassine (1984), 9f.11 und s. auch Nunn (2000), 224 u. Bienkowski (2001b), 358f. 
228 Vgl. Tubb (2005), 121. 
229 Vgl. Yassine (1988a), 81-84; (1989), 382. 
230 Vgl. Yassine (1988a), 78f.; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443f. 
231 Vgl. Yassine (1988a), 78f.; (1989), 382f. 
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(noch) früheren Zeiten, wie z.B. der (evtl. per Survey nachgewiesenen, aber nur schwach bezeugten) FBZ zuzuord-

nen sind. 

EZ 2-Phase 2
233

: Hierzu gehören zwei gut erhaltene Häuser, die nach der gleichen Bauart der Phase 1-Häuser ge-

baut waren sowie ein großer dazwischen liegender Hof. Dabei lassen die offenbar immer wieder durchgeführten 

Renovierungs- und Wiederaufbaumaßnahmen sowie die große Anzahl der gefundenen Hofschichten auf eine lange 

und kontinuierliche Besiedlung während der EZ 2 schließen.  

Zum Ende der EZ 2 (Phase 2)-Besiedlung: Die Tatsache, dass die EZ 2-Besiedlung der Phase 2 durch eine plötzli-

che Zerstörung beendet wurde, lässt sich aus einer Brandschicht und aus der großen Menge von (in einem Raum 

zurückgelassenen) Vorratskrügen schließen.  

Nach einem gewissen Siedlungshiatus kam es in Phase 3 zu einem Wiederaufbau einiger Wohneinheiten über und 

zwischen den Ruinen von Phase 3. Die Phasen 4 u. 5
234

 sind in die römische Zeit zu datieren. 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 
SBZ 2/EZ 1: In Bezug auf die SBZ 2/EZ 1 ist zwischen den Phasen E u. F bzw. 12-13 und den Phasen G u. H bzw. 

13 (Tall Dēr ʿAllā als Festung) zu differenzieren. Während der Tall Dēr ʿAllā in den Phasen E und F bzw. 12-13 die 

Funktion eines Heiligtums hatte, fungierte er in den Phasen G und H bzw. 13 als Festung.
235

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F bzw. 12-13 (spätes 13. Jh.- ca. 1150 v.Chr.): Wie bereits erwähnt waren diese 

beiden Phasen dadurch geprägt, dass es zu dieser Zeit ein Heiligtum auf Tall Dēr ʿAllā gab.
236

 Gemäß Franken sollte 

dieses Heiligtum die Funktion Dēr ʿAllās als ein Handelszentrum zwischen Gilead und Ägypten sanktionieren.
237

 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12 (spätes 13. Jh. bis ca. 1180 v.Chr. – Datierung per C
14

-Methode und 

mit Hilfe einer Kartusche der ägyptischen Königin Tausert, die von 1188-1186 v.Chr regierte)
238

: In dieser Zeit war 

das Heiligtum durch sog. `Schatzkammern´ umgeben; inkl. Keramik und anderer Gegenstände, die im Heiligtum 

gebraucht wurden, außerdem wurden Diensträume, Küchen u. Vorratsräume gefunden.
239

 

Zur Keramik der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12: Was die Keramik der Phase E betrifft sind deutliche Ver-

änderungen gegenüber der SBZ 2-Phase D-Keramik erkennbar – möglicher Hintergrund gemäß Steen (2004): Neue 

Töpfer an den alten (außerhalb Dēr ʿAllās gelegenen) Keramik-Produktionsstätten.
240

  

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12: Das Heiligtum der Übergangsphase E bzw. 12 wird durch 

ein Erdbeben bzw. durch eine mit diesem Erdbeben im Zusammenhang stehende Feuersbrunst zerstört.
241

 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase F bzw. bereits 13 (ca. 1180-1150 v.Chr.)
242

: Nachdem die bereits in Angriff 

genommenen Wiederaufbaumaßnahmen durch ein zweites Erdbeben gestoppt wurden, werden alle weiteren Bemü-

hungen eingestellt: Das Heiligtum bleibt zerstört.
243

 

Zur Bevölkerung des Tall Dēr ʿAllā in den Phasen E-F bzw. 12 und 13: Gemäß Steen gibt es deutliche Anzeichen 

dafür, dass es während der beiden Übergangs-Phasen E und F zu einem Zustrom neuer, wahrscheinlich vom Am-

man-Plateau stammender Handwerker (Töpfer) gekommen sei, welche die alten (außerhalb Dēr ʿAllās gelegenen) 

Keramik-Produktionsstätten Dēr ʿAllās weiterbenutzten (s.o.).
244

 Dahingegen habe es allerdings bzgl. der Bewohner 

des Talls selbst keine Veränderungen gegeben. Die Menschen, die den Tall in den Phasen E u. F bewohnten, waren 

mit großer Wahrscheinlichkeit die Gleichen, die auch schon in der Phase D auf ihm lebten.
245

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.): Wie bereits oben erwähnt, waren die beiden 

Phasen G-H (bzw. 13) dadurch geprägt, dass der Tall Dēr ʿAllā zu dieser Zeit einen Funktionswechsel erfuhr und als 

Festung fungierte. 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase Phase G bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.)
246

: Die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase G hat 

einen Aufriss, der sich komplett von den vorangehenden Aufrissen unterscheidet: Östlich und westlich der Cella 

wurden Mauern (einige aus zwei Reihen Ziegeln bestehend) sowie Böden und Höfe gefunden. Westlich der Cella 

wurde ein Gebäude mit Doppelmauern gefunden. Fazit: Auffällige Architektur- und Funktionsveränderung vom 

Heiligtum zur `Festung´.
247

 

                                                                                                                                                             
232 Vgl. Kaptijn/Petit/Grootveld et al. (2005), 94f. 
233 Vgl. Kaptijn/Petit/Grootveld et al. (2005), 94f. 
234 Vgl. Kaptijn/Petit/Grootveld et al. (2005), 94f. 
235 Vgl. Steen (1997), 81 (Tab. 1); (2004), 69. 
236 Vgl. Kooij (2001), 296 (Tabl. 1) u. Steen (2004), 61. 
237 Vgl. Franken (1992b), 30f.; Kooij (1993), 339f. und s. auch Strange (2001), 299. 
238 Vgl. Homès-Frédéricq/Franken (1986), 133.140; Franken/Ibrahim (1989), 203; Franken (1992b), 30f.; Kooij (1993), 339; (2006), 204.224; 

Noort (1994), 120f.; Bienkowski (1996), 9; Philip (1996), 106;Steen (1997), 81; (2004), 62.171; Strange (2001), 292.305 (inkl. Abb 12) u. Fi-

scher (2006c), 241. 
239 Vgl. Franken (1992b), 163ff u. Steen (1997), 81; (2004), 171. 
240 Vgl. Steen (1997), 91. 
241 Vgl. Franken (1992b), 176; Kooij (1993), 339; Ibrahim/Kooij (1997), 105 u. Steen (1997), 81. 
242 Vgl. P.M. Fischer (2006c), 241 u. Kooij (2006), 204.224. 
243 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij (1993), 340 u. Steen (1997), 81; (2004), 171. 
244 Vgl. Steen (1997), 91. 
245 Vgl. Steen (2004), 172. 
246 Vgl. Kooij (2006), 224. 
247 Vgl. Steen (1997), 81f.; (2004), 62.171. 
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Zur Keramik der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase G: Gewisse Funktionsveränderungen sind zu erkennen: luxuriöse 

oder zeremonielle Gefäße wie Kelche/Becher (`chalices´) und Schöpfkellen (`dippers´) verschwinden; kaum Vor-

ratskrüge – dafür umso mehr Vorratskästen (`bins´); mehr Haushaltsgefäße wie Kochtöpfe, tiefe Schalen, große 

offene Schalen – die Keramikanalyse bestätigt den o.g. Funktionswechsel vom Heiligtum zur Festung. Die Tatsache, 

dass es in Phase G (was die Keramik betrifft) keine grundlegenden Technologie- und/oder Morphologieänderungen 

gegeben hat, spricht gemäß Steen für den Fortbestand der alten Keramikproduktionszentren und das Fortwirken der 

`alten´ Töpfer, die in den SBZ 2/EZ 1-Phasen E-F die alten Phase D-Töpfer verdrängt haben.
248

 

Zum Ende der SBZ 2-EZ 1-Übergangsphase G: Die Übergangsphase G wurde durch eine Feuersbrunst zerstört.
249

 

Zur letzten SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.): Diese letzte Übergangsphase bestand aus 

einem turmähnlichen Gebäude, das über den Phase G-Resten westlich der Cella gefunden wurde.
250

 Fazit: Gewisse 

Architekturveränderungen gegenüber Phase G, jedoch mit gleicher, nur noch intensivierter Funktion als eine Fes-

tung.
251

 

Zur Vorratshaltung: Vorratsbehältnisse/-Kästen wie in der vorausgehenden Phase G.
252

 

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H: Die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H wurde ca. 1150 v.Chr. durch 

eine Feuersbrunst zerstört. Danach wurde die Ortslage kurz (vielleicht für 20-25 Jahre) verlassen.
253

 

Gesamtfazit zu den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H: Es gibt es keine Anzeichen, dass die Phase G u. H-

Strukturen religiöse Funktion hatten oder dass sie irgendwie mit dem Heiligtum verbunden waren. Außerdem sind 

die Strukturen zu mächtig, als dass es sich bei ihnen um Bürgerhäuser gehandelt haben kann. Stattdessen kann da-

von ausgegangen werden, dass Dēr ʿAllā in den beiden SBZ 2/EZ 1 Übergangsphasen G u. H tatsächlich die Funkti-

on einer `kleinen Festung´ hatte.
254

 

Zur Bevölkerung der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H: Gemäß Steen ist es durchaus möglich (aber nicht erfor-

derlich), dass nach der endgültigen Zerstörung des Heiligtums in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase F in den SBZ 

2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H eine neue Bevölkerung ansässig wird.
255

 

EZ 1: Die EZ 1-Besiedlung des Tall Dēr ʿAllā kann in zwei Perioden unterteilt werden, und zwar a) in die EZ 1a-

Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.) und b) in die EZ 1b-Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.).
256

 Während der Tall 

Dēr ʿAllā in den EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.) als ein saisonales Lager von neuen, zunächst noch 

handwerklich, danach ausschließlich agro-pastoral ausgerichteten Bevölkerungsgruppen und evtl. auch wieder als 

ein Heiligtum fungierte, war er in den EZ 1b-(2a?)Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.) durch eine von Anfang an 

geplante Siedlung geprägt, in der (wahrscheinlich immer noch agro-pastoral ausgerichtete) jetzt aber dauerhaft sess-

hafte Bevölkerungsgruppen lebten. 

Zu den EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.)
257

: Die früheste EZ 1-Phase A folgte der spätesten SBZ 2/EZ 1-

Übergangsphase H sehr schnell;
258

 wobei es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Neuankömmlinge/neuen Siedler 

der Grund für die Zerstörung der vorigen Besiedlung waren.
259

 Kennzeichnend für die verschiedenen Phasen der EZ 

1a (A-D) ist, dass der Tall nun nicht mehr als Festung fungierte, sondern durch seine neuen, in sporadisch gebauten 

Unterkünften (wie z.B. wiederhergestellten und umgebauten Ruinen sowie in Zelten)
260

 lebenden Bewohner als 

temporäre Wohn- und Arbeitsstätte genutzt wurde.
261

 Dabei sprechen diverse Indizien dafür, dass die Bewohner, 

nach dem sie anfänglich z.T. noch handwerklich ausgerichtet waren (s. hierzu die Schmelzöfen aus Phase B), an-

schließend primär von der Viehzucht und dem Ackerbau lebten. Außerdem liegen diverse Indizien dafür vor, dass 

der Tall in den EZ 1a-Phasen A-D (nach einer Unterbrechung in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H) zeitwei-

se auch wieder als Heiligtum genutzt wurde. Begründung: Es wurde eine große Zahl von Räuchergefäßen gefunden; 

außerdem zwei große Mauern in Square M (Steen in Druck), die Teile eines neuen Heiligtums gewesen sein könn-

ten.
262

 

Zu den Besonderheiten der einzelnen EZ 1a-Phasen A-D: 
Besonderheit der EZ 1a-Phase A: Diese Phase bestand nur für eine kurze Zeit.

263
 

                                                 
248 Vgl. Steen (1997), 82.89; (2004), 173. 
249 Vgl. Steen (1997), 81; (2004), 62.171; P.M. Fischer (2006c), 241 u. Kooij (2006), 204. 
250 Vgl. Steen (1997), 81.91; (2004), 62.171. 
251 Vgl. Steen (2004), 171f. 
252 Vgl. Steen (1997), 81; (2004), 171. 
253 Vgl. Steen (2004), 171f.186 u. Kooij (2006), 204. 
254 Vgl. Steen (1997), 81.91; (2004), 62.171. 
255 Vgl. Steen (1997), 89; (2004), 186. 
256 Vgl. Kooij (1993), 340 (2001), 296 (inkl. Tab. 1); (2006), 224 und s. auch Franken (1969), 25f.; Kooij/Ibrahim (1989), 80f.; u. Steen (2004), 
62.172 sowie H. Weippert (1988), 329 u. Herr/Najjar (2001), 325.329. 
257 Die EZ 1-Phasen A-D wurden auf einer Fläche von 200-250 m2 am Nordhang des Talls ausgegraben, vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 80. 
258 Vgl. Franken (1969), 20 u. Steen (2004), 62. 
259 Vgl. Franken (1969), 20 u. Steen (1997), 82; (2004), 62. 
260 Vgl. Franken (1964), 418f.; (1969) 33-43; Kooij (1986), 34f.; (1993), 340; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989), 80; Steen 

(1997), 82; (2004), 63.171f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 329. 
261 Vgl. Steen (2004), 173. 
262 Vgl. Franken (1969), 20.34; (1992a), 128; (1997), 138; (1999), 191 und s. auch Steen (2004), 62f. 
263 Vgl. Franken (1969), 25.33-35. 
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Besonderheiten der EZ 1a-Phase B: Drei in einer Abfolge übereinander gebaute Schmelzöfen mit ca. 1 m dicken 

Umfassungsmauern und über 4 m
2
 großen Kombustionskammern, deren Öffnungen nach Norden hin ausgerichtet 

waren.
264

 Interpretationen: 

a) Franken brachte die Schmelzöfen mit der Kupfer- oder Bronzeindustrie in Verbindung.
265

 

b) Steen stellt diese Interpretation in Frage. Neue Ausgrabungen der Phase B haben die Nutzung der Schmelzöfen 

als Metallschmelzöfen sehr unwahrscheinlich gemacht (persönliche Beobachtung Steen). Die tatsächliche Funktion 

der Brennöfen ist allerdings noch nicht klar.
266

 

Besonderheiten der EZ 1a-Phase C: Phase C endete mit einem Erdbeben, bei dem auch Menschen verunglückt sind 

(in einer durch das Beben entstandenen Erdspalten wurde ein menschliches Skelett gefunden – ansonsten wurden 

am Tall Dēr ʿAllā kaum Skelette gefunden).
267

 Nach dem Erdbeben sollen auch die Bronzeschmiede weggezogen 

sein.
268

 

Besonderheiten der EZ 1a Phase D: Einige Wiederaufbauten endeten mit einem schweren Feuer, bei dem auch ein-

gelagertes Brennmaterial (Holz) verbrannte. 1 Brotbackofen.
269

 

Zu den EZ 1b-Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.)
270

: Nach den EZ 1a Phasen A-D sahen die EZ 1b-Phasen E-L 

das gewaltlose
271

 Kommen einer neuen, nicht mehr nur saisonal sesshaften, sondern ganzjährig/dauerhaft sesshaften, 

agro-pastoral ausgerichteten Population, durch die es zur Gründung einer von Anfang an geplanten Ortschaft (inkl. 

zum Teil schwerer Mauern) kam.
272

 

Architektur der EZ 1b-Phasen E-L: Im Gegensatz zu den EZ 1a-Phasen A-D wurden in den EZ 1b-Phasen E-L rela-

tiv viele Gebäude nachgewiesen. Die meisten dieser – zumeist sehr einfach konstruierten und nur teilweise ausge-

grabenen – Gebäude bestanden aus einschaligen Ziegelmauern mit Schilf-/Reetfundament.
 
Einzelne Ausnahmen 

bilden z.B. ein zu Phase H gehörendes Gebäude mit starken Mauern (und unbekannter Nutzung) sowie eine zu Pha-

se K gehörende dicke ost-westwärts verlaufende Mauer, die gemeinsam mit einem ebenfalls zu Phase K gehören-

dem runden Lehmziegelturm (7 m Durchmesser) eine Stadtmauer mit Tor gebildet haben mögen.
273 

Eventuell ist 

diese Befestigung allerdings erst zu Beginn der EZ 2a entstanden.  

Zu den Straßen der EZ 1b-Phasen E-L: Zwischen den Gebäuden wurden diverse (z.T. mit Schilf-/Reetlagen bedeck-

te) Gassen gefunden.
274

 

Zu den Installationen der EZ 1b-Phasen E-L: In den Phasen F, G, J und K wurden Brotbacköfen (`Tabune´) gefun-

den.
275

 

Zur Keramik der EZ 1b-Phasen E-L: Die Keramik von Phase E ähnelte derjenigen der vorangehenden Phasen, ent-

wickelte sich aber unabhängig von ihnen. Sie war nicht typisch palästinisch, sondern lässt vielmehr auf Beziehungen 

mit dem Osten schließen. Franken datiert diese Keramik ins 11. und 10. Jh. v.Chr.
276

 

EZ 2 

Vorbemerkung: Die archäologischen Resultate zeigen eine große Verschiedenheit der EZ 2-Besiedlungen. Zeitweise 

war die Ortschaft dabei stark besiedelt, zeitweise allerdings auch nur sehr schwach.
277

 Die archäologischen Datie-

rungen sind zwar noch nicht gut fixiert, basieren aber auf C
14

-Ananalysen und zahlreichen typologischen Untersu-

chungen der Artefakte.
278

 

EZ 2a 

EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 1000 v.Chr. per C
14

-Nachweis
279

 sowie evtl. auch manche von Frankens 

EZ-Phasen H-L insbes. K
280

). Phase X zählt zu den 6 stärkeren Nutzungs-Phasen des Talls. Es ist immer noch un-

                                                 
264 Vgl. Franken (1969), 36-40; (1997), 138; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989), 56; Kooij (1993), 340 und s. auch Hübner 

(2005a), 128. 
265 Vgl. Franken (1969), 20f.38-40; (1992a), 128; (1997), 138; Kooij (1986), 34; (1993), 340; R.G. Khouri (1988), 52; Franken/Ibrahim (1989), 
203; Kooij/Ibrahim (1989), 56; Negbi (1990), 212-215 und s. auch Geraty/Willis (1986), 62; Sauer/Herr (1997), 233; Herr/Najjar (2001), 

325.329; Steen (2004), 63; Gass (2005), 443 u. Hübner (2005a), 128. 
266 Vgl. Steen (2004), 63 u. Ibrahim/Kooij (1997), 104. 
267 Vgl. Franken (1969), 32.40-42; (1992a), 128; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989); Kooij (1993), 340 und s. auch Herr/Najjar 

(2001), 329. 
268 Vgl. Franken (1992a), 128. 
269 Vgl. Franken (1969), 42f. u. Kooij (1993), 340. 
270 Vgl. Kooij (1986), 35; (2001), 296 (inkl. Tab. 1) und s. auch Franken (1969), 44-63 (bes. 45) u. Kooij/Ibrahim (1989), 81. Die EZ 1b-Phasen 

E-L wurden ebenfalls am Nordhang des Talls ausgegraben, und zwar auf einer Fläche von 150-300 m2, vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 80. 
271 Vgl. Franken (1969), 21; Kooij (1993), 340 u. Steen (2004), 63.172. 
272 Vgl. Franken (1969), 21.26.45; Steen (1997), 82; (2004), 63 und s. auch H. Weippert (1988), 402. 
273 Vgl. Franken (1969), 21.27.44-63; Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 81; Kooij (1993), 340 und s. auch Sauer/Herr (1997), 
233 u. Herr/Najjar (2001), 329. 
274 Vgl. Franken (1969), 21.28; Kooij/Ibrahim (1989), 81 u. Kooij (1993), 340. 
275 Vgl. Franken (1969), 48.50.56.59. 
276 Vgl. Franken (1969), 21; Kooij/Ibrahim (1989), 81 u. Steen (2004), 63. 
277 Vgl. Kooij (2001), 295-298 (inkl. Tab. 1); (2006), 201. 
278 Vgl. Kooij (2001), 295. 
279 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 80f.; (1991), 28; Kooij (2001), 296 (inkl. Tab. 1) und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. 
280 Ob überhaupt – und wenn ja, wie viele – von Frankens EZ-Phasen H-L der EZ 2a, d.h. dem 10. Jh. v.Chr. zuzurechnen sind, ist bislang nicht 

wirklich klar. Doch liegt es nahe, dass zumindest Phase K dazu gehörte. 
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klar, auf welche Weise diese Siedlungsphase begann, zumindest ist klar, dass der Tall damals schon über 20 m hoch 

war.
281 

Zur Architektur der verschiedenen EZ 2a-Phasen: Eine zu Phase K (wahrscheinlich 10. Jh. v.Chr.) gehörende, ost-

westwärts verlaufende Mauer könnte gemeinsam mit einem (ebenfalls zu Phase K gehörenden) runden Lehmziegel-

turm (7 m Durchmesser) eine Stadtmauer mit Tor gebildet haben.
282

 

Dahingegen war der eigentliche Siedlungsbereich der Phase X durch relativ mächtige und dicht gebaute Lehmzie-

gel-Gebäudekonstruktionen (inkl. eines Vorratsraums mit Vorratsgefäßen) und stellenweise bis zu einen halben 

Meter hohen Ablagerungsschichten geprägt. In den Ablagerungsschichten wurden Tierknochen (v.a. Rinder-

Kieferknochen), große Keramikteile, Lehmziegelfragmente sowie Reste von Brotbacköfen und die Knochenreste 

von zwei Kindern gefunden. Z.T. konnten einige (mit Dacheinstürzen) verbundene Zerstörungen durch Feuer nach-

gewiesen werden.
283

 

Zum Ende der EZ 2a-Phase X: Das abrupte Ende dieser Siedlungsphase ist durch eine plötzliche Zerstörung (z.T. 

durch Feuer) markiert. Dabei wurden diverse verschlossene und mit einem organischen Material gefüllte Vorratsge-

fäße unberührt zurückgelassen. Nach der Phase wurde die Siedlung zeitweise nicht genutzt. Schließlich wurde eine 

runde, gut konstruierte Grube mit einem Durchmesser von 12 m und einer Tiefe von 5 m gefertigt.
284

 

Zum geschichtlichen Hintergrund der EZ 2a-Phase X: Möglicherweise sind die Zerstörungen mit dem Palästina-

Feldzug Schischaks/Schoschenqs I. in Verbindung zu bringen. Letztendlich sind diesbzgl. allerdings (noch) keine 

wirklich klaren Aussagen möglich.
285

 

EZ 2b 
EZ 2b-Phase IX

286
 – vorher M (ca. 900-800 v.Chr.)

287
: Obwohl der Tall Dēr ʿAllā in dieser Phase nur als ein gro-

ßes agro-pastoral, handwerklich und religiös/kultisch ausgerichtetes Dorf und nicht als Stadt (inkl. Ummauerung) 

einzustufen ist, zählt diese Phase (gemeinsam mit Phase VII) zu den intensivsten Nutzungsphasen Dēr ʿAllās über-

haupt.
288 

 

Ziemlich abrupter Start: Wahrscheinlich kamen die Phase IX-Leute (aufgrund des Bevölkerungsdrucks in der medi-

terranen Zone des Plateaus) in die marginale Dēr ʿAllā-Region. Dabei wurden sie eventuell auch von einigen loka-

len Nomaden begleitet.
289

 

1. Zur Architektur der EZ 2b-Phase IX (vorher M)
290

 

a) Stadtmauer: Nicht nachgewiesen. Bei der Siedlung handelte es sich wahrscheinlich um ein nicht befestigtes Dorf 

(`village´).
291

 

b) Gebäude/Gassen der EZ-Phase IX (vorher M): Diese Phase ist durch (evtl. in einem Bauvorgang errichtete) 

Lehmziegelgebäude, Höfe und einigen Gassen charakterisiert. Dazu wurden die Siedlungsreste aus Phase X nur 

teilweise eingeebnet und die große Phase X-Grube schrittweise gefüllt.
292

 

c) Räume der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Die Siedlung bestand aus Ansammlungen von leicht/schwach gebauten, 

oft bedachten/z.T. aber auch unbedachten kleinen Räumen (inkl. Lagerräume für Brennmaterial, Nahrung, Werkstät-

ten und Wohn-/Schlafplätze sowie zumindest eines religiös genutzten Raumes).
293

 Östlich des `Bileam-Inschrift´-

Komplexes, von dem bis 1997 22 Räume ausgegraben wurden, befand sich ein weiterer Komplex mit gewöhnlichen 

Hofhäusern.
294 

Insgesamt kann von ca. 14-15 Haushalten ausgegangen werden.
295

 

2. Zur Inneneinrichtung (bzw. zu den Installationen) der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Mehrere Räume hatten sehr 

dünne Trennwände und Lehmbehältnisse bzw. Lehmbasins (in einer zumeist quadratischen bzw. rechteckigen 

Form), die oft mit Getreide oder Leinsamen gefüllt waren.
296 

Außerdem fanden sich (zumindest) in einem Raum 

Plattformen aus Lehmziegeln/unbehauenen Steinen. Hierbei könnte es sich eventuell um Tische gehandelt haben.
297

 

Darüber hinaus wurde im selben Raum eine (wahrscheinlich gemeinschaftlich genutzte) Installation mit einem Mör-

                                                 
281 Vgl. Kooij (2001), 295f. (inkl. Tab. 1). 
282 Vgl. Franken (1969), 21.27.44-63; (1992a), 128; Kooij/Ibrahim (1989), 81; Kooij (1993), 340 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. 
283 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82 inkl. Fig. 102 u. Kooij (2001), 295. 
284 Vgl. Kooij (2001), 295.298. Gemäß Franken ist diese Grube mit der Verehrung eines (während der EZ im Bereich der Grube befindlichen) 

heiligen Baums in Verbindung zu bringen, wobei der Tall als ein mit dem Baalskult in Verbindung stehendes Höhenheiligtum interpretiert wird, 
vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204 u. Franken (1999), 192f. 
285 Vgl. Kooij (2001), 301. 
286 Die Phase IX, die zuerst 1967, 1984 und 1987 im nordöstlichen Teil des Tallgipfels ausgegraben wurde, ist stratigraphisch am Besten erhalten, 
wohingegen die restlichen EZ-Phasen (VIII-III) durch spätere Störungen stark beeinträchtigt sind, vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 135f.; (1991), 17; 

Kooij/Ibrahim (1989), 82; u. Kooij (2001), 295. 
287 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583.585; (1986), 142; (1991), 27f.; Kooij (1986), 35; (1993), 340f.; (2001), 296f.301; (2007), 133; Kooij/Ibrahim 
(1989), 82 und s. auch Lemaire (1991), 34 u. Boertien (2004), 305. 
288 Vgl. Kooij (2001), 296 (inkl. Tab. 1).298 und s. auch Boertien (2004), 305. 
289 Vgl. Kooij (2001), 298.300; (2007), 143. 
290 Skizzen zur ausgegrabenen Architektur der Phase IX (vorher M) finden sich z.B. bei Kooij/Ibrahim (1989), 89 Fig. 108; Ibrahim/Kooij (1991), 

19 Fig. 1 u. Franken (1999), 184 inkl. Fig. 1. 
291 Vgl. Boertien (2004), 305. 
292 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 85; Ibrahim/Kooij (1997), 102 u. Kooij (2001), 295. 
293 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 141; Kooij/Ibrahim (1989), 82-88 inkl. Fig. 102 u. 104).89 inkl. Fig. 108 u. Kooij (1993), 341; (2001), 295f. 
294 Vgl. Franken (1997), 138. 
295 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 86f.; (1991), 18 und s. auch Boertien (2004), 305f. 
296 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.85f. inkl. Fig. 106 u. Kooij (1993), 341. 
297 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.85. 
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ser gefunden.
298

 In einigen Räumen wurden gutgemachte, mit Lehmziegeln umlegte Gruben entdeckt.
299 

In diversen 

Räumen (bzw. Höfen) fanden sich (z.T. mehrere) Brotbacköfen.
300

 

3. Zur Keramik der EZ 2b-Phase IX (vorher M)
301

:
 
In den meisten Räumen wurden große Mengen unterschiedlicher 

Keramik (Kochtöpfe, Kratere, Schalen, Platten, Vorratskrüge, Krüge, Kannen und Becher) gefunden – oft mit 

karbonatisierten Pflanzenresten gefüllt. 

Zu den Einzelfunden der EZ 2b-Phase IX (vorher M): 

a) diverse, eher alltägliche Einzelfunde (z.B. Arbeits- und Reibesteine aus Basalt),
302

 

b) spezielle Güter/`Luxusgüter´ (z.B. dekorierte Knocheneinlegearbeiten)
303

 sowie 

c) die sog. `Bileam-Inschrift´ als der wichtigste Einzelfund der EZ 2b-Phase IX.
304

 

4. Zum Ende der EZ 2b-Phase IX (vorher M)-Besiedlung: Zum Teil wurde die Siedlung durch Feuer zerstört, wo-

nach sie wieder aufgebaut wurde. Das endgültige Ende der Siedlung wurde durch ein Erdbeben und eine Zerstörung 

durch Feuer um ca. 800 v.Chr. (inkl. C
14

-Nachweis) bewirkt.
305 

Das gleiche Erdbeben konnte u.a. auch in Ṭabaqat 

Faḥl/Pella, am Tall Abū Ḫaraz und am Tall al-Dāmiya nachgewiesen werden.
306

 Das Erdbeben, das Level M (Stra-

tum IX) zerstört hat, könnte evtl. das um 760 v.Chr. vom Propheten Amos erwähnte Beben sein (vgl. Am 1,1; 4,11; 

6,8-11; 8,8 und 9,1). Allerdings könnte es sich bei Letzterem auch um ein ganz anderes Beben gehandelt haben.
307

 

EZ 2b-Phase VIII (ca. 800-750 v.Chr.?)
 308

: Nach dem verheerenden Erdbeben folgte ab 800 v.Chr. die eher 

schwächere Nutzungsphase EZ 2b-Phase VIII, in der zum Teil Wiederaufbaumaßnahmen unternommen wurden, 

bevor die Siedlung dann wieder zerstört wurde und ab 750 v.Chr. ein gewisser Siedlungshiatus (inkl. einer 

Erodierung der Ortschaft) einsetzte.
309

 

EZ 2c 
EZ 2c Phase VII (ca. 730/20-700 v.Chr.?)310: Einen neuen, relativ abrupt startenden siedlungsgeschichtlichen Auf-

schwung erfuhr der Tall Dēr ʿAllā in der EZ 2b-c Phase VII (ca. 730/20-700 v.Chr.?). Darauf, dass diese Phase 

(gemeinsam mit EZ 2b-Phase IX) als eine der beiden intensivsten eisenzeitlichen Nutzungsphasen des Talls über-

haupt bezeichnet werden kann,
311

 wurde bereits hingewiesen. Wahrscheinlich kamen die Phase VII-Siedler aus einer 

größeren Entfernung in die Dēr ʿAllā-Region, zumal ihre materielle Kultur lokal weitestgehend unbekannt war. Sehr 

wahrscheinlich handelt es sich um Bevölkerungsgruppen, die (im Kontext der sog. `Zwei Wege-Deportationen´) von 

den Assyrern in die Region deportiert wurden – eine Methode, die v.a. unter Sargon II. (722-705 v.Chr.) und 

Asarhaddon (681-669 v.Chr.) praktiziert wurde.
312

 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase VII: Zur der nur lückenhaft ausgegrabenen Architektur der EZ 2c-Phase VII gehö-

ren: 

1. diverse evtl. in einem einzigen Bauvorgang entstandene Gebäude (inkl. Lehmziegel-Räume)
313 sowie 

2. eine solide gebaute, separat stehende Lehmziegelmauer, die tief in den Ruinen der älteren Siedlungsschichten 

gründet und das Siedlungsgebiet nach Norden hin begrenzt.
314

 

Zur Keramik der EZ 2c-Phase VII: Was die Keramik der EZ 2c-Phase VII betrifft, wurden viele Stücke (von Krü-

gen, Schalen und Kochtöpfen) gefunden, die der sog. `neo-assyrischen Ware´ zuzurechnen sind.
315

 

Zu den Einzelfunden der EZ 2c-Phase VII: Zu den Einzelfunden der EZ 2c-Phase VII gehören auffallend viele aus-

ländische Artefakte: z.B. ein ausländischer Eisendolch mit aufwändigem Griff, eine Kosmetikschale aus Sandstein 

sowie diverse Knocheneinlegearbeiten.
316

 

                                                 
298 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.86f. 
299 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 87; Ibrahim/Kooij (1991), 20 u. Kooij (1993), 341. 
300 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 137; (1991), 18 u. Kooij/Ibrahim (1989), 86. 
301 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.24-27; (1997), 102 inkl. Fig. 7; Kooij/Ibrahim (1989), 83-86.88.94-103 u. Kooij (1993), 341; 
(2001), 301. 
302 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.23 u. Kooij/Ibrahim (1989), 83f.87.102 (Nr. 104-106). Aus diversen Bibelstellen wie z.B. Ex 11,5; 

Ri 9,53; 2 Sam 11,21; Jes 47,2 und Hi 31,10 lässt sich schließen, dass diese Steine während der EZ und später v.a. von Frauen genutzt wurden – 
so z.B. im Zusammenhang mit der Nahrungszubereitung, vgl. Ebeling/Rowan (2004), 108. 
303 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 86.99 (Nr. 86-87) u. Ibrahim/Kooij (1991), 23. 
304 Zeichnungen der gefundenen Fragmente (Kombination 1 + 2) finden sich z.B. bei Kooij/Ibrahim (1989), 67 inkl. Fig. 85 und 68 inkl. Fig. 86. 
305 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583; (1986), 137.142; (1991), 17.27f.; Franken/Ibrahim (1989), 204; Van der Kooi/Ibrahim (1989), 82; Franken 

(1992a), 126f.; Kooij (1993), 341; (2001), 296-298 inkl. Tab. 1 und s. auch Lemaire (1991), 35; Herr/Najjar (2001), 334 u. Boertien (2004), 305. 
306 Vgl. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186. 
307 Vgl. Ibrahim/Kooij (1991), 26; Lemaire (1991), 35f.; (1997), 139; Kooij (1993), 341 u. Franken (1999), 190. 
308 Vgl. Kooij (2001), 296f. (inkl. Tab. 1) und s. auch Ibrahim/Kooij (1983), 583; (1986), 135. 
309 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82; Kooij (1993), 341; (2001), 296.300; Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 
334. 
310 Vgl. Kooij (2001), 296-298 inkl. Tab. 1; (2007), 133.143; Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186f. und s. auch Ibrahim/Kooij (1983), 583; 

(1986), 135. 
311 Vgl. Kooij (2001), 298; (2007), 133.142f. 
312 Vgl. Kooij (2001), 298.300f.; (2007), 143 und s. auch Hübner (1992), 187f.  
313 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82 u. Kooij (1993), 341; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
314 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 100 u. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
315 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 101 inkl. Fig 5; Kooij (2001), 301 u. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 187. 
316 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 135; (1997), 101 u. Kooij (2001), 301. 
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Zum Ende der EZ 2c-Phase VII: Das Ende der EZ 2c-Phase VII erfolgte relativ abrupt, und zwar durch einen Brand, 

der evtl. durch ein Erdbeben ausgelöst wurde. Danach gab es einen gewissen Siedlungshiatus und viele Einebnun-

gen.
317 

EZ 2c-Phase VI (ca. 700–500 v.Chr.?)
318

: In dieser Phase kam es zu einer stetig zunehmenden Besiedlung, und 

zwar durch eine ursprünglich nicht sesshafte, Viehzucht betreibende Bevölkerung, so dass die EZ 2c-Phase VI (zu-

mindest was die Zeit des 7. Jh.s v.Chr. betrifft) als eine recht intensive Besiedlungsphase des Talls eingestuft wer-

den kann.
319 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase VI: Zur Architektur der EZ 2c-Phase VI ist nur relativ wenig zu sagen, zumal diese 

Phase bislang nur sehr lückenhaft ausgegraben wurde. Allerdings lässt sich erkennen, dass die eingeebnete Tall-

Oberfläche offensichtlich etappenweise bebaut wurde. Im Einzelnen wurden:  

1. Reste einer (zu Wohn-, Arbeits- und Lagerzwecken genutzten) Kasemattenmauer entdeckt,
320 die aus ca. 30 x 60 

x 13 cm großen Lehmziegeln bestand.
321 

2. Darüber hinaus wurden einige bürgerliche Wohnhäuser mit starken, steinfundierten Mauern, Vorratsräumen für 

Futter und großen Hofflächen gefunden, wobei Letzteres, d.h. die Futtersilos und die Hofflächen darauf hindeuten, 

dass die damaligen Bewohner des Talls (auch nach ihrer Sesshaftwerdung) primär von der Viehzucht lebten.
322

 

Zur Keramik der EZ 2c-Phase VI: Die Phase VI-Keramik zeichnet sich ähnlich wie die der Phase VII (s.o.) durch 

eine recht hohe Varietät aus, obwohl sie weniger scharf abgrenzbar ist. Dabei wurden neben kosmopolitischen Ele-

menten der neu-assyrischen Situation auch (in das 7./6. Jh. v.Chr. zu datierende) schwarz-weiß gestreifte, ammoniti-

sche Materialien und Ostraka gefunden.
323

 Kennzeichnend für die Epoche sind außerdem kurze karottenförmige 

Flaschen (wahrscheinlich für spezielle Flüssigkeiten wie kosmetische oder medizinische Öle).
324

 

Zum Ende der der EZ 2c-Phase VI: Nachdem es in der Siedlung gleich zwei (relativ eng aufeinander folgende) 

Brandkatastrophen gegeben hatte, verzichteten die Bewohner beim zweiten Mal darauf, den alten architektonischen 

Zustand der Siedlung wiederherzustellen.
325

 Stattdessen gibt es Indizien dafür, dass die Siedlung in den drei danach 

folgenden Unterphasen (6. Jh. v.Chr.?)
326

 nur noch sporadisch genutzt wurden,
327

 und zwar v.a. zur Viehzucht und 

zeitweilig auch als Zeltlager.
328

 

EZ 2c-Phase V (ca. 500 v.Chr.
329

; zeitgleich mit Tall al-Mazār Stratum II
330

): In der Phase V wurde der Tall ausge-

sprochen intensiv genutzt,
 331

 wobei von neuen Bewohnern ausgegangen werden kann.
332

 

Zur den Strukturen der EZ 2c-Phase V: Da die Tall-Oberfläche im Anschluss an die Unterphasen der Phase VI recht 

instabil war,
333

 scheint die (wahrscheinlich etappenweise erfolgte) Bebauung der Tall-Oberfläche problematisch 

gewesen zu sein. Hierauf deuten zumindest die ständigen Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen hin, die im 

Zusammenhang mit Phase V festgestellt wurden.
334 Im Einzelnen wurden diverse Lehmziegelräume, zur Viehhal-

tung genutzte Höfe, ca. 1 m tiefe, nicht ordentlich gebaute Vorratsgruben für Futter und einige Brotbacköfen nach-

gewiesen.  

Zur Keramik EZ 2c-Phase V (s. auch noch IV): Fortführung der ammonitischen Materialen (schwarze und weiße 

Streifen und andere Dekorationen). Ein Ostrakon mit aramäischer Schrift deutet auf den Einfluss der persischen 

Zentralverwaltung hin.
335 Etwas importierte (ost-) griechische Keramik (inkl. einer attischen Lampe).

336 
Besondere Einzelfunde EZ 2c-Phase V (s. auch noch IV):

 
Hierzu gehören z.B. iranisch-skytische Pfeilspitzen, die zu 

dieser Zeit im ganzen Nahen Osten verbreitet waren;
337

 Bronze- oder Eisenfibeln bzw. Bronzefibeln mit Eisenna-

deln, die zu dieser Zeit ebenfalls weit verbreitet waren
338

; außerdem diverse Schmuckstücke (z.B. Anhänger), von 

                                                 
317 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 100f.; Kooij (2001), 296-298 inkl. Tab. 1 u. Groot (2009), 423. 
318 Vgl. Kooij (1993), 341; (2001), 296 inkl. Tab. 1 und s. auch Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 134; (1997), 100 u. Kooij/Ibrahim (1989), 88. 
319 Vgl. Kooij (2001), 296 (inkl. Tab. 1).299 und s. auch Franken/Ibrahim (1978), 73. 
320 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 88f.; Kooij (1993), 341; (2001), 296f. inkl. Tab. 1; Ibrahim/Kooij (1997), 99f. u. Groot (2009), 423. 
321 Hierbei handelt es sich annähernd um die Lehmziegel-Standardgröße während der EZ, vgl. Franken (1969), 26. 
322 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 134f.; (1997), 100; Kooij/Ibrahim (1989), 88f.; Kooij (1993), 341 u. Groot (2009), 423. 
323 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 89.103 (Nr. 117) u. Ibrahim/Kooij (1991), 27. 
324 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73 u. Kooij/Ibrahim (1989), 89.104 (Nr. 119-120). 
325 Vgl. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1; Groot (2009), 423 und s. auch Nunn (2000), 215. 
326 In älteren Grabungsbereichten wurden die Schichten, die heute als Unterphasen der Phase VI betrachtet werden, zumeist (bereits) den Phasen 

V u. IV zugeordnet. 
327 S. diesbzgl. die umfangreichen Waschschichten, durch welche die drei Unterphasen voneinander abgetrennt sind. 
328 S. diesbzgl. zum einen die Höfe und Vorratsgruben mit Viehfutter (erste u. dritte Unterphase) und zum anderen die bis zu 5 m im Durchmesser 

großen und 2 m tiefen, mit Lehmziegeln umlegten (Wohn-)Gruben, die wahrscheinlich mit Zelten überdacht waren (zweite Unterphase). 
329 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 131; Kooij (1993), 342; (2001), 296f. und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
330 Vgl. Kooij (2001), 296 (inkl. Tab. 1).298. 
331 Vgl. Kooij (2001), 296 inkl. Tab. 1. 
332 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90. 
333 S. diesbzgl. die zahlreichen großen u. kleinen Gruben, die oft nicht wirklich „fachmännisch“ aufgefüllt worden waren. Insbesondere auch das 

benutzte Füllmaterial scheint viel zu weich gewesen zu sein. 
334 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73; Ibrahim/Kooij (1986), 131; (1997), 98; Kooij/Ibrahim (1989), 90 u. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
335 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 151) und s. auch Bienkowski (2001b), 360. 
336 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 18.90; Kooij (1993), 342; (2001), 301f. und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
337 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 134; Kooij/Ibrahim (1989), 18.56.90.108 (inkl. Nr. 164-165); Kooij (1993), 342 und s. auch Bienkowski (2001b), 
359, der darauf hinweist, dass die iranisch-skytischen Pfeilspitzen nicht nur für die persische Zeit sind, sondern in der gesamten Zeit vom 7.-4. Jh. 

v.Chr. vorkamen. 
338 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90. 108 (inkl. Nr. 159-162). 
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denen tendenziell mehr gefunden wurde als in anderen Perioden;
339 außerdem wurden auch diverse (Fragmente von) 

Terrakotta-Figurinen gefunden, für die zumindest teilweise ein kultischer Hintergrund vorausgesetzt werden kann.
340

 

Zum Ende der EZ 2c-Phase V-Besiedlung: Fortschreitende Zerstörung oder Auflösung. Hintergrund war der wahr-

scheinlich immer noch instabile Untergrund (s.o.).
341 

Zum geschichtlichen Hintergrund von Phase V: Phase V kann sehr leicht mit der achämenidisch-persischen Herr-

schaft ab 539 v.Chr. in Verbindung gebracht werden.
342

 

EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-400 v.Chr.
343

; ebenfalls zeitgleich mit Tall al-Mazār Stratum II
344

): Bei dieser Phase 

handelt es sich um eine eher schwächere Nutzungsphase.
345

 

Zur Architektur der EZ 2c/PZ-Phase IV: Keine größere Strukturen, stattdessen Hofansammlungen mit großen Men-

gen pflanzlichen Materials (Viehdung und Viehfutter) sowie einigen Tierknochen.
346 

Auf dem Tall konnten Tiere 

ohne Aufsicht geweidet werden, wo sie aufgrund des ständigen Luftzugs kaum/keinen lästigen Fliegen ausgesetzt 

waren.
347

 

Zur Keramik der EZ 2c/PZ-Phase IV: Keine wesentlichen Unterschiede zu Phase V (s.o.): Fortführung der ammoni-

tischen Materialen (schwarze und weiße Streifen und andere Dekorationen). Fortführung der karottenförmigen Fla-

schen (s.o). Ein Ostrakon mit aramäischer Schrift zeigt den Einfluss der persischen Zentralverwaltung. Etwas impor-

tierte (ost-) griechische Keramik.
348

 

Zu den besonderen Funden der der EZ 2c/PZ-Phase IV: Keine wesentlichen Unterschiede zu Phase V (s.o.): Ira-

nisch-skytische Pfeilspitzen, Bronze- und Eisenfibeln. Außerdem eine Osiris-Figurine aus Bronze.
349

 

Zum geschichtlichen Hintergrund EZ 2c/PZ-Phase IV: Genau wie Phase V kann auch Phase IV mit der 

achämenidisch-persischen Herrschaft ab 539 v.Chr. in Verbindung gebracht werden (s.o). 

PZ 

PZ-Phase III (4. Jh. v.Chr.?)
350

: Der Tall Dēr ʿAllā nochmals als eine kleine landwirtschaftlich ausgerichtete 

Wohnsiedlung. 

Zu den Strukturen der Phase III: Wahrscheinlich kann mit einem abrupten Beginn der Bebauung gerechnet werden. 

Wegen der Oberflächenerosion ist die Architektur nur schlecht erhalten. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, 

dass die Siedlung nicht sehr dicht bebaut war.
351

 Gefunden wurden einige Steinfundamente von schweren Mauern, 

außerdem einige Gruben und (andere) Installationen. 

Zur Keramik der Phase III: Hierzu gehört v.a. etwas attische Ware – inkl. einer sog. `Fish Bowl´ (von ca. 400 

v.Chr.); hellenistische Diagnostika wurden dahingegen nicht gefunden.
 352

 

Zu den Einzelfunden der Phase III: Diesbzgl. ist auf eine ungewöhnliche Figurine hinzuweisen, und zwar auf einen 

Keramikkopf eines Mannes – inkl. eines `Piercings´ am Hinterkopf zur Befestigung von separaten Haaren oder eines 

Hutes.
353

 

Zum Ende der Phase-III-Besiedlung: Die genaue Art und Weise der Zerstörung ist unklar, allerdings ist sie offen-

sichtlich sehr plötzlich erfolgt.
354

 Evtl. kann auch sie mit dem weichen Stratum IV-Untergrund in Verbindung ge-

bracht werden.
355

 

Zum geschichtlichen Hintergrund der Phase III: Phase III scheint das Resultat einer florierenden Periode während 

der ammonitisch-persischen Herrschaft des 4. Jh.s v.Chr. gewesen zu sein.
356

 

 

 

 

 

                                                 
339 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 134 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.109 (inkl. Nr. 170-172). 
340 Vgl. z.B. Ibrahim/Kooij (1983), 581f. inkl. Fig. 2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 152, 156).108 (Nr. 157). 
341 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579; Kooij/Ibrahim (1989), 90; Franken (1992a), 128; Kooij (1993), 342; (2001), 296f. und s. auch Nunn (2000), 
216. 
342 Nach der Eroberung Babylons durch den persischen König Kyros im Jahre 539 v.Chr. wurde das gesamte neubabylonische Reich (d.h. auch 

der Bereich des Untersuchungsgebietes), bereits vier Jahre später einem einzigen Statthalter unterstellt. Eine genauere (auch den Bereich des 
Untersuchungsgebietes betreffende Untergliederung) fand danach wahrscheinlich erst nach 486 v.Chr. statt, und zwar dadurch, dass die gesamte 

Region „jenseits des Flusses“ (d.h. das vom Euphrat bis nach Südpalästina reichende Gebiet) in eine eigenständige Verwaltungseinheit (Satrapie) 

mit mehren Untereinheiten (Provinzen) umgewandelt wurde, vgl. Lamprichs (2007), 288. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Dēr 
ʿAllā-Region zur Provinz Ammon gehörte, vgl. Kooij (2001), 302. 
343 Vgl. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
344 Vgl. Kooij (2001), 298. 
345 Vgl. Kooij (2001), 296. 
346 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579; (1997), 98 u. Kooij (1993), 342 u. (2001), 296f. (inkl. Tab. 1). 
347 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90 u. Kooij (1993), 342. 
348 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 18.90; Kooij (1993), 342; (2001), 302 und s. auch Bienkowski (2001b), 352. 
349 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579f. inkl. Fig. 1.2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.108 (Nr. 158). 
350 Vgl. Kooij (1993), 342; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
351 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579; Kooij/Ibrahim (1989), 90 und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
352 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.106 (Nr. 148); Kooij (1993), 342; (2001), 302 und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
353 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579f. inkl. Fig. 1.1. 
354 Vgl. Kooij (1993), 342; (2001), 296f.298. 
355 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90. 
356 Vgl. Kooij (2001), 302. 
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Tall al-Ḥamma (2112.1778) 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c (ca. 1200-1150 v.Chr.)
357

: Gemäß E. van der Steen hatte der Tall al-Ḥamma in 

der gesamten Zeit zwischen der MBZ/SBZ und der SBZ 2 (Phasen 2a und 2b),
358

 die Funktion eines temporär ge-

nutzten Lagerplatzes. Dieser Lagerplatz wurde von Handelsleuten frequentiert, die zwischen dem Amman-Plateau
359

 

und der Dēr ʿAllā-Region verkehrten und dabei das Wādī az-Zarqā als Handelsweg nutzten.
360

 Demgegenüber lässt 

sich aus den diversen Befunden und Funden der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c die Tendenz zu einer etwas dauer-

hafteren Besiedlung – einschließlich (verstärkter) Ackerbau- bzw. Ackerbau/Viehzuchtaktivitäten – erkennen. 

Zur Architektur der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c: Wirklich dauerhafte Strukturen wurden in Bezug auf SBZ 

2/EZ 1-Übergangsphase 2c noch nicht nachgewiesen. Die einzige überhaupt entdeckte Struktur war eine unregelmä-

ßige nord-südlich verlaufende Reihe aus Steinen, die möglicherweise die Funktion hatte, verschiedene Siedlungs-

/Nutzungsflächen voneinander abzugrenzen. Ansonsten wurden lediglich diverse `Fußböden´ und Waschschichten 

entdeckt. 

Zu den Installationen der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c: Hierzu gehörten ausgesprochen viele tiefe Gruben, die in 

der Forschung zumeist mit Ackerbau- bzw. Ackerbau-/Viehzuchtaktivitäten verbunden werden und als erste, wirk-

lich konkrete Hinweise für eine etwas dauerhaftere Besiedlung betrachtet werden können.
361

 Außerdem wurden 

Reste eines runden Lehmofens und diverse Ascheschichten entdeckt, die z.T. mit kleinen Steinen umlegt waren und 

deshalb als Feuerstellen oder als Herde interpretiert werden können.
362

 

Keramik der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c: Hierzu gehören v.a. Kochtöpfe, die mit denen der SBZ 2/EZ 1-

Übergangsphasen E und F des Tall Dēr ʿAllā verglichen werden können. Sonstige Tendenzen: Während am Hals 

`gekragte´ Ränder gebräuchlicher wurden, nahm der Anteil dekorierter Ware ab.
363

 

Gesamtinterpretation Steens: Gemäß E. van der Steen können die in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c erfolgten 

strukturellen Veränderungen mit der starken Abschwächung des (bis dato noch zwischen dem Amman-Plateau und 

der Dēr ʿAllā-Region bestehenden) Handels in Verbindung gebracht werden. Die ersten Menschen, die von dieser 

Rezession betroffen waren, waren Händler, die von daher dazu übergingen, an ihren ehemaligen Lagerplätzen sess-

haft zu werden und zunehmend von der Viehzucht und/oder vom Ackerbau zu leben.
364

 

EZ 1 
EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): Die Befunde und Funde der Phase 3 bieten erstmalig Hinweise für eine 

dauerhafte Besiedlung (zumindest war diese Besiedlung dauerhafter als die Besiedlung der Phase 2c). 

Architektur: Erste wirklich architektonische Phase Tall al-Ḥammas, wobei die Mauerreste zweier Gebäude, diverse 

Arbeitsbereiche sowie gepflasterte Oberflächen gefunden wurden.
365

 

Installationen: In einem Gebäude wurden z.B. ein Ofen und eine steinumlegte Kochstelle gefunden.
366

 

Zur Keramik der EZ 1-Phase 3: Das Keramikrepertoire ähnelt dem EZ 1a-Phasen A-D des Tall Dēr ʿAllā – hierzu 

gehören v.a. Kochtöpfe mit dem typischen EZ 1-Rand (dreieckig oder mit einer Kante unter dem Rand) und nur 

noch ausgesprochen wenige Dekorationen.
367

 

Interpretation: Eventuell ist es angemessen, die Siedlung des Tall al-Ḥamma der EZ 1-Phase 3 als Gehöft einzustu-

fen. 

EZ 2 

EZ 2a/b-Phase 4 (ca. 1000-750 v.Chr.?): Diese Phase ist (möglicherweise) in zwei Abschnitte zu unterteilen,
368

 

und zwar a) in die Zeit von 1000 bis ca. 930/910 +/- 40 cal. v.Chr. und b) in die Zeit von ca. 930/910 +/- 40 cal. bis 

ca. 750 v.Chr.
369

 Während der Tall im ersten Abschnitt als Wohnsiedlung fungierte, hatte er im zweiten Abschnitt 

die Funktion eines Eisenproduktionszentrums. 

Zu a) Tall al-Ḥamma als Wohnsiedlung: Zur Wohnbebauung gehörte wahrscheinlich auch ein großer Turm.
370

 

Wann, warum und wie es zur Aufgabe der Wohnsiedlung kam, ist bislang noch ungeklärt – der Übergang von der 

EZ 2a-Wohnbebauung/Turm zum Eisenproduktionszentrum (s.u.) muss noch genauer erforscht werden.
371

 

                                                 
357 Vgl. Steen (2004), 201f. 
358 Hier wurden äußerst einfache Strukturen gepaart mit einer auffallend vornehmen (z.T. sogar luxuriösen Keramik) gefunden, vgl. Steen (2001), 

229f.; (2004), 197-202. 
359 Gemäß der Hypothese von E. van der Steen gab es im Umkreis von Saḥāb einen unabhängigen und multikulturellen Handelsmarkt, der evtl. 

die Gestalt eines kleinen Stadtstaates hatte und mittels der lokalen Bevölkerung (einschließlich einer großen nomadischen Komponente) nicht nur 

mit dem Norden und dem Süden, sondern über die Dēr ʿAllā-Region auch mit dem Westen verbunden war, vgl. Steen (2001), 229. 
360 Vgl. Steen (2001), 229; (2004), 197-202. Dabei zeichnete sich der Tall al-Ḥamma insofern als Lagerplatz aus, als er alle grundlegenden Be-

dürfnisse der Händler erfüllte. Hierzu gehörten das Wasser des Wādī az-Zarqā als Trink- und Nutzwasser sowie Unmengen von Flussgeröll und 

Felsbrocken, um schnell ein einfaches Lager oder einfache Installationen zu errichten, vgl. Steen (2001), 230; (2004), 202. 
361 S. bezgl. dieser Beurteilung auch Kooij (2001), 299. 
362 Vgl. Steen (2004), 199.201. 
363 Vgl. Steen (2004), 201.208 inkl. Fig. 8-8. 
364 Vgl. Steen (2004), 201f.306f. 
365 Vgl. Steen (2004), 196.199-202.209 inkl. Fig. 8-9. 
366 Vgl. Steen (2004), 200. 209 inkl. Fig. 8-9. 
367 Vgl. Steen (2004), 200f.210 inkl. Fig. 8-10. 
368 Die Übergänge von der EZ 1 zur EZ 2a sowie auch die innerhalb der EZ 2a (von der EZ 2a-Wohnbebauung/Turm zum EZ 2a-

Eisenproduktionszentrum) müssen noch genauer erforscht werden, vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 192. 
369 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 189.191f.199. 
370 Vgl. Steen (2004), 196. 
371 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 192. 
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Zu b) Tall al-Ḥamma als ein Eisenproduktionszentrum: Es wurde schon lange angenommen, dass es im südlichen 

Bereich des Untersuchungsgebietes schon in der EZ Eisenproduktionsstätten gegeben haben muss (s. diesbzgl. die 

unten genannten Standortvorteile). Verschiedene Ortschaften (inkl. Tall Dēr ʿAllā) wurden dafür in Betracht gezo-

gen, allerdings jeweils ohne einen entsprechenden Nachweis.
372

 Erstmalig nachgewiesen wurde eine solche Anlage 

schließlich auf dem Tall al-Ḥamma. Dabei kann diese Anlage zu den ältesten (bislang nachgewiesenen) Eisenpro-

duktionsstätten des gesamten Nahen Ostens gezählt werden.
373

. 

Zu den geologisch-geographischen Standortvorteilen des Tall al-Ḥamma als ein Eisenproduktionszentrum: 

1. Die Ortschaft Tall al-Ḥamma Ost liegt in der Nähe der (in der frühen Kreidezeit entstandenen) großflächigen 

Eisenerzlagerstätte von Muġērat al-Warda – der einzigen ausbeutbaren Lagerstätte Jordaniens.
374

 

2. Das Vorhandensein von mergeligen Lehmböden und von Wasser aus dem Wādī az-Zarqā
375

 sowie von Holz aus 

dem Bereich des Adschlunhochgebirges (zum Schmelzen wurde nachweislich Holzkohle aus jungem Olivenholz 

verwendet).
376

 

3. Sehr häufige und starke Ostwinde, die zum Schmelzen ausgenutzt werden können.
377

 

Strukturen und Einzelfunde: Zu den gefundenen Strukturen u. Einzelfunden gehören die Installationen von mindes-

tens drei, nachweislich zu einem Eisenproduktionszentrum gehörenden Eisenschmelzöfen (inkl. diverser Asche-, 

Schlacke-, Eisen- und Keramikreste; letztere stammten von den sog. Blaspfeifen/Tuyères
378

, die bei den Schmelz-

prozessen zum Einsatz kamen). Einer der drei Öfen war durch eine runde, ca. 2 m im Durchmesser große und 60-80 

cm hohe Lehmziegelstruktur gekennzeichnet. Die beiden anderen Öfen waren mit einem Durchmesser von ca. 1.5 m 

und einer Höhe von 40 cm etwas kleiner. In der Nähe eines dieser Öfen wurde eine (wahrscheinlich zu einer Straße 

gehörende) Steinpflasterung (ebenfalls mit Schlackeresten) gefunden.
379

 

Zur Dauer und Organisation der Eisenproduktion: Nach den aktuellen Erkenntnissen kann davon ausgegangen wer-

den, dass das Eisenproduktionszentrum nur saisonal genutzt wurde, wobei es wahrscheinlich insgesamt ca. 100-150 

Jahre in Betrieb war. Dabei wurden pro Jahr ca. 50-100 Eisen kg produziert (hierfür waren ca. 100-200 kg Eisenerz 

erforderlich, d.h. letztendlich nur wenige Eselladungen voll).
380

 Wahrscheinlich wurden auch noch andere Ortschaf-

ten der engeren Region zum Eisenschmelzen genutzt.
381

 Dafür, dass das verhüttete Eisenerz in Tall al-Ḥamma wei-

terverarbeitet wurde (z.B. in Form von Schmiedearbeiten) gibt es (bislang) keine Hinweise.
382

 Wahrscheinlich ge-

schah die Weiterverarbeitung an anderen Orten nach dem dort bestehenden Bedarf.
383

 Eine Eisenverarbeitungsstätte 

wurde z.B. am Tall as-Sa‛īdīya nachgewiesen (allerdings ist diese erst in das 7. Jh. v.Chr. zu datieren)
384

. Eine mit 

dem Eisenproduktionszentrum zeitgleiche Wohnsiedlung wurde (bislang) nicht nachgewiesen.
385

 Die Aufgabe des 

Zentrums muss spätestens um ca. 750 v.Chr. erfolgt sein. 

EZ 2-Phase 5 (Mitte des 8.- Ende des 6. Jh.s v.Chr.?): In dieser Phase scheint der Tall al-Ḥamma zumindest in 

wirtschaftlicher Hinsicht einen erheblichen Bedeutungsverlust erfahren zu haben, zumal die Ortslage fortan wieder 

als eine Wohnsiedlung fungierte, die lediglich häuslich-landwirtschaftlich ausgerichtet war und z.B. zur Getreide-

speicherung und zur Textilherstellung genutzt wurde.
386

 

Zur Architektur/zu den Installationen der EZ 2-Phase 5: Hierzu zählt eine ca. 6-7 m im Durchmesser große, mit 

Lehmziegeln umrandete und am Boden mit Steinen abgesetzte Grube, die wahrscheinlich zur Getreidelagerung 

genutzt wurde. Ähnliche Gruben wurden z.B. in Dēr ʿAllā gefunden. Nördlich der Grube wurde ein Arbeitsbereich 

gefunden, der aus einer 1 m im Durchmesser großen, aus ziemlich kleinen Steinen bestehenden Installation sowie 

aus einer großen Zahl von Webegewichten und aus zwei Arbeitssteinen bestand.
 387

  

(EZ 2c/)PZ-Phase 6 (6.-4. Jh. v.Chr.?): Letzte Siedlungsphase des Tall al-Ḥamma. 

Zur Architektur der (EZ 2c/)PZ-Phase 6: Es wurden Teile eines schweren Gebäudes aus geschliffenen Blöcken 

(inkl. einer relativ tiefen Fundierungsschicht), eine Steinmauer (mit Fundierungsgraben) sowie diverse Gruben ent-

deckt.
 388

 

 

                                                 
372 Vgl. Steen (2001), 229. 
373. Diesbzgl. ist darauf hinzuweisen, dass die meisten bisher im Nahen Osten entdeckten Eisenproduktionszentren jünger sind und aus der Zeit 

nach 500 v.Chr. stammen, vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 189.191. 
374 Vgl. Steen (1998), 12-14; (2004), 37; Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198; (2000), 21; Veldhuijzen/Rehren (2009), 193-195 und s. auch Bender 

(1968), 150 u. Gordon Jr./Knauf/Hauptmann et al. (1986), 232. In Muġērat al-Warda selbst wurden bislang keine Spuren aus der Eisenzeit gefun-

den. Die ältesten Spuren (Weinpresse und Keramik) stammen aus der frührömischen Zeit. Der früheste Nachweis für eine vor Ort praktizierte 
Eisenschmelze stammt aus der ayyubidisch-mamlukischen Zeit, vgl. Coughenour (1989b), 386-390. 
375 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 191. 
376 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 193.195.199. 
377 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198 und s. auch Steen (2004), 195. 
378 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 195 inkl. Fig. 7. 
379 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195f.; Steen (2004), 196; Kooij/Kafafi (2009), 72f. 
380 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 193. 
381 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 195. 
382 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198 und s. auch Steen (2004), 195. 
383 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 199. 
384 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 199. 
385 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 192. 
386 Vgl. Steen (2004), 196. 
387 Vgl. Steen (2004), 196. 
388 Vgl. Steen (2004), 197. 
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Tall Abū Zīgān (2108.1773): Ausgrabung 1998 durch Chesson – dabei wurde nur FBZ- und etwas Röm.-Byz.-

Keramik entdeckt.
389

 

 

 

Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730) 
SBZ 2 u. SBZ 2/EZ 1: Bei Ausgrabungen wurde keine SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 1: Während durch die bislang durchgeführten Surveys EZ 1-Keramik nachgewiesen wurde, wurden durch die 

Ausgrabungen keine explizit/exklusiv in die EZ 1 zu datierenden architektonischen Strukturen nachgewiesen, son-

dern nur Strukturen, die von den Ausgräbern (unter Vorbehalt) in die EZ 2 datiert wurden. 

Eigene Interpretation/Anmerkung: Angesichts der Tatsache, dass es sowohl auf dem Tall Dēr ʿAllā als auch auf 

dem Tall al-Ḥamma Ost und auf dem Tall al-Mazār bereits in der EZ 1 Siedlungen (mit größeren architektonischen 

Strukturen) gegeben hat, halte ich dies auch für den Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730) für denkbar. Mögli-

cherweise stammen die von den Ausgräbern entdeckten Strukturen ebenfalls aus der späten EZ 1 bzw. zumindest 

aus der EZ 1/EZ 2a-Übergangszeit (um 1000 v.Chr.) – siehe diesbzgl. z.B. Tall Dēr ʿAllā EZ 1b-Phasen E-L (inkl. 

der potentiellen Ummauerung aus Phase K). 

EZ 2a-b: Der Tall Umm Ḥammād as-Šarqī als eine befestigte Ortschaft (Gutshof). Die Ausgrabungen waren v.a. 

auf die FB- und MBZ konzentriert;
390

 Schicht V, in der ein Gebäudekomplex aus großen Steinen nachgewiesen 

wurde, stammt aus der EZ (evtl. EZ 2). Dabei könnte es sich um Teile eines ummauerten Gutshofs handeln.
391

  

EZ 2c: Gemäß Jadis 2017007 kein Fortbestand der befestigten Ortschaft (bzw. des Gutshofs). 

 

 

 

                                                 
389 Vgl. Chesson (1998), 20-34 und s. auch Jadis 2117033 (nur JVS). 
390 Vgl. Helms (1984), 35-54; (1986a), 25-49, (1986b), 228-231 u. (1989b), 583. 
391 Vgl. Helms (1986a), 26; (1986b), 231; (1989b), 583.588 und s. auch R.G. Khouri (1988), 62; Zwickel (1990), 245; Gass (2005), 441 u. Jadis 

2017007: Tall Umm Ḥammād as-Šarqī als befestigte EZ 2a/b-Ortschaft. 
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Tab. 6: Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem Bereich der nördlichen Adschlunausläufer inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene (Schwerpunkt: Sied-

lungsgeschichte) 

 

Bereich der nördlichen Ad-

schlunausläufer (inkl. Irbid-

Ramṯā-Ebene) 

SBZ 2/EZ 1: 1200-1150 

v.Chr. 

EZ 1: 1150-1000 v.Chr. EZ 2a: 1000-900/880 

v.Chr. 

EZ 2b: 900-733 v.Chr. EZ 2c: 733-520/450 

v.Chr. 

Saḥam (2231.2339) SBZ 2/EZ 1-Phase (ca. 1203-1175 
v.Chr.): Reich ausgestattetes Grab, 

durch das bezeugt ist, dass es in 

der Übergangszeit von der SBZ 2 

zur EZ 1 in Saḥam eine kontinu-

ierliche Besiedlung (ohne Sied-

lungsabbruch) gab. 

Nicht wirklich fortlaufend scheint 

der Übergang von der SBZ 2/EZ 1 

zur EZ 1 gewesen zu sein. 

Keine Nutzung der Grabstätte 
nachgewiesen! 

Keine Nutzung der Grabstätte 
nachgewiesen! 

Keine Nutzung der Grabstätte 
nachgewiesen! 

Keine Nutzung der Grabstätte 
nachgewiesen! 

Quwēlibī/Abila (2318.2322) 

Beleg für eine durchgängige 

SBZ 2-PZ-Besiedlung – bes. 

intensiv besiedelt war die Ort-
schaft in der EZ 2. 

Quwēlibī/Abila als Dorf/Gehöft? 

Wahrscheinlich durchgängig 

besiedelt – ohne Siedlungsabbruch 

am Ende der Siedlungsphase. 
Gräber. 

Quwēlibī/Abila weiterhin 
Dorf/Gehöft oder bereits eine 

befestigte Stadt? (Aus welcher 

genauen Zeit die bei Ausgrabun-
gen nachgewiesene eisenzeitliche 

Mauer stammt, ist unklar.) 

Wahrscheinlich durchgängig 
besiedelt – ohne Siedlungsabbruch 

am Ende der Siedlungsphase. 

Quwēlibī/Abila als eine befestig-
te Siedlung (Stadt)? 

Wahrscheinlich bes. intensiv 

besiedelt – ohne Abbruch am 
Ende der Siedlungsphase. 

Quwēlibī/Abila als eine befestigte 
Siedlung (Stadt)? 

Wahrscheinlich bes. intensiv 

besiedelt – ohne Abbruch am Ende 
der Siedlungsphase. 

Ob und inwieweit Quwēlibī/Abila 

am Ende der EZ 2b zerstört wurde, 
ist bislang noch nicht geklärt. 

Quwēlibī/Abila eine noch befes-
tigte Siedlung (Stadt) oder bereits 

ein Dorf? Die bisher vorliegenden 

Ausgrabungs- und Surveyergeb-
nisse deuten darauf hin, dass 

Quwēlibī/Abila seit dem Beginn 

der EZ 2c (d.h. seit ca. 733/732 

v.Chr.) einem stetig zunehmenden 

Bedeutungsverlust ausgesetzt war. 

Tall al-Muġayyir (2379.2239) 
ebenfalls Beleg für eine durch-

gängig besiedelte SBZ 2-PZ-

Siedlung. 

Architektonische Besiedlung des 
Talls, allerdings ist deren Charak-

ter noch nicht deutlich. Keine 

Siedlungsunterbrechung! 

Keine wirklich gesicherten Be-

funde! 

Architektonische Besiedlung des 
Talls, allerdings ist deren genauer 

Charakter noch nicht deutlich. 

Keine Siedlungsunterbrechung! 

Keine wirklich gesicherten Be-

funde! 

Architektonische Besiedlung des 
Talls, allerdings ist deren Cha-

rakter noch nicht deutlich. Keine 

Siedlungsunterbrechung! 

Keine wirklich gesicherten 

Befunde! 

Tall al-Muġayyir wahrscheinlich 
mit der Funktion eines Gehöfts 

oder auch einer `Karawanserei´ – 

für ein Fort sind die Mauern zu 
schwach. Mehrfache Um- bzw. 

Wiederaufbauten. Keine Sied-

lungsunterbrechung! 

Keine wirklich gesicherten Be-

funde! 

Fortbestand der EZ 2b-Siedlung 
bis in die hell. Zeit! Mehrfache 

Um- bzw. Wiederaufbauten. 

Keine wirklich gesicherten Be-
funde! 

Tall al-Muʿallaqa (2371.2235) 

weiterer Beleg für eine durch-

gängige SBZ 2-PZ-Besiedlung. 

Keine richtige Ausgrabung – nur 
Surveys u. genauer untersuchte 

Baggerschnitte 

Tall al-Muʿallaqa als eine (bereits) 
stark befestigte Siedlung? 

Keine gesicherten Befunde! 

Tall al-Muʿallaqa als eine stark 
befestigte Stadt? 

Keine gesicherten Befunde! 

Tall al-Muʿallaqa als eine stark 
befestigte Stadt? 

Keine gesicherten Befunde! 

Tall al-Muʿallaqa als eine stark 
befestigte Stadt? 

Keine gesicherten Befunde! 

Tall al-Muʿallaqa als eine immer 
noch stark befestigte Stadt? 

In PZ evtl. nicht mehr befestigt. 

Evtl. ist die PZ nur durch Silos 
oder ähnliche Installationen 

vertreten. 
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Keine gesicherten Befunde! 

Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) Der Tall al-Fuḫḫār als eine stark 

befestigte Stadt inkl. eines 

zitadellenartigen Monumentalge-
bäudes (Tempels/Palastes?), die – 

nachdem sie um 1200 v.Chr. 

durch einen Brand zerstört worden 
war – sofort/zumindest recht 

schnell wieder aufgebaut wurde 

(die Stadtmauer wahrscheinlich 
eher und gründlicher als das 

Monumentalgebäude). 

EZ 1a/b-Phase (ca. 1150-1050 

v.Chr.): Diverse Baumaßnahmen 

nachgewiesen (z.B. kleinere 
Mauereinbauten), die offensicht-

lich eine temporäre Weiterbenut-

zung der ehemaligen Tempel-
/Palast-Anlage ermöglichten (s. 

links). 

EZ 1b-Phase (ca.1050-1000): 
Endgültige Umfunktionierung des 

Monumentalgebäudes in ein 

reines Wohngebäude; Neubau div. 

Wohngebäude u. Straßen in den 

Randbereichen der ehemaligen 

SBZ 2-Stadt. 

Nach der Aufgabe der EZ 1b-

Siedlung (am Ende des 11. Jh. 

v.Chr.?) war die Siedlung ca. 400 
Jahre lang unbewohnt, bis sie 

schließlich in der EZ 2c/PZ als 

Dreschplatz bzw. zur Aufbewah-
rung von Vorräten genutzt wurde. 

Wahrscheinlich Siedlungshiatus 

(zumindest keine EZ 2a-

Strukturen nachgewiesen). 

Wahrscheinlich Siedlungshiatus 

(zumindest keine EZ 2b-Strukturen 

nachgewiesen). 

Nach dem seit der EZ 1b andau-

ernden Siedlungshiatus wurde der 

Tall al-Fuḫḫār in der EZ 2c/PZ 
u.a. als Dreschplatz und zur 

Vorratshaltung genutzt. 

Umm Qēs/Gadara (2140.2290) Bislang keine Besiedlung nach-

gewiesen! 

Bislang keine Besiedlung nach-

gewiesen! 

Bislang keine Besiedlung nach-

gewiesen! 

Bislang keine Besiedlung nachge-

wiesen! 

Umm Qēs/Gadara der EZ 2c/PZ 

als Nachfolgesiedlung des Tall 

Zirā‛a? 

Mgl. Funktion: EZ 2c-Dorf (Ge-

höft)? 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252) SBZ 2 (14.-13. v.Chr.): Der Tall 

Zirā‛a als eine äußerst bedeutende 

– wahrscheinlich als ein regiona-

les Zentrum – fungierende sbz. 
Stadt, zu der u.a. eine gewaltige 

Befestigungsanlage, ausgedehnte 

Wohnbauten, ein gut funktionie-
rendes Abwassersystem u. reiche 

Einzelfunde gehörten. 

Die Zerstörung der Stadt erfolgte 
durch einen heftigen Brand. 

(SBZ 2/) SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (ca. 
1200-1000 v.Chr.): Im Anschluss 

an die Zerstörung der sbz. Stadt 

erfolgte zwar kein längerer Sied-
lungshiatus, aber eine deutliche 

funktionale Abwertung, und zwar 

insofern als der Talls in dieser 
Phase nur noch als ein primär 

agro-pastoral ausgerichtetes Dorf 

fungierte. 

EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.): 
Erste Bauphase; bescheidene 

Reurbanisierung. Der Tall Zirā‛a
 

als eine wieder ummauerte 
Siedlung, die z.T. um ca. 900 

v.Chr. zerstört wird. 

EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr?): Zwei-
te Bauphase: Fortbestand der 

städtischen Siedlung – allerdings 

mit diversen Umbauten u. Funkti-
onsänderungen der Strukturen. 

Das (durch eine heftige Brandkata-

strophe verursachte) Ende der 
Siedlung könnte mit den flächen-

deckenden Zerstörungen zusam-

menhängen, die am Ende des 8. 
Jh.s. v.Chr. unter den Assyrer 

erfolgten. 

EZ 2c (ca. 700-520 v.Chr.): 
Bislang keine ausgegrabenen 

Strukturen, allerdings deuten die 

Surveyergebnisse darauf hin, dass 
es in dieser Zeit zumindest eine 

(auf bestimmte Tallbereiche 

beschränkte) dörflich geprägte 
Weiterbesiedlung des Tall gege-

ben haben könnte. 

PZ (ca. 520/450-332 v.Chr.): 
Bislang keine ausgegrabenen 

Strukturen. Evtl. nur wenige 

Scherben, so dass bislang von 
einer (gegenüber der EZ 2c) 

deutlich herabgeminderten Nut-

zung auszugehen ist. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassersystem
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Tall Irbid (2298.2184) SBZ 2- u. SBZ 2/EZ 1-Phase 2 
(ca. 1300/1200-1150/1100 

v.Chr.): Der Tall Irbid als eine 

(wahrscheinlich als ein regionales 
Zentrum fungierende) Stadt, die 

im 12. Jh. v.Chr. durch eine 

Brandkatastrophe zerstört wurde. 

Die danach erfolgte Siedlungskon-

tinuität wird auch durch diverse 

(bei Irbid gefundene) Gräber 
bezeugt. 

EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 
1150/1100-800 v.Chr.): Nach der 

Brandkatastrophe fand offensicht-

lich ein sofortiger (mit diversen 
Neuakzentuierungen verbundener) 

Wiederaufbau der zerstörten Stadt 

statt. 

Dabei ist davon auszugehen, dass 

die (nach den bisherigen Gra-

bungsbefunden) jetzt primär 
häuslich-landwirtschaftlich ausge-

richtete neue Stadt bis in die EZ 

2b (genauer gesagt bis ins 8. Jh. 
v.Chr.) hinein fortbestand. 

Fortbestand der EZ 1-Siedlung!? 

Gräber (z.B. Grab C). 

Fortbestand der EZ 1-2a-Siedlung 
– zumindest bis 800 v.Chr. 

Die bis heute in Irbid andauernden 

Bauaktivitäten haben die oberen 
Kulturschichten des Tall Irbid (bis 

hinab zu denen der mittleren EZ) 

weitgehend zerstört. 

Seine fortlaufende Besiedlung über 

das Jahr 800 v.Chr. hinaus, geht 

lediglich aus unstratifizierten 
Keramikfunden hervor. 

Zur EZ 2c-Besiedlung des Talls: 
Die fortlaufende Besiedlung des 

Tall Irbid (über das 8. Jh. v.Chr. 

hinaus) ist lediglich durch unstra-
tifizierte Keramikfunde bezeugt. 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) SBZ 2/EZ 1 (1200-1150 v.Chr.): 

Hier überhaupt noch keine Besied-
lung nachgewiesen. 

EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): In der 

EZ 1 war der Tall ar-
Rāmīṯzumindest noch nicht archi-

tektonisch besiedelt. 

Aufgrund der potentiellen Kera-
mikfunde kann im Höchstfall von 

einem Zeltdorf bzw. von einem 

Lagerplatz ausgegangen werden. 

EZ 2a(b)-Phase VIII (Mitte des 

10.- Anfang des 9. Jh.s v.Chr.): 
Der Tall ar-Rāmīṯals eine befes-

tigte Siedlung mit einem über-

wiegend häuslichen u. landwirt-
schaftlichen Charakter. 

Die (endgültige) Zerstörung 

dieser Siedlung erfolgte wahr-
scheinlich am Anfang des 9. Jh.s 

v.Chr. (evtl. um 885 v.Chr). 

EZ 2b-Phase VII (Anfang bis Mitte 

des 9. Jh.s v.Chr.): Der Tall ar-
Rāmīṯals ein aramäisches Grenz-

fort. Wahrscheinlich fand eine 

kriegsbedingte Zerstörung des 
Forts in der Mitte des 9. Jh.s v.Chr. 

statt. 

EZ 2b-Phase VI (Mitte bis Ende 
des 9. Jh.s v.Chr.): Umfunktionie-

rung der zerstörten Grenzforts in 

eine bewusst geplante Wohnstadt 
mit einem Gitter aus ähnlich 

breiten Straßenzüge u. ähnlich 

konstruierten Häusern. Darüber 
hinaus entstand in der Phase VI 

auch außerhalb des ehemaligen 

Phase VII-Festungsbereichs eine 
Siedlung – diese war wahrschein-

lich unbefestigt. Die Zerstörung 

dieser Siedlung (dicke Brand-
schicht) um ca. 800 v.Chr. wurde 

mit Hilfe der Keramikbestimmung 

nachgewiesen. 

EZ 2b-Phase V (Anfang bis Ende 

des 8. Jh.s v.Chr.): Umfangreiche 

Restaurierungsarbeiten (verbunden 
mit einer grundsätzlichen Beibe-

haltung des Stratum VI-

Stadtplans). Dabei scheint auch zu 
dieser Phase eine befestigte Sied-

lung im Bereich des alten Grenz-

forts u. eine unbefestigte Siedlung 
extra muros gehört haben (vgl. 

Keine erneute Besiedung, wobei 

der Siedlungshiatus bis in die hell. 
Zeit hinein andauerte (2. Jh. 

v.Chr.). 



 92 

Phase VI). 

Die Zerstörung der (zuletzt auch 

zur Kupferverarbeitung genutzten) 

Stadt erfolgte am Ende des 8. Jh.s 
v.Chr. und ist wahrscheinlich mit 

der Invasion Tiglat-pilesers III. um 

ca. 733 v.Chr. in Verbindung zu 
bringen. Nach der Zerstörung 

wurde die Siedlung anfangs noch 

sporadisch weitergenutzt, bevor sie 
schließlich ganz aufgegeben wurde 

u. einen bis in die hell. Zeit andau-

ernden Siedlungshiatus erfuhr. 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110)  

als weiterer Beleg für eine 

durchgängige SBZ 2-PZ-
Besiedlung. 

SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-

Horizont III Schicht 5 – obere 

Lagen (bis ca. 1200 v.Chr.): Der 
Tall Ğuḥfīya als eine kleine, 

erstmalig mit einer Mauer u. einer 

`Terrasse´ befestigte Siedlung. 

Das Ende dieser Siedlungsphase 

kann in das 12. Jh. v.Chr. datiert 

werden, wobei diese genauere 
Datierung (allerdings nur) auf dem 

Fund einer Pfeilspitze u. auf der 

Parallelisierung mit der entspre-
chenden Zerstörungsschicht von 

Irbid- Phase 2 basiert. 

EZ 1(-2a)-Horizont IV,1 Schicht 4 

(ca. 1200-925 v.Chr.): Der Tall 

Ğuḥfīya (erstmalig) als ein klei-
nes, befestigtes Gehöft. 

Fortbestand des kleinen EZ 1-

Gehöfts in der gesamten EZ 2a. 

Fortbestand des kleinen EZ 1-2a-

Gehöfts bis weit in die EZ 2b 

hinein. 

Die eigentlichen Veränderungen 

des Horizont IV, 2 Schicht 3 (925-

332 v.Chr.), d.h. die grundlegende 
Umgestaltung u. Neuorganisierung 

des Gehöfts (inkl. des Baus des 

sog. `Hofhauses´), scheinen gemäß 
Lamprichs erst im (späten) 8. Jh. 

v.Chr. bzw. auch noch später 

erfolgt zu sein. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass diese Datierung 

(zwangsweise) primär über die 

Einzelfundbestimmung erfolgen 
musste. 

Potentieller Fortbestand des EZ 

2b/2c-Gehöfts (inkl. des Hofhau-

ses) während der gesamten EZ 2c. 

Die Aufgabe des Gehöfts (inkl. 

des Hofhauses) wird vom Aus-

gräber in die späte PZ (d.h. ins 
späte 5. Jh. v.Chr. bzw. auch erst 

in das frühe 4. Jh. v.Chr.) datiert. 

Auch diese Datierung basiert 
primär auf der Einzelfundbestim-

mung. 

Dabei kann davon ausgegangen 

werden, dass die Aufgabe des 

Gehöfts friedlich vonstatten ging 

und wahrscheinlich mit strukturel-
len Veränderungen zusammen-

hing. 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102) SBZ 2/EZ 1: Der Tall al-Ḥiṣn als 
ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Bislang keine SBZ 

2/EZ 1-EZ 1-Architektur nachge-
wiesen. 

Siedlungskontinuität! 

EZ 1: Der Tall al-Ḥiṣn weiterhin 
als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Bislang keine EZ 1-

Architektur nachgewiesen 

Siedlungskontinuität! 

EZ 2a: Der Tall al-Ḥiṣn weiter-
hin als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Kasemattenmauer? 

(inkl. Zerstörungsschicht). 

Siedlungskontinuität! 

EZ 2b: Der Tall al-Ḥiṣn weiterhin 
als ein regionales Zentrum – oder 

nur noch als ein Dorf? 

Architektur: Keine nachgewiesene 
Architektur. 

Zur Keramik: Nur wenig Keramik. 

Keine Siedlungskontinuität? 

EZ 2c/PZ: Bislang keine EZ 
2c/PZ Besiedlung nachgewiesen! 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105) Keine Besiedlung nachgewiesen! Umm as-Ṣawwān ist ein kreisrun-
der `Turm´ mit guter Fernsicht. 

Multi-funktionale Nutzung: 

Aufbewahrungs-, Kontroll- u. 
Zufluchtsstätte. 

Keine Fortbesiedlung nachge-
wiesen! 

Keine Besiedlung nachgewiesen! Keine Besiedlung nachgewiesen! 

N.N. (2179.2100) Keine Besiedlung nachgewiesen! N.N. ist ein mit Umm as-Ṣawwān 

vergleichbar konstruierter `Turm´ 

Keine Besiedlung nachgewie- Keine Besiedlung nachgewiesen! Keine Besiedlung nachgewiesen! 
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(s.o), für den auch eine ähnliche 
Nutzung vorausgesetzt werden 

kann. 

sen! 

Bārsīnā (2229.2155) 

Ausgrabungen ab 2006: Dabei 

wurden zwei eisenzeitliche 

Getreide-Silos entdeckt. 

     

Tall aš-Ši‛r (2255.2184) 

Die Ausgrabung durch das 

Department of Antiquities ist 

bislang noch unveröffentlicht! 

     

Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164) 

Die 1996 durch das Department 

of Antiquities durchgeführten 
Ausgrabungen sind bislang noch 

unveröffentlicht! 

     

 

 



 94 

Erläuterungen zu Tab. 6 (Die relevanten Ausgrabungsorte der nördlichen Adschlunausläu-

fer inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 
Saḥam (2231.2339)  

SBZ 1-SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Phase (ca. 1203-1175 v.Chr): Grabstätte, deren überaus reiche Grabbeigaben aus gebranntem Ton, 

Stein und Metall (inkl. Bronze, Silber und Gold) bezeugen,
392 

dass der Übergang von der SBZ 2 zur EZ 1 in Saḥam 

ohne Siedlungsunterbrechung erfolgte.
393

 Nicht fließend scheint dagegen der Übergang von der SBZ 2/EZ 1 zur EZ 

1 gewesen zu sein. Seit der EZ 1 war die Grabstätte nicht mehr in Gebrauch. An den in die (SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1 zu 

datierenden Grabbeigaben lässt sich ablesen, dass der Wohlstand der damaligen Gesellschaft v.a. auf der Landwirt-

schaft, aber auch auf dem Handel basierte.
394

 

 

 

Quwēlibī/Abila (2318.2322)  

SBZ 2-PZ: Quwēlibī/Abila war in der Zeit von der SBZ 2 bis zur PZ durchgängig besiedelt.
395

 Eine genaue Ab-

grenzung und Charakterisierung der einzelnen Siedlungsphasen ist bislang noch nicht erfolgt. Allerdings lässt sich 

bereits jetzt sagen, dass die Ortschaft in der EZ 2 (a-b) besonders intensiv und großflächig besiedelt war.
396

 Ob und 

inwieweit (auch) Quwēlibī/Abila am Ende der EZ 2b durch die unter Tiglat-pileser III. erfolgte Invasion der Assyrer 

zerstört wurde, ist bislang noch nicht geklärt.
397

 Allerdings deuten die bisher vorliegenden Ausgrabungs- und Sur-

veyergebnisse darauf hin, dass Quwēlibī/Abila seit dem Beginn der EZ 2c (d.h. ca. 733/732 v.Chr.) einen stetig 

zunehmenden Bedeutungsverlust erfuhr, wobei darauf hinzuweisen ist, dass v.a. die Zeit von ca. 539-301 v.Chr.
398

 

durch eine deutliche Abnahme der Siedlungsgröße sowie der Bevölkerungszahlen geprägt war.
399

 

Zu den bisher nachgewiesenen Befunden u. Funde gehören: 

- Reste einer eisenzeitlichen Stadtmauer
400

, 

- diverse kleinere (wahrscheinlich mit einer Wohnbebauung in Verbindung zu bringende) Mauerreste
401

, 

- diverse Gräber
402

 sowie 

- umfangreiche Keramikfunde
403

. 

 

 

Tall al-Muġayyir (2379.2239) 

SBZ 2-PZ: Ebenfalls in der SBZ 2 bis zur PZ durchgängig besiedelt war der Tall al-Muġayyir.
404

 Allerdings ist 

darauf hinzuweisen, dass die unten aufgeführten Befunde keinesfalls gesichert sind.
405

 

SBZ 2/EZ 1-EZ 2a:  

Strukturen: Was die SBZ 2/EZ 1-EZ 2a betrifft, kann von einer architektonischen Besiedlung des Tall al-Muġayyir 

ausgegangen werden – allerdings ist deren genauer Charakter noch nicht geklärt.
406 

Keramik: U.a. wurde (in die oberen Schichten gelangte) EZ 1-Keramik entdeckt.
407

 

EZ 2b-hell. Zeit: 

Strukturen: In der EZ 2b bis zur hell. Zeit war der Tall al-Muġayyir durch eine ungefähr quadratische Struktur ge-

prägt, für welche die Funktion eines Gutbetriebs/einer Farm oder auch einer Wegstation/einer Karawanserei in Fra-

                                                 
392 Zur Keramik vgl. Fischer (1997a), 21-60; (1997b), 255 zu den anderen Funden (inkl. zu den Figurinen, Perlen, Anhängern, Knöpfen, Waffen 
und Schalen sowie auch zum Gold-, Silber- und Bronzeschmuck und zu den Skarabäen), vgl. Fischer (1997a), 61-79. 
393 Vgl. Fischer (1997a), 12 und s. auch Kamlah (2000), 139; Herr/Najjar (2001), 324; Lamprichs (2007), 160.198.278 u. Herr (2009), 550. 
394 Vgl. Fischer (1997a), 12.89. 
395 S. diesbzgl. auch Zwickel (1990), 331 u. Lamprichs (2007), 2.278.287. Bereits Nelson Glueck (1951), 222 hielt eine eisenzeitliche Besiedlung 

Abilas für sehr wahrscheinlich. 
396 S. diesbzgl. z.B. Mare (1992), 18; (1993), 3. 
397 Vgl. Wineland (2001), 102. 
398 Die Zahl 301 ist kein (von den Ausgräbern) übernommener Schreibfehler – hier begann vielmehr die ptolemäische Vorherrschaft über Jorda-

nien, vgl. Lamprichs (2007), 289 inkl. Fußnote 44. 
399 Vgl. Wineland (2001), 102f. und s. auch Mare (1992), 18; (1993), 3. 
400 S. diesbzgl. z.B. Mare (2000), 6; (2004) u. Fayyad/Karasneh (2005), 523.528. 
401 S. diesbzgl. z.B. Mare (1989), 477; (1993), 3; (1997a), 7; (1999), 453.458 u. Wineland (2001), 100-102.  
402 S. diesbzgl. z.B. Mare (1984), 40f.; (1989), 484; (1992), 13.15f.18; (1993), 3; (1997a), 7; (1999), 453.458; Wineland (2001), 100f.103; Chap-

man/Smith/Ellis et al (2006), 61f. und s. auch Zwickel (1990), 331 u. Sauer/Herr (1997), 233. 
403 S. diesbzgl. z.B. Mare (1984), 40.41 inkl. Fußnote 2; (1989), 474.477; (1992), 12.18; (1993), 3; (1997a), 7; (1997b), 305; (1999), 453.458; 
Mare/Fuller/Davis et al. (1985), 221; Mare/Fuller/Hummel et al. (1987), 208; Wineland (2001), 25f.100-102 u. Fayyad/Karasneh (2005), 

523.528. 
404 Vgl. Kamlah (2000), 196f.; Lamprichs (2007), 2 und s. auch Zwickel (1990), 324f. 
405 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Kamlah (2000), 197 u. Lamprichs (2007), 287. 
406 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171. 
407 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171. 
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ge kommt – für ein Fort sind die Mauern zu schwach.
408

 Dabei wurden mehrfache Um- bzw. Wiederaufbauten der 

Anlage nachgewiesen. 

Installationen: Hohe Dichte von Vorratssilos.
409

 

Keramik: In der untersten Schicht wurde unvermischte Keramik der mittleren EZ entdeckt, die durch Lehmpackung 

regelrecht versiegelt war.
410

 Die persische Keramik ist relativ gut bezeugt.
411

 

 

 

Tall al-Muʿallaqa (2371.2235)
412

 

SBZ 2-PZ: Tall al-Muʿallaqa als weiterer Beleg für eine durchgängige SBZ 2-PZ-Besiedlung. Allerdings sind 

auch hier die Befunde nicht wirklich gesichert.
413

 

Strukturen: Diesbzgl. ist v.a. auf eine 10 m breite (eisenzeitliche) Kasematten-Stadtmauer (und eine zusätzliche 

Innenmauer) hinzuweisen. Eine genaue Datierung dieser Befestigung liegt bislang nicht vor; allerdings ist es mög-

lich ist, dass der Tall in der PZ nur noch durch Silos oder ähnliche Installationen geprägt war.
414 

 

 
Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) 

Der Tall al-Fuḫḫār war in der SBZ 2 bis zur EZ 1 durchgängig besiedelt. Nach einem Siedlungshiatus in der EZ 2a-

b wurde er erst wieder in der EZ 2c/PZ genutzt (allerdings nur noch in bescheidener Weise). 

SBZ 2 (ca. 1300-1200 v.Chr.): Der Tall al-Fuḫḫār als eine stark befestigte Stadt inkl. eines Monumentalgebäudes 

(Tempels/Palastes?). 

Zur Architektur der SBZ 2: Am Ende der SBZ 2 war die Architektur durch folgende Strukturen geprägt: 

- Durch eine starke Befestigung (inkl. einer massiven Stadtmauer und eines potentiellen Stadttores)
415

. 

- Durch ein ca. 1300 v.Chr. im höchsten Bereich der Siedlung gebautes, zitadellenartiges SBZ 2-

Monumentalgebäude mit der Funktion eines Tempels oder eher eines Palastes.
416

 

Zum Ende der SBZ 2: Nachdem die SBZ 2-Siedlung um ca. 1200 v.Chr. durch ein Feuer zerstört wurde (letzteres 

könnte gemäß Strange mit dem Abzug der Ägypter zusammenhängen), kam es keinesfalls zu einer Siedlungsunter-

brechung.
417

 Stattdessen wurde die Stadt anschließend sofort/zumindest recht schnell wieder aufgebaut (die Stadt-

mauer wahrscheinlich noch am Ende der SBZ 2, d.h. um ca. 1200 v.Chr.).
418

 

SBZ 2/EZ 1-EZ 1b (1200-1050 v.Chr.): In dieser Zeit wurden innerhalb der Ruinen der ehemaligen Tempel- bzw. 

Palastanlage gewisse Baumaßnahmen durchgeführt (z.B. kleinere Mauereinbauten), die offensichtlich eine temporä-

re Weiterbenutzung der Anlage ermöglichten.
419

 

EZ 1b-Phase (ca. 1050 v.Chr.)
420

: Größere (den ursprünglichen Aufbau der Palast-/Tempel-Anlage komplett ver-

ändernde) Umbaumaßnahmen fanden schließlich in der EZ 1b statt.
421

 Zu diesen Umbaumaßnahmen gehörte u.a. die 

Installation von Öfen, die im Inneren aus den Bruchteilen zweier ineinander gesetzter Vorratsgefäße (`Collared-rim 

jars´) und außen aus Lehm bestanden.
422

 Außerdem wurden in den Randbereichen der Siedlung nicht nur neue 

Steinpflasterungen (Straßen),
423

 sondern auch neue Häuser konstruiert.
424

 In diesen (im eisenzeitlichen Vierraum- 

bzw. Säulenhausstil) errichteten Häusern wurden Öfen gefunden, die auf die gleiche Weise gebaut waren wie dieje-

nigen, die im Bereich der ehemaligen Tempel- bzw. Palastanlage gefunden wurden (s.o).
425

 

Zu den Einzelfunden der SBZ 2/EZ 1 und der EZ 1: Gemäß Ottosson wurden in den SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1-Schichten 

auffallend viele Mörser, Stößel, Reibesteine und Tierknochen (v.a. Schaf- und Ziegenknochen) gefunden,
426

 was 

darauf hindeutet, dass die damaligen Bewohner des Tall al-Fuḫḫār primär vom Ackerbau und von der Kleinvieh-

zucht lebten.
427

 

                                                 
408 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Zwickel (1990), 325; Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287 inkl. Fußnote 36. 
409 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171f. 
410 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171. 
411 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171. 
412 Keine wirkliche Ausgrabung – lediglich Surveys (inkl. der Erforschung diverser Baggerschnitte); vgl. Kamlah (2000), 41f. Ein topographi-

scher Plan und eine Übersicht über die wichtigsten Funde des Talls finden sich bei Kamlah (2000), 226 (Taf. 44 u. 45-51). 
413 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Kamlah (2000), 197 u. Lamprichs (2007), 287. 
414 Vgl. Kamlah (2000), 42. 
415 Vgl. Strange (1997), 402; (2000), 478f.; (2001), 310; (2009), 614 und s. auch Ottosson (1992b), 517. 
416 Vgl. Strange (1997), 402; (2000), 478f.; (2009), 614 und s. auch Ottosson (1993), 100. 
417 Vgl. Strange (1997), 402; (2000), 478-480; (2001), 295; (2002), 7; (2009), 614 und s. auch Kamlah (2000), 196. 
418 Vgl. Strange (1997), 402 und s. diesbzgl. auch Ottosson (1993), 99-101, der sogar von einer in der EZ 1 erfolgten Ausweitung der sbz. Vertei-

digungsanlage nach Osten hin spricht. 
419 Vgl. Strange (1997), 402 und s. auch Herr/Najjar (2001), 324 u. Herr (2009), 551. 
420 Vgl. McGovern (1997), 422. 
421 Vgl. Strange (1997), 402. 
422 Vgl. Ottosson (1993), 99; McGovern (1997), 422 u. Strange (1997), 402; (2009), 613f. 
423 Vgl. Ottosson (1993), 99.101 u. Strange (1997), 402. 
424 Vgl. Ottosson (1993), 97f.; Strange (1997), 402 und s. auch Herr/Najjar (2001), 326 u. Herr (2009), 554.556. 
425 Vgl. Strange (1997), 402. 
426 Vgl. Ottosson (1993), 99.102. 
427 Vgl. Ottosson (1993), 99. 
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Zur Keramik der SBZ 2/EZ 1-EZ 1b: Kennzeichnend sind `halsgekragte´ Kochtöpfe und Vorratsgefäße, wobei Letz-

tere in der EZ 1b auch für den Ofenbau benutzt wurden (s.o).
428

 Eine Besonderheit ist eine wahrscheinlich lokal 

hergestellte Pilgerflasche mit einem stark schematisierten Vogelmotiv.
429

 Außerdem ist auf den Fund einer 

philistinischen Scherbe hinzuweisen, die für (zumindest indirekte) Handelsbeziehungen mit dem südpalästinischen 

Raum spricht.
430

 

Gesamtfazit: Insgesamt betrachtet ist am Tall al-Fuḫḫār – in Bezug auf den Übergang von der SBZ 2 zur EZ 1 – 

eine siedlungsgeschichtliche Kontinuität festzustellen. In der EZ 1 kamen keine neuen Siedler, stattdessen gelang es 

den sbz. Siedlern den Zustand der sbz. Stadt (inkl. Befestigung und Tempel/Palast) wiederherzustellen und bis ans 

Ende der EZ 1 an der (bereits am Ende der SBZ praktizierten) Lebensweise (Ackerbau und Viehzucht
 431

 sowie 

etwas Handel
432

) festzuhalten. Gewisse Veränderungen scheint es erst am Ende der EZ 1b (um ca. 1050 v.Chr.) 

gegeben zu haben, und zwar dadurch, dass die ehemalige Palast-/Tempelanlage endgültig ihrer alten Funktion be-

raubt wurde, um fortan ausschließlich für häusliche Zwecke genutzt zu werden. Möglicherweise deutet dies auf eine 

Veränderung der bis dato noch bestehenden (sozio-)politischen Situation hin. 

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-EZ 1b-Besiedlung: Gemäß Strange wurde die Siedlung (noch) im 11. Jh. v.Chr. aufge-

geben,
433

 wonach evtl. ein ca. 400 Jahre andauernder Siedlungshiatus einsetzte.
434

 Zu den geschichtlichen Hinter-

gründen, die zur Aufgabe geführt haben liegen bislang keine Ergebnisse vor. 

EZ 1-EZ 2c (ca. 1050-640 v.Chr.): Für diese Zeit ist möglicherweise mit einem Siedlungshiatus zu rechnen,
435

 

zumindest wurden für die Zeit keine architektonischen Strukturen nachgewiesen, sondern nur drei für die EZ 

2a/b typische Scherben (`Red polished´).
436

 

EZ 2c/PZ (ca. 640-400/-333 v.Chr.): Nach dem (seit der EZ 1b andauernden) Siedlungshiatus wurde der Tall al- 

Fuār in der EZ 2c/PZ zumindest auch als Dreschplatz und zur Vorratshaltung genutzt.
437

 

Zur Architektur/den Installationen der EZ 2/PZ: Einige größere Architekturreste;
438

 diverse sorgfältig mit Steinen 

ausgekleidete Silos (inkl. Weizenresten).
439

 

Zur Keramik der EZ 2/PZ
440

: Die Kochtöpfe wurden in der persischen Zeit zumeist lokal hergestellt.
441

 Ansonsten 

ist an der (im Umfeld des Tall al-Fuḫḫār) gefundenen EZ 2c/PZ-Keramik ablesbar, dass Nordjordanien (inkl. Tall 

al-Fuḫḫār) in der EZ 2c/PZ in Handelsbeziehungen mit Südpalästina, dem zentralen Ostjordanland sowie mit Ägyp-

ten eingebunden war.
442

 

 

 

Umm Qēs/Gadara (2140.2290) 

SBZ 2/EZ 1-EZ 2b: Bislang keine Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 2c/PZ: Bei 1974 durchgeführten Oberflächenuntersuchungen entdeckte man auf einem (sich nur wenig von der 

Umgebung abhebenden) Hügel (nördlich des unterirdischen Mausoleums) eisenzeitliche Keramik aus dem 7. Jh. 

v.Chr. Drei im Herbst 1983 in diesem Gebiet durchgeführte Sondagen zeigen, dass das Gelände während eines kur-

zen Abschnitts der EZ 2 (im 7. Jh. v.Chr.) und vielleicht auch während der PZ besiedelt war.
443

 

Persönliche Anmerkung: Möglicherweise gibt es auch im Bereich des Stadthügels eisenzeitliche Schichten. Entspre-

chende Scherben konnten bisher jedoch nicht gefunden werden. Mögliche Funktion der Siedlung: EZ 2c/PZ-

Dorf/Kontrollstation. 

 

 

 

 

                                                 
428 Vgl. Ottosson (1993), 98; Strange (1997), 402 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233. Genauere Unterscheidungskriterien der entsprechenden 

Tall al-Fuḫḫār-Keramik finden sich bei McGovern (1997), 422. 
429 Vgl. McGovern (1997), 422f. 
430 Vgl. McGovern (1997), 422.424; Strange (1997), 402f.405 inkl. Abb. 9; (2000), 479; (2001), 292; (2002), 7 und s. auch Sauer/Herr (1997), 

233; Herr/Najjar (2001), 326 u. Herr (2009), 554.556. Die philistinische Scherbe vom Tall ist bislang immer die noch einzige auf dem Plateau 
gefundene Scherbe ihrer Art. 
431 Vgl. Ottosson (1993), 100-102 und s. auch Herr/Najjar (2001), 324 u. Lamprichs (2007), 278. 
432 Vgl. Strange (1997), 402; (2000), 478f. und s. auch Lamprichs (2007), 2 (inkl. Fußnote 3).278. 
433 Vgl. Strange (2002), 7; (2009), 614. 
434 Vgl. McGovern (1997), 422 u. Strange (1997), 403; (2009), 614. 
435 Vgl. Ottosson (1993), 97.100-103 und s. auch Strange (1997), 403; (2000), 478 u. McGovern (1997), 422. 
436 Vgl. Ottosson (1993), 97.100.102. 
437 Vgl. Ottosson (1993), 100. 
438 Erst nach den jüngsten Ausgrabungen im Jahre 2002 scheint festzustehen, dass es auf dem Tall al-Fuḫḫār (auch) einige aus der PZ stammende 
Gebäude gibt – allerdings sind deren genaue Funktionen (bislang noch) unklar, vgl. Strange (2009), 614. 
439 Vgl. Ottosson (1993), 100; Strange (1997), 403-405; (2009), 614 und s. auch Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287. 
440 Vgl. Ottosson (1993), 100; Strange (1997), 403-405 und s. auch Lamprichs (2007), 287. Zur genaueren Beschreibung und Auswertung der 
pers. Keramik vom Tall al-Fuḫḫār vgl. McGovern (1997), 422-424. 
441 Vgl. McGovern (1997), 423. 
442 Vgl. McGovern (1997), 424 
443 Vgl. Wagner-Lux/Krueger/Vriezen et al. (1978), 135-144; Wagner-Lux/Krueger/Karel et al. (1979), 39; Holm-Nielsen/Nielsen et al. (1986), 

232; Andersen/Strange (1987), 78-100; Holm-Nielsen/Wagner-Lux et al. (1989), 598 und s. auch Geraty/Willis (1986), 71; Görg (1991d), 722; 

Zwickel (1990), 319f. u. Hadidi (1997), 281f. 
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Tall Zirā‛a (2119.2252) 
SBZ 2 (14.-13. v.Chr.): Der Tall Zirā‛a als eine äußerst bedeutende (wahrscheinlich als ein regionales Zentrum 

fungierende) sbz. Stadt, zu der u.a. eine gewaltige Befestigungsanlage (inkl. einer mächtigen Kasemattenmauer, 

eines großen Turmes und eines Torheiligtums), ausgedehnte Wohnbauten, ein gut funktionierendes Abwassersys-

tem, reiche Einzelfunde
444

 und ein hoher Anteil importierter Keramik (unter anderem aus Zypern, Syrien und dem 

mykenischen Griechenland) gehörten. Die Zerstörung der Stadt erfolgte durch einen heftigen Brand. Eine präzise 

Datierung der Zerstörung und konkrete Aussagen zum geschichtlichen Hintergrund (potentiell kommen z.B. ein 

Erdbeben, eine feindliche Eroberung oder eine zufällige Feuerkatastrophe in Frage) sind bislang nicht möglich.
445

 

SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (ca. 1200-1000 v.Chr.)
446

: Im Anschluss an die Zerstörung der sbz. Stadt erfolgte zwar kein 

längerer Siedlungshiatus, aber dafür eine deutliche siedlungsgeschichtliche Abwertung des Talls, der in dieser Phase 

nur noch als ein agro-pastoral ausgerichtetes Dorf fungierte.
447

 Dabei bestand dieses Dorf sowohl aus Strukturen, die 

bereits typisch eisenzeitlich waren als auch aus Strukturen, die bezüglich ihrer Bauweise noch sbz. Traditionen folg-

ten. 

Zur Architektur der SBZ 2/EZ 1- bzw. EZ 1-Siedlung: Nur kurze Zeit nach der Zerstörung der letzten sbz. Stadt 

fanden am Tall Zirā‛a
 
diverse Baumaßnahmen statt. Dies lässt sich daran erkennen, dass die damaligen Bewohner 

kein eigenes Siedlungsmuster schufen, sondern die (offensichtlich noch gut sichtbaren) Mauerreste der SBZ 2-Stadt 

nutzten (eine Wiederherstellung der alten Stadtmauer und/oder der Bau einer neuen Befestigung fand nicht statt).
448

 

Dabei bieten die erforschten SBZ 2-EZ 1-Strukturen des Areals 1 ein sehr differentes Bild, wobei zwischen den 

Strukturen des nördlichen, des mittleren und des südlichen Bereichs des Areal 1 zu unterscheiden ist.
449

 

Zum nördlichen Bereich des Areal 1: Dieser Arealbereich ist unter anderem durch ein für die EZ typisches (an sei-

ner Westseite auf den Fundamenten der sbz. Stadtmauer gründendes) `Vierraumhaus´ geprägt.
450

 

Zum mittleren Bereich des Areal 1: In diesem Bereich wurden folgende Strukturen gefunden: 

- diverse zumeist recht einfach konstruierte Feldstein-Mauern, welche die Bewohner entweder direkt in die Ruinen 

der sbz. Stadtmauer hinein oder aber vom inneren Siedlungsbereich der zerstörten sbz. Stadt aus gegen die Ruinen 

der Stadtmauer bauten (hierbei scheint es sich um einfache Hütten und um Stallungen mit Einbauten gehandelt ha-

ben);
451

 

- diverse, z.T. recht große Silos, die offensichtlich für die Lagerung von Getreide genutzt wurden;
452

 

- eine Feuerstelle
453

 sowie 

- ein auffällig großer Lehm-Ofen (AM 118)
454

. 

Insgesamt kann man (was den mittleren Bereich angeht) von einem für die EZ 1 durchaus typischen, landwirtschaft-

lich geprägten Wohn-, Arbeits- und Vorratsbereich sprechen.
455

 

Zum südlichen Bereich des Areal 1: Anders als im mittleren Bereich wurden im südlichen Bereich des Areals 1 

recht solide, nach spätbronzezeitlichen Techniken konstruierte Strukturen nachgewiesen. Dabei handelt es sich in 

erster Linie um zwei (direkt über den Ruinen der sbz. Stadtmauer errichtete) große Hofraumgebäude, von denen das 

eine einen gepflasterten Eingangsbereich aufweist.
456

 Was die Funktion dieser beiden zusammen gehörenden Ge-

bäude bzw. des eines Doppelgebäudes betrifft, kommen nach den bisherigen Erkenntnissen administrative bzw. 

auch häuslich-landwirtschaftliche Funktionen in Betracht.
457

 Im Umfeld der Häuser wurden u.a. große Getreidespei-

cher, große Wasserbehälter, eine Kornmühle und Tabune gefunden.
458

 

                                                 
444 In einem Haus der SBZ 2 wurden z.B. 23 Rollsiegel und zahlreiche Glasperlen entdeckt, dazu ein großer Skarabäus mit der Kartusche 

Amenophis des III. und ein ovaler 3.4 x 5.8 cm großer Silberanhänger mit dem Reliefbild einer Frau, vgl. Vieweger/Häser (2008), 12f. inkl. Fig. 
2; (2009), 9. (inkl. Abb. 11) u. 12 (inkl. Abb. 14 u. 15); (2010), 9f. 
445 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 22; (2008), 511f. inkl. Fig. 3 u. Vieweger/Häser (2007c), 151.154; (2009), 9-18; (2010), 6-11 und s. auch 

Vieweger (2009), 47. 
446 Gemäß C14-Nachweis frühestens ab 1270 v.Chr., vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 13; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 10; 

(2007b), 67; (2007c), 155.159. 
447 Vgl. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2009), 18f.; (2010a), 11.13. 
448 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 11; (2007c), 24; (2008), 512; (2009), 22 u. Vieweger/Häser (2007a), 10; (2007c), 155; (2009), 

18f.; (2010a), 11. Der Sachverhalt, dass sich prinzipiell gerade der westliche Bereich (inkl. Areal 1) des Tall Zirā‛a für eine Verteidigungsanlage 

anbot, hing damit zusammen, dass dieser Bereich eindeutig am flachsten und damit auch am wenigsten geschützt war, vgl. z.B. Häser/Vieweger 
(2005), 135 u. Vieweger/Häser (2007a), 3; (2007b), 66; (2009), 7; (2010a), 2. 
449 Zeichnerische Darstellungen der bis 2009 entdeckten und erforschten EZ 1-Strukturen finden sich z.B. bei Häser/Vieweger (2007c), 25 inkl. 

Abb. 4 u. Vieweger/Häser (2007a), 11 inkl. Abb. 7; (2009), 19 inkl. Abb. 24; (2010a), 12 inkl. Abb. 4. 
450 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 13. 
451 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007a), 528; (2007b), 11.13; (2007c), 24.26; (2009), 22; Vieweger/Häser (2005), 13; (2006), 65; (2007a), 

10; (2007b), 67; (2007c), 155; (2009), 18f. inkl. Abb. 24; (2010a), 11 und s. auch Herr (2009), 554. 
452 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007b), 11; (2007c), 24; (2009), 22; Vieweger (2007), 500 u. Vieweger/Häser (2005), 13f.; (2007a), 10; 

(2010a), 11. 
453 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139. 
454 Vgl. Vieweger/Häser (2005), 13; (2007a), 10; Häser/Vieweger (2007c), 26; Vieweger (2007), 500 und s. auch Herr (2009), 554. 
455 Nicht ganz in dieses Bild passt lediglich der große Ofen. 
456 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 13; (2008), 512; (2009), 22; Vieweger/Häser (2008), 12f.; (2009), 19; (2010a), 11-13. 
457 Vgl. Vieweger/Häser (2009), 19. Anders noch Vieweger/Häser (2006), 65; (2007a), 10; (2007b), 67; (2007c), 155.159f. u. Häser/Vieweger 

(2007a), 528; (2007b), 13; (2007c), 26. 
458 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 13. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassersystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassersystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben
http://de.wikipedia.org/wiki/Eroberungskrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Brand
http://de.wikipedia.org/wiki/Rollsiegel
http://de.wikipedia.org/wiki/Skarab%C3%A4us
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Besondere Einzelfunde der EZ 1: Zu den besonderen Einzelfunden gehören zahlreiche Metallgeräte, ein Miniatur-

Silbergefäß, eine restaurierbare Bronzeschale, ein nahezu vollständiger Kernos und eine Schminkschale.
459

 

2010 wurde in Areal 1 ein EZ 1-Haus augegraben, das wahrscheinlich als Werkstatt zur Verarbeitung (bzw. wahr-

scheinlich auch zur Produktion) von Glas und Fayencen genutzt wurde. Zu den relevanten Befunden und Funden 

gehören u. a.: eine Feuerstelle, Ablagebänke, steinerne Arbeitsflächen, ein flaches zweigeteiltes Keramikbecken mit 

rundem Durchlass, präzise zugehauene Arbeitssteine, Rohglas, Schlacke sowie ein Fayenceknauf eines Streitwagens 

und ein Rollsiegel aus Quarzfritte.
460

 

EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.):
461

 Frühe EZ 2-Bauphase: Der Tall Zirā‛a
 
als eine wieder ummauerte Stadt, die 

(zum Teil) um ca. 900 v.Chr. zerstört wird. 

Zur Architektur der EZ 2a-Siedlung: Hierzu gehörten u.a.: 

- eine im Vergleich mit der sbz. Kasemattenmauer mäßig solide Stadtmauer, die im Norden nach der sog. Zickzack 

bzw. Sägezahn-Bauweise sowie im Süden geradlinig und etwas massiver konstruiert war;
462

  

- ein evtl. im mittleren Bereich der Stadtmauer konstruierter Fußgängerdurchgang, der den oberen Stadtbereich mit 

den beiden im Norden bzw. im Westen des Talls gelegenen Unterstädten verband, welche möglicherweise auch in 

der EZ besiedelt waren.
463

 Dahingegen befand sich das eisenzeitliche Stadttor wahrscheinlich im (bisher noch nicht 

ausgegrabenen) nordöstlichen Bereich des Talls; 

- drei im nördlichen Bereich des Areal 1 (auch nördlich des Fußgängerdurchgangs) gelegene, direkt aneinander 

gebaute Hofhäuser (`dichte Agglomeratbauweise´)
464

, deren westliche Außenmauern direkt in die Stadtmauer ein-

banden.
465

 Markante Doppelmauern helfen die drei Häuser voneinander abzugrenzen.
466

 Am besten erforscht sind 

bislang die Häuser 2 und Haus 3. 

Haus 2. Zu den in den verschiedenen Räumen/Höfen von Haus 2 entdeckten Befunden und Funden gehören: 

- eine große, sorgfältig gesetzte Feuerstelle im Zentrum des Hofbereiches, 

- diverse zum Schmelzen benutzte „Industriegefäße“ – außerdem Rohglas.  

Fazit: Möglicherweise wurde in diesem Haus bzw. in seinem Umfeld Glas geschmolzen. Fundvergesellschaftet war 

ein bemerkenswert sorgfältig gearbeiteter Steintisch.
467

 

Haus 3. Hierzu gehören: 

- ein Schmelzofen mit Schmelztiegel  

- eine aufwendig ausgebaute Feuerstelle 

- vier wahrscheinlich gleichzeitig betriebene Brotbacköfen/Tabune 

- drei hochanstehende Säulenbasen aus Feldsteinen, die einen im Norden gelegenen Raum von einem südlich an-

grenzenden Hofbereich abgrenzen. 

- ein möglicherweise `in situ´ (unweit der Säulenbasen) gefundener, aufrecht stehender Stein, der evtl. als `Mazzebe 

interpretiert werden kann. 

- ein großes Vorratsgefäß im Hofbereich.
 468

 

Südlich des potentiellen Fußgängerdurchgangs befand sich wahrscheinlich ein Bereich mit öffentlichen Bauten, 

deren Außenwände ebenfalls direkt in die Stadtmauer einbanden. Zu den hier entdeckten Strukturen gehören u.a.: 

- eine große sorgfältig gebaute Grube (1.5 x 1.0 x 0.6 m), die auf ihrem Boden mit einer großen Basaltschale ausge-

stattet war; 

- eine mit Steinen gepflasterte Vorratsgrube, in der sich offensichtlich mit Öl gefüllte Gefäße befunden haben müs-

sen – zumindest lässt sich dies an gewissen Spuren ablesen, die an den in der Grube gefundenen Steinen gefunden 

wurden.
469

 

Insgesamt lässt sich bereits jetzt festhalten, dass die Bebauung der ersten EZ 2-Bau-Phase durch ein Nebeneinander 

von Wohnbauten und öffentlichen Bauten geprägt war. 

Zum Ende der ersten EZ 2-Bauphase: Wahrscheinlich wurden um ca. 900 v.Chr. einige Teile der Stadt zerstört (dies 

lässt sich daran erkennen, dass diverse Gebäude zwei Bauphasen aufweisen). Als mögliche Ursache kommen z.B. 

ein Erdbeben, ein Brand oder auch ein militärischer Angriff in Frage. Sollte sich herausstellen, dass es ein militäri-

scher Angriff war, wäre z.B. eine israelitisch-aramäische Auseinadersetzung in Erwägung zu ziehen.
470

 

                                                 
459 Vgl. Vieweger/Häser (2009), 19f. inkl. Abb. 25; (2010a), 13. 
460 Vgl. Häser/Vieweger (2011), 48f. u. Vieweger/Häser (2011), 376. 
461 Die Datierung der früheren Bauphase liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% zwischen 1120 und 900 v.Chr., vgl. z.B. Häser/Vieweger 

(2007a), 528. 
462 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 137f.; (2007b), 13; (2007c), 26; (2009), 22 u. Vieweger/Häser (2005), 13; (2006), 65; (2007a), 10.13; (2007b). 
67; (2007c), 159.161; (2009); 21 inkl. Abb. 26; (2010a), 13f. 
463 Vgl. WAS 2 u. 3 und s. auch Jadis 2122029 u. 2122030. 
464 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2006), 65; (2007b), 67; (2007c), 159; (2010a), 14. 
465 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28 u. Vieweger/Häser (2010a), 13-15 inkl. Abb. 5. 
466 Vgl. Vieweger/Häser (2007a), 13.15; (2010a), 14. 
467 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 14f. inkl. Abb. 5; s. auch Häser/Vieweger (2011), 46-49 u. Vieweger/Häser (2011), 376. 
468 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26; (2009), 22 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2007b), 67; (2007c), 159.161; (2010a), 14f. inkl. Abb. 5. 
469 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 13. 
470 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 13; (2007c), 26.28 u. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2009), 21; (2010a), 14. 
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EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr?): Späte EZ 2-Bauphase: Fortbestand der städtischen Siedlung, allerdings mit diversen 

Umbauten und Funktionsänderungen der EZ 2-Strukturen (frühere Phase).
471

 

Zu dem nördlich des potentiellen Fußgängerdurchgangs gelegenen Bereich des Areal 1: Eine besonders starke archi-

tektonische und funktionale Umgestaltung scheint auch das oben erwähnte Haus 2 (aus dem nördlich des potentiel-

len Fußgängerdurchgangs gelegenen Bereichs) erfahren zu haben.
472

 So gibt es z.B. keine Hinweise mehr dafür, dass 

dieses Haus weiterhin als Werkstatt genutzt wurde. Möglicherweise kann eine mit Steinen umrandete Grube als der 

bedeutendste Befund herausgestellt werden.
473

 

Zu einer Werkstatt scheint vielmehr in der späten Bauphase der EZ 2 das nördlich an Haus 2 angrenzende `Haus 1´ 

umfunktioniert worden zu sein. Zu den in dieser Werkstatt gemachten Funden gehört ein großer, zylindrischer und 

sehr sorgfältig gearbeiteter Arbeitstisch aus Kalkstein, der in der Nähe einer evtl. erhalten geblieben Bank entdeckt 

wurde, wobei der zwischen dem Stein und der Bank liegende Abstand ca. 40 cm betrug. Die obere Seite des ca. 60 

cm im Durchmesser großen und 30 cm hohen Steins war wie eine flache Schale geformt. Ganz in der Nähe des 

Steins wurden (auf dem aschigen Fußboden) ein halbrundes Steingefäß und zwei `Industrie-Gefäße´ entdeckt, wel-

che einigen in Dēr ʿAllā
474

gefundenen Töpfen ähneln. Außerdem wurden hier ein Spinnwirtel aus schwarzem 

Speckstein und ein eierförmiges Werkzeug aus Ton gefunden.
475

 

Zu dem südlich des potentiellen Fußgängerdurchgangs gelegenen Bereich mit öffentlichen Bauten: Hier (Haus 3) 

scheint die Grube mit den Gefäßen, in denen wahrscheinlich Öl aufbewahrt wurde (s.o.), zugunsten eines gepflaster-

ten Hofs geschlossen worden zu sein. Zu den im Hof gemachten Funden gehört ein massiver Arbeitsstein.
476

 

Anders als die erwähnten Häuser scheinen die Stadtmauer und der potentielle Fußgängerdurchgang in der späten EZ 

2-Bauphase keine architektonischen und funktionalen Veränderungen erfahren zu haben. Dabei ist darauf hinzuwei-

sen, dass die Stadtmauer auch in der späten EZ 2-Phase eine doppelte Funktion hatte, und zwar zum einen die einer 

Befestigungsanlage und zum anderen die als westliche Außenwand der an sie angrenzenden Häuser.
477

 

Zum Ende der städtischen EZ 2b-Besiedlung des Tall Zirā‛a: Die am Ende des 8. Jh.s. v.Chr. durch eine heftige 

Brandkatastrophe verursachte Zerstörung der EZ 2b-Stadt, könnte mit der in dieser Zeit erfolgten Invasion der Assy-

rer (unter Tiglat-pileser III.) zusammenhängen.
478

  

Zur Gesamtinterpretation der EZ 2a-b-Strukturen: Insgesamt betrachtet nimmt die Siedlung des Tall Zirā‛a in der 

EZ 2a-b einen urbanen Charakter an, wobei die Ausmaße der gefundenen Architektur auf einen (gegenüber der EZ 1 

recht deutlichen) Bevölkerungszuwachs schließen lassen.
479

 

EZ 2c (ca. 700-520 v.Chr.): Bislang keine ausgegrabenen Strukturen, allerdings deutet der Surveybefund darauf 

hin, dass es in dieser Zeit zumindest eine (auf bestimmte Tallbereiche beschränkte) dörflich geprägte Weiterbesied-

lung des Tall gegeben haben könnte. 

PZ (ca. 520/450-332 v.Chr.): Bislang keine ausgegrabenen Strukturen. Evtl. nur wenige Scherben, so dass bislang 

von einer (gegenüber der EZ 2c) deutlich herabgeminderten Nutzung auszugehen ist. 

Zur Gesamtinterpretation der EZ 2c-PZ-Besiedlung/Nutzung des Talls: Während die Königreiche Ammon und 

Moab unter assyrischer Kontrolle regelrechte Blütephasen erlebten, wurde das nördliche Ostjordanland (Gilead) 

zum großen Teil zu einem ländlich geprägten Gebiet degradiert. Letzteres gilt auch für den Tall Zirā‛a.
480

 

 

 

Tall Irbid (2298.2184) 
SBZ 2-Phase und SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 (ca. 1300/1200-1150/1100 v.Chr.)

481
: In dieser Phase ist der 

Tall Irbid als eine sowohl in kultischer als auch in landwirtschaftlicher Hinsicht bedeutende Stadt einzustufen, die 

(aufgrund ihrer Größe und ihrer Lage) auch als regionales Zentrum fungiert haben könnte.
482

  

Zu den Befunden und Funden der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 (um 1200 v.Chr.): Hierzu gehören: 

a) eine Stadtmauer mit Turm,
483

 

b) ein wahrscheinlich mehrstöckiger und gegen die Stadtmauer gebauter Gebäudekomplex mit mindestens fünf, 

wahrscheinlich (auch) kultisch genutzten Räumen. In diesen Räumen wurden u.a. ein Räucherständer, ein Basalt-

                                                 
471 Die Datierung der früheren Bauphase liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% zwischen 1120 und 900 v.Chr., vgl. z.B. Häser/Vieweger 

(2007a), 528. 
472 Zu den umfassenden architektonischen Veränderungen vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28 u. Vieweger/Häser (2007a), 15; (2010a), 16 inkl. 
Abb. 6. 
473 Vgl. Häser/Vieweger ebd. u. Vieweger/Häser ebd. 
474 Vgl. Franken (1969), 107.210 inkl. Fig. 62:29; Tab. XV (Fig. 62:29). 
475 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 13; (2007c), 28. 
476 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 15; (2007c), 28. 
477 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28. 
478 Vgl. Vieweger/Häser (2006), 65; (2007b), 68; (2007c), 165; (2009), 26; (2010a), 17. 
479 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007c), 26; (2008), 512 u. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2010a), 13. 
480 Vgl. Vieweger/Häser (2006), 65; (2007b), 68; (2007c), 165; (2010a), 17. 
481 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152; Lenzen (1988), 31; Lenzen/Knauf (1988), 240 und s. auch Zwickel (1990), 311. Dabei ist die 

Phase 3 um ca. 1700 v.Chr. zu datieren, Phase 4 um ca. 3200 v.Chr. und Phase 5 um ca. 3500 v.Chr., vgl. Lenzen (1988), 31.33. 
482 Vgl. Kamlah (2000), 139.145.186.196; Lamprichs (2007), 259.263.272f. 284 (inkl. Fußnote 24).295 (inkl. Fußnote 62).301 und s. auch Stran-
ge (2001), 297. 
483 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152-155 inkl. Fig. 1-2.319 (Pl. XX1.1-2); Lenzen/Knauf (1988), 242; Lenzen/McQuitty (1989b), 

299, und s. auch Herr/Najjar (2001), 324; Strange (2001), 310 u. Herr (2009), 551.  
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ständer, zwei Schalen, ein als Lampe genutzter `Becher mit Untersatz´, eine gewöhnliche Lampe, zwei Be-

cher/Pokale sowie zwei große Vorratsgefäße entdeckt.
484

 

c) Außerdem wurde in der Nähe ein Vorratslager mit elf unterschiedlichen Keramikgefäßen (z.B. Vorratsgefäßen, 

Kannen etc.) gefunden.
485

 

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2: Das Ende SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 hing offensichtlich mit 

einer heftigen Brandkatastrophe zusammen – zumindest wurde eine z.T. über 4 m tiefe Zerstörungsschicht (aus dem 

12. Jh. v.Chr.) freigelegt, in der u.a. auch zwei Pfeilspitzen gefunden wurden. Allerdings reichen diese Funde nicht 

aus, um auf eine kriegsbedingte Zerstörung der Stadt zu schließen. Da auch keine konkreten Anzeichen für ein Erd-

beben nachgewiesen werden konnten, ist evtl. von einer unfallbedingten Feuerbrunst auszugehen.
486

 Nach der Zer-

störung der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 gab es offensichtlich keine Siedlungsunterbrechung
487

; vielmehr ist (wie 

z.B. auch beim Tall al-Fuḫḫār) von einer Siedlungskontinuität auszugehen (letzteres ist auch durch die bei Irbid 

gefundenen Gräber A-E bezeugt).
488

 

EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.)
489

: Nach der Brandkatastrophe fand offensichtlich ein sofortiger 

(mit diversen Neuakzentuierungen verbundener) Wiederaufbau der zerstörten Stadt statt. Dabei ist davon auszuge-

hen, dass die (nach den Grabungsbefunden) jetzt primär landwirtschaftlich-häuslich ausgerichtete, neue Stadt (zu-

mindest) bis in die EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) hinein fortbestand. 

Zu den Befunden der EZ 1(-EZ 2b-Phase 1) gehören: 

a) die wiedererrichtete, ergänzte und weiter genutzte Stadtmauer
490

, 

b) diverse Wohnhausreste, die im Bereich des (auch) kultisch genutzten SBZ 2/EZ 1-Gebäudekomplexes gefunden 

wurden sowie 

c) eine Installation – genauer gesagt diverse auf verschiedenen Ebenen/Höhen konstruierte und durch Zuflusskanäle 

miteinander verbundene Becken (wahrscheinlich für Wein)
 491

. 

Zur EZ 2c-Besiedlung des Talls: Die bis heute andauernden Bauaktivitäten haben die oberen Kulturschichten des 

Tall Irbid (bis hinab zu denen der mittleren EZ) weitgehend zerstört.
492

 Seine fortlaufende Besiedlung über das Jahr 

800 v.Chr. hinaus geht lediglich aus unstratifizierten Keramikfunden hervor.
493

 

 

 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 
SBZ 2/EZ 1 (1200-1150 v.Chr.): In Bezug auf die SBZ 2/EZ 1-Übergangszeit wurde bislang überhaupt noch keine 

Besiedlung nachgewiesen.
494

 

EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): In der EZ 1 war der Tall zumindest noch nicht architektonische besiedelt. Im Höchstfall 

kann von einem Zeltdorf/Lagerplatz ausgegangen werden. 

Keine Architektur nachgewiesen
495

 – allerdings einige Scherben aus dem 11. Jh. v.Chr.
496

 Diese Funde werden je-

doch in den neueren Publikationen nicht mehr erwähnt.
497

 

EZ 2a(b)-Phase VIII (Mitte des 10.-Anfang des 9. Jh.s v.Chr.)
498

: Der Tall ar-Rāmīṯals eine befestigte Siedlung 

mit überwiegend häuslichen und landwirtschaftlichen Charakter. 

Zur Architektur der EZ 2a-Phase VIII: Die EZ 2a-Phase VIII war die erste architektonische Besiedlungsphase 

des Tall ar-Rāmīṯ. Zur Architektur gehören: 

- Ein ca. 37 x 32 m großes Gebäude aus ca. 1.25 bis 1.50 m dicken Lehmziegelmauern. 

- Ein zurückgesetztes Tor in der Nordmauer (inkl. eines ca. 3.25 x 2.25 m großen Innenraums). 

- Ein weiteres Tor in der Ostmauer.
499

 

                                                 
484 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.320 (Pl. XXII.2); Lenzen (1986), 165f. inkl. Fig. 27; (1988), 32; Lenzen/Knauf (1988), 242 und 

s. auch Herr/Najjar (2001), 324 u. Herr (2009), 551. 
485 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.321 (Pl. XXIII.1) u. Lenzen/Knauf (1988), 242. 
486 M.E. ist aber auch eine `innere Revolte´ nicht auszuschließen. 
487 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152-155; Lenzen (1986), 164f.; (1988), 32f.; (1997), 181; Lenzen/Knauf (1988), 242; Len-

zen/McQuitty (1988), 268; (1989b), 299f., Kamlah (2000), 139.196 und s. auch Lamprichs (2007), 160.198.278. 
488 Vgl. Dajani (1964), 99.101; (1966), 88-101 und s. auch Kamlah (2000), 139.196 u. Lamprichs (2007), 278. 
489 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152f.; Lenzen (1988), 31; Lenzen/Knauf (1988), 240 und s. auch Zwickel (1990), 311. 
490 Vgl. Lenzen/McQuitty (1984), 297; (1988), 268; (1989b), 300; Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152f.; (1988), 32; Lenzen/Knauf (1988), 
240 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233; Herr/Najjar (2001), 328.331 u. Herr (2009), 554.556. 
491 Vgl. Lenzen (1988), 33; Lenzen/McQuitty (1989b), 299 und s. auch Herr/Najjar (2001), 328.331; Lamprichs (2007), 278f. u. Herr (2009), 

554.556. 
492 Vgl. Kamlah (2000), 139 inkl. Fußnote 28 u. Lamprichs (2007), 279.283. 
493 Vgl. Lenzen (1988), 29; Lenzen/McQuitty (1989b), 299 und s. auch Zwickel (1990), 311; Kamlah (2000), 139 inkl. Fußnote 28 u. Lamprichs 

(2007), 279.283. 
494 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410 u. N.L. Lapp (1989), 495. 
495 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410 u. N.L. Lapp (1989), 495. 
496 Vgl. P.W. Lapp (1963), 406.408.410. 
497 Vgl. N.L. Lapp (1989), 495 u. Zwickel (1990), 315. 
498 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410; (1975), 114f.; N.L. Lapp (1989), 497; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 125; Geraty/Willis 

(1986), 64 u. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 115 inkl. Fußnote 35. 
499 Vgl. P.W. Lapp (1968), 99.104; (1975), 114f.; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 125; 

Geraty/Willis (1986), 64 u. Herr/Najjar (2001), 330. Eine Skizze des vermeintlichen `Stratum VIII-Forts´ findet sich z.B. bei N.L. Lapp (1993), 

1292. 
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Zu den Installationen der EZ 2a(b)-Phase VIII: Hierzu gehören Brotbacköfen (`Tabune´) und Kästen (`bins´).
500

 

Zu den Einzelfunden der EZ 2a(b)-Phase VIII: Hierzu gehören v.a. Mahlgeräte/Mahlwerkzeuge.
501

 

Zur Keramik der EZ 2a-Phase VIII: Hierzu gehören Kratere und Schalen aus dem 10. Jh. v.Chr.
502

 

Zu den potentiellen Interpretationen der Befunde und Funde: 

Interpretationen P.W. und N.L. Lapps (Ausgräber): Gemäß P.W. und N.L. Lapp diente der Tall in der EZ 2a (`salo-

monische Zeit´) als ein befestigtes administratives Zentrum,
503

 in welchem die Bewohner davon lebten, dass sie 

Getreide produzierten, lagerten und verarbeiteten.
504

  

Interpretation Herr/Najjar: Herr und Najjar zweifeln die Interpretation P.W. und N.L. Lapps an, zumal auch die 

ausgegrabenen Mauern (nur 1.25-1.50 m breit) viel zu schwach für die Mauern eines Forts sind. Sie gehen vielmehr 

zu Recht von einer befestigten Siedlung mit einem überwiegend häuslichen und landwirtschaftlichen Charakter 

aus.
505

 

Zum Ende der EZ 2a(b)-Phase VIII: Die (endgültige) Zerstörung dieser Siedlung erfolgte wahrscheinlich am Anfang 

des 9. Jh.s v.Chr. (evtl. um 885 v.Chr). Befunde: Ca. 0.5 m tiefe Zerstörungsschicht (evtl. vom Anfang des 9. Jh.s 

v.Chr. bzw. von ca. 885 v.Chr.) über den Stratum-VIII-Böden.
506

 Gemäß Herr/Najjar und Lamprichs weist das Stra-

tum VIII zwei zerstörte Subphasen auf.
507

 

Zum geschichtlichen Hintergrund zu Stratum VIII: Die zerstörten Subphasen von Tall ar-Rāmīṯ (Stratum VIII) zei-

gen, dass es seit dem Anfang des 9. Jh.s v.Chr. zu Auseinandersetzungen mit/zwischen den nördlich und westlich 

angrenzenden Regionen kam. Diese Konflikte zwischen Aram/Damaskus und Israel setzen sich auch im 9. Jh. 

v.Chr. fort und bilden wahrscheinlich den historischen Hintergrund für den in Stratum VII nachgewiesenen Ausbau 

der Befestigungsanlagen.
508

 

EZ 2b-Phase VII (Anfang bis Mitte des 9. Jh.s v.Chr.)
509

: In dieser Phase wurde der Tall ar-Rāmīṯin ein aramäi-

sches Grenzfort umfunktioniert.
510

  

Zur Architektur der EZ 2b-Phase VII: Hierzu gehört: 

- Eine ca. 1,50 m breite, um die EZ 2a Phase VIII-Siedlung herum konstruierte Verteidigungslinie aus sehr großen 

und rauen Felsbrocken, die gemeinsam mit den alten Lehmziegelmauern und kleineren Unterteilungsmauern eine 

breite Kasemattenmauer bildet.
 
Insgesamt erreicht das (auf diese Weise entstandene) Fort eine Größe von ca. 42 x 

43 m.
511

 

- Die alten Ausgänge der EZ 2a-Phase VIII-Siedlung werden wiederbenutzt – zusätzlich gab es einen Wachraum 

zum Schutz des Osttores.
512

 

Zu den Einzelfunden und der Keramik der EZ 2b-Phase VII: Sowohl an den Einzelfunden (z.B. Steinwerkzeug)
513

 

als auch an den gefundenen Keramik
514

 ist ein aramäischer Einfluss zu erkennen. Gemäß Sauer war unter der 

unpublizierten Keramik rot geschlickte und polierte (`red slipped and burnished´) Keramik.
515

 

Zum Ende der EZ 2b-Phase VII. Das Ende der EZ 2b-Phase VI ist durch eine ca. 2 m tiefe Zerstörungsschicht 

(wahrscheinlich aus der Mitte des 9. Jh.s v.Chr.) markiert.
516

  

Interpretation P.W. und N.L. Lapps: Gemäß P.W. und N.L. Lapp ist die Zerstörung mit Josaphat/Ahab bzw. mit 

Ahasja/Joram in Verbindung zu bringen.
517

 

Interpretationen Ahlströms und Lamprichs: Gemäß Ahlström und Lamprichs ist die Zerstörung von Stratum VII mit 

einem Feldzug Salmanassers III. in das Haurangebiet in Verbindung zu bringen.
518

 Der von Salmanassar III. (in 

seinem 18. Regierungsjahr; 841 v.Chr.) vorgenommene Vorstoß ins Haurangebiet führte wahrscheinlich zu einer 

vorübergehenden Schwächung Hasaels und zum Aufstieg Jehus. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass Aram-

                                                 
500 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
501 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
502 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
503 Vgl. P.W. Lapp (1968), 104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 497. 
504 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100 u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
505 Vgl. Herr/Najjar (2001), 330f. und s. auch Lamprichs (2007), 280 inkl. Fußnote 14. 
506 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115.118; N.L. Lapp (1989), 495.497; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Zwickel (1990), 315 u. 
Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 115 inkl. Fußnote 35. 
507 Vgl. Herr/Najjar (2001), 330f. u. Lamprichs (2007), 280. 
508 Vgl. Herr/Najjar (2001), 330-332 u. Lamprichs (2001), 280f. 
509 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410; (1968), 102.104; N.L. Lapp (1989), 495; (1997), 445 und s. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 115 inkl. 

Fußnote 35. 
510 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410; (1968), 104; N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Zwickel (1990), 315. Eine Skizze des Stratum 
VII-Forts findet sich bei N.L. Lapp (1993), 1292. 
511 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408; (1968), 100f.; (1975), 115; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 

125 u. Herr/Najjar (2001), 332. 
512 Vgl. P.W. Lapp (1968), 101; (1975), 115f. u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
513 Vgl. P.W. Lapp (1968), 101f. u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
514 Vgl. P.W. Lapp (1963), 410; (1968), 101f.104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 496f.; (1993), 1292; (1997), 445. 
515 Vgl. Sauer (1986), 14 und s. auch Herr/Najjar (2001), 331. 
516 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410; (1968), 101.104; (1975), 116; N.L. Lapp (1989), 495f.; (1993), 1292f.; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis 

(1986), 64; Zwickel (1990), 315 u. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 115 inkl. Fußnote 35. 
517 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408.410; (1968), 101.104; (1975), 118; N.L. Lapp (1989), 497; (1993), 1292f.; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis 

(1986), 64 u. Zwickel (1990), 315. 
518 Vgl. Ahlström (1993), 639f.; Lamprichs (1995), 85; (2007), 281. 
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Damaskus ab 838 v.Chr. wieder zu einer der wichtigsten Kräfte in Südsyrien und Palästina wurde.
519

 

Insgesamt hat es im 9. und Teilen des 8. Jh.s v.Chr. wahrscheinlich einen mehrmaligen Wechsel der regionalen 

Machtverhältnisse und politischen Zugehörigkeiten auf dem nordjordanischen Plateau gegeben.
520

 

EZ 2b-Phase VI (Mitte bis Ende des 9. Jh.s v.Chr.)
521

: In dieser Phase erfolgte eine Umfunktionierung der zer-

störten Festung in eine bewusst geplante Wohnstadt. 

Zur Architektur der EZ 2b-Phase VI : 

- Aufgabe der (zerstörten) EZ 2b-PhaseVII-Fortmauer und Weiterbenutzung einzelner Reste.
522

 

- Umfangreiche Einebnungen der gesamten Innenfläche des Stratum VII-Forts, um eine dicke Plattform aus grauem 

Lehm zu schaffen.
523

 

- Über der Plattform wurden a) eine bewusst angelegte Stadtanlage einschließlich eines Gitters aus gleichbreiten und 

ähnlich konstruierten Straßenzügen (bzw. Laufwegen)
524

 sowie b) diverse, ähnlich konstruierte und aufgebaute Häu-

ser nachgewiesen. Die Häuser bestanden i.A. aus 0.50 m breiten Feldstein-Lehmziegelmauern und setzten sich zu-

meist aus zwei Räumen zusammen, von denen der eine einen gepflasterten Fußboden aufwies und der andere die 

Fundamente einer zum Dach führenden Treppe.
525 

 

- Außerdem wurden auch außerhalb der Stratum VII-Festungsmauern Siedlungsspuren (kleine Mauern) nachgewie-

sen. Diese waren jedoch so stark erodiert, dass hier keine Spuren einer potentiellen Befestigungsanlage nachgewie-

sen werden konnten.
526

 Allerdings ist es auch möglich, dass der Tall damals (d.h. zur Zeit des Stratum VI) überhaupt 

nicht befestigt war.
527

 Möglicher geschichtlicher Hintergrund gemäß P.W. und N.L. Lapp: Durch Hasael wurden die 

aramäischen Grenzen in südliche Richtung (bis weit hinter den Tall ar-Rāmīṯ) verschoben, so dass weniger Schutz 

erforderlich war.
528

 

Zum Ende der EZ 2b-Phase VI-Stadt: Um ca. 800 v.Chr. wurde die Siedlung durch einen schweren Brand zerstört 

(dicke Brandschicht). Die Datierung erfolgte mit Hilfe der Keramikbestimmung.
529

 

EZ 2b-Phase V (Anfang bis Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Der Tall ar-Rāmīṯals eine jetzt auch zur Kupferverarbeitung 

genutzte Wohnstadt. 

Zur Architektur der EZ 2b-Phase V: Umfangreiche Restaurierungsarbeiten (verbunden mit einer grundsätzlichen 

Beibehaltung des Stratum VI-Stadtplans). Auch hier wurden stark erodierte (evtl. ungeschützte) Strukturen außer-

halb des ehemaligen Stratum VII-Festungsbereichs nachgewiesen.
530

 

Zu den Installation der EZ 2b-Phase V: Diesbzgl. ist v.a. auf einen Ofen hinzuweisen, der wahrscheinlich zur Kup-

ferverarbeitung genutzt wurde.
531

 

Zum Ende der EZ 2b-Phase V-Stadt: Die für das Ende des 8. Jh.s v.Chr erfolgte Zerstörung der Stadt, kann wahr-

scheinlich mit Tiglat-pilesers III. 733 v.Chr. durchgeführter Palästina-Kampagne in Verbindung gebracht werden. 

Im Anschluss an die Zerstörung erfolgte eine kurze Weiterbenutzung diverser Häuser – bis die Siedlung schließlich 

aufgegeben wurde und einen bis in die hell. Zeit (2. Jh. v.Chr.)
532

 andauernden Siedlungshiatus erfuhr.
533

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

Ende SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 
Horizont III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): Der Tall Ğuḥfīya als eine kleine, erstmalig mit einer Mauer und einer 

`Terrasse´ befestigte Siedlung. 

Zur Architektur des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen)
534

: Hierzu gehören: 

                                                 
519 Vgl. Ahlström (1993), 639f. u. Lamprichs (2007), 281 inkl. Fußnote 16. 
520 Vgl. Lamprichs (2007), 281. 
521 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408; (1968), 104; N.L. Lapp (1989), 497; (1993), 1293; (1997), 445 und s. auch Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 

115 inkl. Fußnote 35. 
522 Vgl. N.L. Lapp (1993), 1292. 
523 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408f.; (1968), 102; (1975), 116f. u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
524 Vgl. P.W. Lapp (1975), 117 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292. 
525 Vgl. P.W. Lapp (1968), 102; (1975), 117 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
526 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; 

Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs (2007), 281 inkl. Fußnote 17. 
527 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; 
Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs (2007), 281 inkl. Fußnote 17. 
528 Vgl. P.W. Lapp (1968), 104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1993), 1293. 
529 Vgl. P.W. Lapp (1968), 104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 497; (1993), 1293; (1997), 445. 
530 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 406; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; Herr/Najjar (2001), 332 

u. Lamprichs (2007), 281 inkl. Fußnote 17. 
531 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 118; N.L. Lapp (1989), 406; (1993), 1292 und s. auch Geraty/Willis (1986), 65; Herr/Najjar (2001), 332 
u. Lamprichs (2007), 281 inkl. Fußnote 17. 
532 Vgl. P.W. Lapp (1963), 411; (1968), 98 u. N.L. Lapp (1989), 495f. 
533 Vgl. P.W. Lapp (1963), 411; (1968), 98.104; (1975), 113.118f.; N.L. Lapp (1989), 495-497; (1993), 1291-1293; (1997), 445 und s. auch 
Geraty/Willis (1986), 64f.; Zwickel (1990), 315; Herr/Najjar (2001), 332; Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 115 inkl. Fußnote 35 u. Lamp-

richs (2007), 283. 
534 Vgl. Lamprichs (2007), 28.30 (Tab. 1).42-48.107f.279.291.302. 
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- Die Errichtung einer den Fundplatz umgebenden Umfassungsmauer (Breite ca. 1.00-1.20 m); einschließlich einer 

(wahrscheinlich der zusätzlichen Stabilisierung dienenden) `Terrasse´. Der Fund einer Pfeilspitze lässt auf eine 

Verteidigungsanlage schließen. 

- Die Weiternutzung der bereits seit der frühen SBZ (Horizont I)
535

 zwischen den Ringmauern der Anlage bestehen-

den Flächen, und zwar dadurch, dass man sie – wie auch schon in der mittleren SBZ (Horizont II) – durch Füllungen 

und Mauerkonstruktionen als kleine Raumeinheiten nutzte.
536

 

Zu den Installationen des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): Bislang konnten keine Installationen nach-

gewiesen werden.
537

 

Zu den Einzelfunden des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen)
538

: Zur gefundenen Pfeilspitze s.o. Ansonsten 

lässt sich an den Einzelfunden ablesen, dass die Wohnsiedlung nicht nur landwirtschaftlich (siehe hierzu z.B. die 

Tierknochen sowie die aus Basalt hergestellten Stößel und Mörser), sondern auch handwerklich (siehe hierzu z.B. 

das Stück Schlacke und das Webgewicht) ausgerichtet war. Ein konkreter Schwerpunkt ist dabei (noch) nicht zu 

erkennen. 

Zur Keramik des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen)
539

: Eine genaue Keramikdatierung ist aufgrund der 

allgemeinen Forschungslage zur Keramik in Nordjordanien und lokaler Probleme am Tall Ğuḥfīya schwierig. Den-

noch ist eine Datierung in die späte SBZ 2 bzw. in den Übergangsbereich SBZ 2/EZ 1 möglich. Die meisten der am 

Tall Ğuḥfīya gefundenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Scherben stammen von Kochtöpfen, Krügen, Flaschen, Schalen 

und Vorratsgefäßen (dies gilt auch für alle nachfolgenden Perioden).
540

 

Zur Gesamtinterpretation der Horizont III (H3; Schicht 5 – obere Lagen)-Strukturen
541

: Die Strukturen weisen zwar 

auf durchaus intensive Siedlungsaktivitäten hin, eine vorrangig landwirtschaftliche Nutzung der Ortslage (z.B. als 

ein Gehöft wie z.B. in den Horizont IV, 1-2) ist dabei allerdings (noch) nicht zu erschließen. 

Zum Ende des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): Das Ende dieser Siedlungsphase kann in das 12. Jh. 

v.Chr. datiert werden, wobei diese genauere Datierung allerdings nur auf dem Fund einer Pfeilspitze und der 

Parallelisierung mit der entsprechenden Zerstörungsschicht von Irbid- Phase 2 basiert.
542

 

Zu R. Lamprichs geschichtlicher Auswertung/Interpretation des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen):
543

 Die 

genauen geschichtlichen Hintergründe für die strukturellen Veränderungen (insbesondere für die Errichtung der 

Umfassungsmauer und der Terrasse) können nicht eindeutig benannt werden. Wahrscheinlich sind sie aber in den 

Kontext der allgemeinen Umbruchsituation zu sehen, die für den gesamten östlichen Mittelmeerraum am Ende der 

SBZ/Anfang der EZ 1 bezeugt sind. Zumindest lassen die Veränderungen auf ein erhöhtes Schutzbedürfnis der 

ansässigen Bevölkerung schließen, welches mit dem vorübergehenden Fehlen einer Zentralmacht, verschiedenen 

sozio-politischen Veränderungen sowie mit einer drastisch verschärften Konkurrenzsituation auf dem nordjordani-

schen Plateau verbunden werden kann. 

EZ 1-EZ 2a 
Horizont IV, 1 Schicht 4 (ca. 1200/1150-925 v.Chr.)

544
: Der befestigte Tall Ğuḥfīya erstmals mit der Funktion eines 

kleinen Gehöfts. 

Zur Architektur des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
545

: 

- Weiternutzung der gegen Ende der SBZ 2 bzw. in der SBZ 2/EZ 1 gegründeten Umfassungsmauer und der ihr 

vorgelagerten `Terrasse´ (Horizont III, Schicht 5). 

- Der durch die Errichtung der Umfassungsmauer und der Terrasse entstandene Innenraum (Horizont III) wird in 

Horizont IV, 1 (Schicht 4) insofern umfunktioniert, als er nun schwerpunktmäßig zur Verarbeitung und Lagerung 

von landwirtschaftlichen Gütern genutzt wird. 

Zu den freigelegten architektonischen Strukturen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4): Zu ihnen gehören unzählige, klei-

ne, zumeist inselartig angelegte Raumeinheiten sowie Korridore. 

Zu den Installationen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
546

: Hierzu gehören mindestens ein Silo, diverse Gruben und 

Tabune. 

Zu den entdeckten Einzelfunden des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
547

: Zu den Einzelfunden gehören v.a. Tierknochen, 

Feuersteinabschläge sowie diverse Arbeitsgeräte aus Basalt
548

 und Stein (wie z.B. Stößel, Reibesteine, Mörser und 

Mahlplatten).
549

 

                                                 
535 In der frühen SBZ (Horizont 1) bestand die Architektur des Tall Ğuḥfīya aus einer massiven, annähernd kreisförmigen Anlage, die sich aus 
mehreren, ineinander gelegten Steinkreisen zusammensetzte und somit an eine Struktur erinnert, die in Ruğm al-Ḫirī (südlicher Golan) als spät-

bronzezeitliche Grabanlage interpretiert wird, vgl. Lamprichs (2007), 106-108.279.302. 
536 Vgl. Lamprichs (2007), 42.106f. Diesbzgl. ist noch darauf hinzuweisen, dass die in der mittleren SBZ entstandenen Raumeinheiten (Horizont 
II) in der späten SBZ bzw. im Übergang SBZ/EZ 1 (Horizont III) bereits weitestgehend verfallen waren und von daher lediglich als Grundlage 

und Unterbau für die neuen Siedlungsaktivitäten zu verwenden waren, vgl. Lamprichs (2007), 47f.108. 
537 Vgl. Lamprichs (2007), 42f. 
538 Vgl. Lamprichs (2007), 42f. 
539 Vgl. Lamprichs (2007), 28.44f.158-161.280. 
540 Vgl. Lamprichs (2003), 71. 
541 Vgl. Lamprichs (2007), 43f.279. 
542 Vgl. Lamprichs (2007), 30 (Tab. 1).42.44.160f.302. 
543 Vgl. Lamprichs (2007), 28.44.48.108.279f.302f. 
544 Vgl. Lamprichs (2007), 30 (Tab. 1). 
545 Vgl. Lamprichs (2007), 29f. (inkl. Tab. 1).48-59.107-109.279.302.350 inkl. Abb. 39. 
546 Vgl. Lamprichs (2007), 29.50.52.54-56. 
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Zu Lamprichs Gesamtinterpretation der Horizonts IV, 1 (Schicht 4)-Strukturen
550

: Gemäß Lamprichs kann davon 

ausgegangen werden, dass die Bewohner des Horizonts IV, 1 (Schicht 4) schwerpunktmäßig von der Landwirtschaft 

(inkl. der Verarbeitung und Bevorratung landwirtschaftlicher Güter) lebten, wobei die kleine Siedlung damals 

durchaus prosperierte. 

Zum Ende der Horizont IV, 1 (Schicht 4)-Besiedlung
551

: Das Fehlen von Texten und einer stratifizierten regionalen 

Keramikchronologie machen es nahezu unmöglich, dass Ende der Horizont IV, 1 (Schicht 4)-Besiedlung annähernd 

exakt zu bestimmen.552
 

Zu Lamprichs Beschreibung des geschichtlichen Hintergrunds:
553

 Nach der wahrscheinlich turbulenten SBZ 2/EZ 1-

Übergangsphase scheint es in der EZ 1(-2a) wieder zu einer Konsolidierung der Lebensverhältnisse gekommen zu 

sein. 

EZ 2a-PZ 
Horizont IV, 2 Schicht 3 (ca. 925-332 v.Chr.

554 
– genauer gesagt Ende des 8. Jh.s bis zum Ende des 5. Jh.s 

v.Chr.
555

): Der Tall Ğuḥfīya als ein prosperierendes Gehöft (inkl. eines Hofhauses und mehrerer kleiner Verarbei-

tungs- und Lagereinheiten), das im Auftrag einer (über-) regionalen Administration von einer (aus der lokalen Elite 

stammenden und vor Ort residierenden) Familie verwaltet und bewirtschaftet wurde. Gemäß Lamprichs ist eine 

genaue zeitliche Datierung und Unterteilung des Horizonts IV, 2 (Schicht 3) aufgrund der (in Bezug auf Nordjorda-

nien) augenblicklich noch äußerst unsicheren Keramikdatierung bzw. aufgrund fehlender Zerstörungsschichten und 

dem Fehlen von C
14

-Daten nicht möglich.
556

 Allerdings lässt sich s.E. an zwei (zwangsweise) zur Datierung heran-

gezogen Kleinfunden (einer Bronzefibel aus dem 8. Jh. v.Chr.
557

 und dem Fragment einer verzierten Schminkpalette 

aus dem 8.-6. Jh. v.Chr.
558

) ablesen, dass die eigentlichen Veränderungen (insbesondere auch der Bau des Hofhau-

ses) erst im späten 8. Jh. v.Chr. oder auch erst später erfolgt sind, d.h. nach der dieser Arbeit zu Grunde liegenden 

Chronologie erst in der EZ 2c.
559

  

Eigene Beurteilung: Auf der Basis der von Lamprichs zur Datierung herangezogenen Einzelfunde ist m.E. auch eine 

Datierung in der EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) denkbar. 

Zur Architektur des Horizonts IV, 2 (Schicht 3) gehören:
560

 

- die gegen Ende der SBZ gegründeten Umfassungsmauer und der ihr vorgelagerten `Terrasse´ (Horizont III, 

Schicht 5), 

- ein großes, rechteckiges Gebäudes (Haus 1), das wahrscheinlich aus mehreren Räumen/Höfen bestand und zu dem 

wahrscheinlich auch eine große Außenfläche gehörte (nördlicher Siedlungsbereich), 

- mehrere voneinander unabhängige kleine Kammern (südlicher Siedlungsbereich) sowie 

- diverse Wege, die u.a. auch den nördlichen mit dem südlichen Siedlungsbereich miteinander verbanden. 

Zu den Installationen des Horizonts IV, 2 (Schicht 3)
561

: Hierzu gehören große (in die Begehungsebene der Wege 

eingelassene) Vorratsgefäße, eine Vorratsgrube sowie diverse Kochstellen und Brotbacköfen (`Tabune´). 

Zu den Einzelfunden des Horizonts IV, 2 (Schicht 3)
562

: Diesbzgl. ist a) zwischen den im nördlichen und b) den im 

südlichen Siedlungsbereich entdeckten Einzelfunden zu differenzieren: 

Zu a) Die im nördlichen Bereich gemachten Einzelfunde deuten darauf hin, dass der Kernbereich des Hauses 1 und 

die ihm vorgelagerten Außenflächen vorrangig den hier lebenden Menschen und deren Besuchern vorbehalten wa-

ren (private und öffentliche Funktionen). Nur wenige Räume (Räume 3-5) scheinen ausschließlich den ehemaligen 

Bewohnern vorbehalten gewesen zu sein (rein private Funktionen). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass zu den – im 

Umfeld von Haus 1 – gemachten Funden ausgesprochen viele `Luxusgegenstände´ (z.B. Fingerringe aus Bronze und 

Silber, `Dreifußschalen´ aus Basalt und Schminkpaletten aus Kalkstein etc.) zählen, die darauf schließen lassen, dass 

die Bewohner (Besucher) einer privilegierten Oberschicht (lokalen Elite) angehörten.
563

 

                                                                                                                                                             
547 Vgl. Lamprichs (2007), 49.51.53-55.58. 
548 Im Blick auf die am Tall Ğuḥfīya gemachten `Steinfunde´ kann Basalt als das (mit großem Abstand vor dem Kalkstein) vorrangig verarbeitete 
Material bezeichnet werden, vgl. Lamprichs (2007), 201. 
549 Außerdem wurden u.a ein Webgewicht, Reste eines Basaltgefäßes, ein kleiner Zinken eines Kamms (?) aus Knochen, eine durchbohrte Mu-

schel sowie diverse Metallfunde und Schlackereste gefunden. 
550 Vgl. Lamprichs (2007), 59.109 
551 Vgl. Lamprichs (2007), 303. 
552 Vgl. Lamprichs (2007), 303. 
553 Vgl. Lamprichs (2007), 279f. 
554 Vgl. Lamprichs (2007), 30 (Tab. 1). 
555 Vgl. Lamprichs (2007), 297f. 
556 Vgl. Lamprichs (2007), 175f.297. 
557 Vgl. Pedde (2000), 123-126. 
558 Vgl. H.O. Thompson (1971), 61-71; (1972), 150. 
559 Vgl. Lamprichs (2007), 297f. inkl. Fußnote 68. 
560 Vgl. Lamprichs (2007), 29f. (inkl. Tab. 1).60-76.109-111.248.291f.293 (inkl. Fußnote 54).354 (Abb. 43) und s. auch Lamprichs/al-Sa´ad 

(2004), 174f. 
561 Vgl. Lamprichs (2007), 60-76.110.292. 
562 Vgl. Lamprichs (2007), 292-295. 
563 Vgl. Lamprichs (2007), 110.246f.294f. und s. auch Lamprichs/al-Sa´ad (2004), 176f. 
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Zu b) Dagegen lassen die (im südlichen Siedlungsbereich) in den kleinen Kammern gemachten Einzelfunde (v.a. 

Stößel, Schalen, Mörser, Mahl- und Reibesteine)
564

 darauf schließen, dass die Kammern primär als Lager- und Ver-

arbeitungseinheiten (von Nahrungsmitteln, Farbstoffen, Kosmetika und Heilmitteln) genutzt wurden (gewerblich-

öffentliche Funktionen).
565

 

Zu Lamprichs Gesamtinterpretation der Horizonts IV, 2 (Schicht 3)-Strukturen: Die Architektur sowie auch die 

Installationen, die Einzelfunde und die Keramik lassen darauf schließen, dass sich die Bewohner des Tall Ğuḥfīya 

während des Horizonts IV, 2 vorrangig der Herstellung, Verarbeitung und Bevorratung von landwirtschaftlichen 

Gütern (Nahrungsmitteln) und verschiedener anderer Produkte (wie wahrscheinlich auch mineralischer Farbstoffe, 

Kosmetika, Heilmittel) gewidmet haben.
566

 

Die Aufgliederung des Fundplatzes in zwei funktionale Bereiche und der große Anteil an Vorratsgefäßen (die auf 

eine Überschussproduktion hindeuten) machen allerdings nicht nur die Herstellung, Verarbeitung und Bevorratung 

der Produkte wahrscheinlich, sondern auch deren Abtransport an andere Orte (Zentren), wobei davon ausgegangen 

werden kann, dass der Tall Ğuḥfīya zur Zeit des Horizonts IV, 2 in ein (über-) regionales Netzwerk der Kontakte 

und Abhängigkeiten eingebunden war.
567

 Eine Spezialisierung der Einwohner auf die Herstellung und Verarbeitung 

von Nahrungsmitteln ist daran zu erkennen, dass sich andere Tätigkeiten wie z.B. die Stoff- und Lederherstellung 

wahrscheinlich auf den Hausgebrauch beschränkt haben. Dies lässt sich daran ablesen, dass dazu erforderliche 

Werkzeuge (wie z.B. Spinnwirtel, Webgewichte, Knochenahlen zur Textilherstellung sowie Bimssteine und kleine 

Bohrer zur Lederherstellung) nur in geringer Stückzahl gefunden wurden.
568

 

Die (v.a. im nördlichen Siedlungsbereich des Talls) gefundenen `Luxusgüter´ (s.o.) lassen auf die Präsenz einer 

privilegierten Oberschicht (lokale Elite) schließen. So ist es z.B. gut möglich, dass es sich bei Haus 1 (s. Architek-

tur) um den Wohnsitz des lokalen Gehöftverwalters gehandelt hat, der in Abhängigkeit von einer regionalen oder 

überregionalen Administration agierte.
569

 Letztere könnte z.B. auf dem Tall Irbid und/oder auch auf dem Tall al-

Ḥiṣn zu verorten sein.
570

 

Insgesamt betrachtet kann die Gesamtanlage von Horizont IV, 2 somit als ein prosperierendes Gehöft mit Hofhaus 

und mehreren kleinen Verarbeitungs- und Lagereinheiten interpretiert werden, das im Auftrag einer (über-) regiona-

len Administration von einer aus der lokalen Elite stammenden und vor Ort residierenden Familie verwaltet und 

bewirtschaftet wurde.
571

 

Hinweise auf die Größe der von diesem Gehöft bewirtschaften Nutzfläche und die erzielten Erträge konnten bislang 

nur wenig ermittelt werden, außerdem liegen bislang auch keine Ergebnisse dafür vor, welche konkreten landwirt-

schaftlichen Produkte angebaut, verarbeitet, gelagert und abtransportiert wurden.
572

 

Zum Ende der Horizont IV, 2 (Schicht 3)-Besiedlung: Auch in Bezug auf das (offensichtlich mit der Aufgabe des 

Hofhauses 1 verbundenen) Ende der Horizont IV, 2 (Schicht 3)-Besiedlung sind aufgrund der geschilderten Proble-

me (unsichere Keramikdatierung, keine per C
14

-Methode datierbare Brand- und Zerstörungsschichten) bislang keine 

wirklich genauen Angaben möglich.
573

 Gewisse (allerdings nur äußerst beschränkte) Hinweise liefern auch hier 

wieder Kleinfunde, und zwar zum einen zwei Fingerringe aus Bronze, die deutlich machen, dass der (Außen-) Be-

reich des Hauses 1 auch noch im späten 6. Jh. v.Chr genutzt wurde und zum anderen ein kleiner attischer Salznapf 

aus Horizont IV, 3 Schicht 2
574

, der gleich oberhalb der Schicht 3 gefunden wurde. Demgemäß liegt es gemäß 

Lamprichs nahe, dass das Haus 1 erst gegen Ende des 5. Jh.s v.Chr. bzw. auch erst zu Beginn des 4. Jh.s v.Chr. 

verlassen wurde.
575 

Möglicher geschichtlicher Hintergrund gemäß Lamprichs: Das Fehlen von großflächigen Brand- oder sonstigen 

Zerstörungsspuren sowie die zahlreichen in und um das Haus gemachten `In-situ Funde´ legen es nahe, dass das 

Haus 1 nicht gewaltsam zerstört, sondern in Folge struktureller Veränderungen friedlich verlassen wurde. Wahr-

scheinlich hängen diese Veränderungen damit zusammen, dass die Abhängigkeit Tall Ğuḥfīya von dem ihm überge-

ordneten Zentrum weggefallen ist.
576

 

Zu Lamprichs geschichtlicher Gesamtauswertung der Horizont IV, 2 (Schicht 3)-Periode (ca. 925-332 v.Chr): Ge-

mäß Lamprichs kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Baumaßnahmen (insbesondere auch die Gründung des 

Hauses 1 gegen Ende des 8. Jh.s. v.Chr.) mit gezielten assyrischen Aktivitäten zusammenhingen, die für diese Zeit 

nicht nur in der Irbid-Region, sondern auch im gesamten Ostjordanland bezeugt sind. Obwohl er es nicht endgültig 

                                                 
564 Vgl. Lamprichs (2007), 110.208f.245.292f.  
565 Vgl. Lamprichs (2007), 293 (inkl. Fußnote 54).296. 
566 Vgl. Lamprichs (2007), 247.292f.  
567 Vgl. Lamprichs (2007), 247.293. 
568 Vgl. Lamprichs (2007), 215-218.234f.238f.245f.293f. 
569 Vgl. Lamprichs (2007), 29 
570 Vgl. Lamprichs (2007), 247f.295f. 
571 Vgl. Lamprichs (2007), 29f.296 und s. auch Lamprichs/al-Sa´ad (2004), 173f. 
572 Vgl. Lamprichs (2007), 296. 
573 Vgl. Lamprichs (2007), 296. 
574 Vgl. Lamprichs (2007), 377 inkl. Abb. 73. 
575 Vgl. Lamprichs (2007), 175f.297f. Insgesamt könne somit „(…) eine kontinuierliche Nutzung des Gebäudes während der gesamten späteisen-
zeitlich-persischen Periode vom (Ende des) 8. bis zum Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts (…) nicht ausgeschlossen werden“, Lamprichs 

(2007), 298. 
576 Vgl. Lamprichs (2007), 110f.289f.297.304. 
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nachweisen konnte, hält es Lamprichs für wahrscheinlich, dass es den von Tiglat-pileser III. angeführten Assyrer 

gelang, das vorher recht lange (durch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten geprägte) nordjordanische Pla-

teau erstmalig wieder zu stabilisieren, und zwar dadurch, dass sie es verwaltungstechnisch direkt ihrer eigenen Zent-

ralmacht unterstellten.
577

 

In Hinblick auf den neuen Status der Region kann davon ausgegangen werden, dass die neuen Machthaber darauf 

Wert legten, die nicht unerheblichen landwirtschaftlichen Ressourcen im Großraum Irbid über das bisherige Maß 

hinaus zu erschließen, zu nutzen und langfristig zu sichern.
578

 Dazu wurden die bereits bestehenden landwirtschaft-

lichen Einrichtungen (auch die von Tall Ğuḥfīya) zu kleinen Gehöften mit Haupthaus und Nebengebäuden umge-

staltet und die landwirtschaftliche Produktion hierarchisch organisiert. 

Da zwar Luxusartikel, aber keine typisch assyrischen Hinterlassenschaften gefunden wurden, hält es Lamprichs für 

wahrscheinlich, dass die Assyrer pro Gehöft eine (zur einheimischen Elite gehörende) Familie als lokale Verwalter 

einsetzten. Dabei habe die spezielle Aufgabe dieser Familie darin bestanden, im Auftrag und in der Abhängigkeit 

eines ihr übergeordneten (assyrisch verwalteten?) Zentrums, sämtliche landwirtschaftliche Aktivitäten (einschließ-

lich der Abgabe der erwirtschaften Überschüsse) zu organisieren. Bei den übergeordneten Zentren, in welchen sich 

wahrscheinlich auch wichtige Einrichtungen des Kults und der Verwaltung befanden, könnte es sich gemäß Lamp-

richs z.B. um Tall Irbid und/oder um den Tall al-Ḥiṣn gehandelt haben.
579

 Da keine Zerstörungen oder sonstige 

Nachweise auf gewaltsam herbeigeführte Veränderungen nachgewiesen wurden,
580

 und nicht nur eine Überschuss-

produktion bestimmter Güter, sondern auch eine bewusste Spezialisierung möglich war (s.o.),
581

 ist es gemäß Lamp-

richs sehr wahrscheinlich, dass sich das Gebiet westlich von Irbid während der assyrischen Vorherrschaft und der 

sog. `pax assyriaca´ zu einer politisch und wirtschaftlich stabilen sowie prosperierenden Region entwickelte,
582

 die 

von zahlreichen kleinen landwirtschaftlichen Gehöften – wie z.B. dem Tall Ğuḥfīya, Tall aš-Šiqāq (2252.2147)
583

, 

Tall Bēt Yāfā (2248.2126)
584

 und Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150)
585

 – geprägt war.
586

 An dieser positiven Situation habe 

sich gemäß Lamprichs auch unter den babylonischen und persischen Oberherrschaften kaum etwas geändert.
587

 Da 

sich die verschiedenen Gehöfte auch während dieser Oberherrschaften im Verwaltungsbesitz lokaler Eliten befun-

den haben, sei es nicht verwunderlich, dass beim Tall Ğuḥfīya (auch fast) keine explizit babylonisch und persisch 

geprägten Strukturen/Gegenstände gefunden wurden.
588

 

 

 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102) 
SBZ 2/EZ 1: Der Tall al-Ḥiṣn als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Keine nachgewiesene SBZ 2/EZ 1-Architektur! 

Keramik: Zahlreiche Keramikfunde.
589

 

Siedlungskontinuität!
590

 

EZ 1: Der Tall al-Ḥiṣn als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Keine nachgewiesene EZ 1-Architektur! 

Keramik: Zahlreiche Keramikfunde.
591

 

                                                 
577 Vgl. Lamprichs (2007), 281-284.298.303; (2009), 200f. 
578 Vgl. Lamprichs (2003), 70; (2007), 282.298; (2009), 200f. und s. auch Lamprichs/Bastert (2004), 222. 
579 Vgl. Lamprichs (2007), 283f.298f.301; (2009), 200f. 
580 Vgl. z.B. Lamprichs (1996), 325; (1997), 435; (2002),364; (2007), 2; Lamprichs/Bastert (2004), 217 u. Lamprichs/al-Sa´ad (2004), 171. 
581 Vgl. Lamprichs (2007), 294. 
582 Vgl. Lamprichs (2007), 284 inkl. Fußnote 25; (2009), 200f. 
583 Vgl. Lamprichs (2007), 252f. 
584 Vgl. Lamprichs (2007), 250f. 
585 Vgl. Lamprichs (2007), 253f. 
586 Vgl. Lamprichs (1997), 436-465 inkl. 452-465 inkl. Abb. 1-26; (2002), 377-380; (2003), 70; (2007), 257-259.323 inkl. Abb. 2; (2009), 200f. 
sowie Lamprichs/al-Sa´ad (2003), 104; (2004), 172f.177f u. Lamprichs/Bastert (2004), 217-223. Zu den gemeinsamen Kennzeichen dieser Talls 

gehören (mit Einschränkungen): 

a) der Sachverhalt, dass sie alle in der EZ gegründet und in der spätbyzantinischen/omayyadischen Zeit wiederbesiedelt wurden, 
b) die Tatsache, dass sie (was ihre Ausrichtung betrifft) halbkreisförmig (nach Osten offen) angeordnet sind, wobei ihnen zwei zentrale 

Ortslagen zugeordnet werden können, und zwar zum einen der Tall Irbid im Norden und zum anderen der Tall al-iṣn im Süden 

c) ihre äußerst exponierte Lage in einer Höhe von mindestens 600 m über dem Meeresspiegel inmitten eines überaus fruchtbaren Umfeldes, das 
sich bestens für landwirtschaftliche Zwecke eignete, 

d) die Tatsache, dass zwischen vielen von ihnen Sichtkontakt möglich war, 

e) ihre runde bis ovale Grundform, 
f) die Tatsache, dass auf ihren Talloberflächen sowohl große Lagen von Kalk- und Flint-Steinen als auch Überreste von Umfassungsmauern 

gefunden wurden, 

f) der Sachverhalt, dass es sich bei ihnen wahrscheinlich um kleine Gehöfte handelte – zumindest in der späten EZ 2 (d.h. im 7.-6. Jh. v.Chr). 
Weitgehend ausgeschlossen werden kann dahingegen ihre Funktion als ein in sich geschlossenes Kommunikations- oder Festungssystem vs. 

Lamprichs (1996), 326.328, wobei nicht zu leugnen ist, dass den einzelnen Orten (für sich selbst betrachtet) durchaus gewisse Verteidigungs-

funktionen zukamen. Ähnlich gekennzeichnete Anlagen sind darüber hinaus im süd(östlichen) Bereich von Tall Ğuḥfīya zu finden. Hierbei 
handelt es sich um Minṭār Zabda (2348.2063), Minṭār Yarīn (2328.2054), Dēr al-Birak (2297.2040), Zambūṭ Mulēk (2299.2054) und Ḫirbat Fāra 

(2283.2029), vgl. Lamprichs/Kafafi (2000), 94-126 inkl. Abb. 1-36 u. Lamprichs (2007), 259-273. 
587 Vgl. Lamprichs (2007), 284-289; (2009), 200f. 
588 Vgl. Lamprichs (2007), 284-290.299f. 
589 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.365 (Cut 3: Fig. 16m.n). 
590 Vgl. Kamlah (2000), 139.196. 



 107 

Siedlungskontinuität! 

EZ 2a: Der Tall al-Ḥiṣn als regionales Zentrum!? 

Architektur: Kasemattenmauer? (inkl. einer brandbedingten Zerstörungsschicht).
592

 

Keramik: Zahlreiche Keramikfunde!
593

 

Mit funktionaler Abwertung verbundene Siedlungskontinuität!? 

EZ 2b: Tall al-Ḥiṣn weiterhin als ein regionales Zentrum – oder nur noch als ein Dorf?
594

 

Architektur: Keine architektonische Besiedlung nachgewiesen. 

Keramik: Nur verhältnismäßig wenig EZ 2b-Keramik gefunden.
595

 

Keine Siedlungskontinuität (?) 

EZ 2c: Überhaupt keine EZ 2c-Besiedlung nachgewiesen. 

 

 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105) 
Umm as-Ṣawwān ein im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegener, kreisrunder `Turm` mit guter Fern-

sicht. Ergebnis der 1987 erfolgten Sondage: Umm as-Ṣawwān wurde in der späten EZ 1 gegründet und nach der EZ 

1 erst wieder in der röm.-byz. Zeit genutzt.  

Funktion: Wahrscheinlich kann eine multifunktionale Nutzung als Aufbewahrungsort bzw. auch als Kontroll- und 

Zufluchtsstätte vorausgesetzt werden.
596

 

 

 

N.N. (2179.2100) 

N.N. (2179.2100) ein ebenfalls annähernd kreisrunder, im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegener 

`Turm´. Ergebnis der 1987 erfolgten Sondage: Ähnliche Gründungs- und Nutzungszeit (späte Eisen 1). 

Funktion: Aufbewahrungsort-, Kontroll- und Zufluchtsstätte wie Umm as-Ṣawwān (9 WZS).
597

 

 

 

Bārsīnā (2229.2155) 

Ausgrabungen ab 2006: Dabei zwei eisenzeitliche Getreide-Silos entdeckt.
598

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
591 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.365 (Cut 3: Fig. 16b-d.e.h) und s. auch Zwickel (1990), 313. 
592 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.369 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. u. Lamprichs 280 (inkl. Fußnote 12). 
593 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.362f.365 (Cut 3: Fig. 16f/p).370 (Sounding 18a.c.m).389f. und s. auch Zwickel (1990), 313 u. Herr/Najjar 
(2001), 330f. 
594 Vgl. Jadis 2321001. 
595 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359 (Cut 3: Fig 16a) und s. auch Zwickel (1990), 313; Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs 281 (inkl. Fußnote 17). 
596 Vgl. Banning/Dods/Field et al. (1989), 53-56 und s. auch Uehlinger (2001c), 934f. 
597 Vgl. Banning/Dods/Field et al. (1989), 53-56; bei Jadis 2121001 leider keine wirklich eindeutigen/korrekten Angaben. 
598 Vgl. L. Khouri (2007), 530f.; (2009), 61-66. 
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Tab. 7: Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem Bereich des Adschlunhochgebirges (Schwerpunkt: Siedlungsgeschichte) 

 
Bereich des Adschlun-

hochgebirges 

SBZ 2/EZ 1: 1200-1150 

v.Chr. 

EZ 1: 1150-1000 v.Chr. EZ 2a: 1000-900/880 

v.Chr. 

EZ 2b: 900-733 v.Chr. EZ 2c: 733-520/450 

v.Chr. 

Ḫirbat Maḥramā (2242.2029) Überhaupt nicht nachgewiesen. Ḫirbat Maḥramā als ein 
Dorf/Gehöft – evtl. aber auch nur 

eine Nutzfläche? 

Ḫirbat Maḥramā als ein 
Dorf/Gehöft – evtl. aber auch 

nur eine Nutzfläche? 

Ḫirbat Maḥramā als ein 
Dorf/Gehöft – evtl. aber auch nur 

eine Nutzfläche? 

Ḫirbat Maḥramā weiterhin als ein 
Dorf/Gehöft – evtl. aber auch nur 

eine Nutzfläche? 

Ḫirbat/Tall Ya‛mūn 

(2360.2005) 

SBZ-Phase IA (14.-13. Jh.s 
v.Chr.?): Siedlungsgeschichtliche 

Blütephase Ya‛mūns (inkl. eines 

mehrräumigen Gebäudekomple-
xes u. einer evtl. an das Ende des 

13. Jh.s v.Chr. zu datierenden 

Zerstörungsschicht). 
SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1a-Phase IB 

(spätes 13.-12. Jh. v.Chr.) als eine 

wahrscheinlich eher schwächere 
Siedlungsphase (inkl. einer kul-

tisch-religiösen Nutzung der 

Ortslage). Kein Siedlungsabbruch! 

Fortbestand der (SBZ 2/EZ 1-) EZ 
1a-Phase IB-Siedlung (12. Jh. 

v.Chr.). 

 
EZ 1b(-2a)-Phase IIA (spätes 12. 

Anfang des 10.Jh.s v.Chr.): 

Schwache Siedlungsphase (inkl. 
einer häuslich-

landwirtschaftlichen und kultisch-

religiösen Nutzung der Ortslage). 

Fortbestand der (EZ 1b)-2a-
Phase IIA-Siedlung (Anfang des 

10. Jh.s v.Chr.): Evtl. war das 

Ende der Phase IIA mit einer 
(z.B. erdbebenbedingten) Zer-

störung verbunden. 

 
EZ 2a-b-Phase IIB (10.-9. Jh. 

v.Chr.) als schwache Siedlungs-

phase (ohne größere Strukturen). 

EZ 2b-c-Phasen III-IV (8.-6. Jh. 
v.Chr.): Neue siedlungsgeschichtli-

che Blütephasen des Tall Ya‛mūns 

(inkl. einer massiven, wahrschein-
lich zu Verteidigungszwecken 

konstruierten Struktur u. weit 

reichender Handelbeziehungen). 
Dabei ist es möglich, dass Ya‛mūn 

in dieser Zeit die Funktion eines 

Kontroll- u. Handelpostens besaß. 

Fortbestand der EZ 2b-c-Phasen 
III-IV (8.-6. Jh. v.Chr.). 

 

PZ-Phase IV (6.-4. Jh. v.Chr.?): 
Hierzu gehört ein teilweise ausge-

grabener Raum (Areal III). 

Ḫirbat al-Hēdamūs 
(2202.1967) 

Nicht nachgewiesen! Noch keine architektonische 
Besiedlung – von daher besten-

falls als Lagerplatz/Nutzfläche 

bzw. als Zeltdorf einzustufen. 

EZ 2a-b-Phase (ca. 973-828 
v.Chr. bzw. 969-802 v.Chr. per 

C14-Nachweis): Ḫirbat al-

Hēdamūs eine kleine, mit einer 
Mauer befestigte Wohnsiedlung 

(Stadt). 

Kein Siedlungsabbruch am Ende 

der EZ 2a! 

Fortbestand der der EZ 2a-
Besiedlung. 

Zum Ende der EZ-2a-b-

Besiedlung: Das Ende der EZ 2a-b-
Besiedlung erfolgte ungefähr um 

800 v.Chr. Nach dem Ende der EZ 
2a-b-Phase war die Hirba offen-

sichtlich kein weiteres Mal archi-

tektonisch besiedelt. 

Nicht nachgewiesen! 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918) Ẓahr al-Madīna als Dorf/Gehöft 
(inkl. Architekturresten)? 

Ẓahr al-Madīna als landwirtschaft-
liche Nutzfläche!? 

Ẓahr al-Madīna als landwirt-
schaftliche Nutzfläche!? 

Ẓahr al-Madīna als landwirtschaft-
liche Nutzfläche!? 

Ẓahr al-Madīna als landwirt-
schaftliche Nutzfläche!? 

Ğaraš (2347.1876) SBZ 2/EZ 1: Ğaraš als großes 

(Zelt-)Dorf bzw. Lagerplatz? 

EZ 1: Ğaraš weiterhin als großes 

(Zelt-)Dorf bzw. Lagerplatz? 
EZ 2a: Ğaraš als Dorf/Gehöft 

(erstmalig auch Strukturen wie 
z.B. Tabune nachgewiesen) 

EZ 2b: Ğaraš als Dorf/Gehöft 

(inkl. Tabunen). 
EZ 2c: Ğaraš als Dorf (inkl. 

Tabunen). Nach dem 7.Jh. v.Chr. 
nahm die Besiedlung ab. Im 

Anschluss an die EZ 2c war der 

Tall erst wieder in der hell. Zeit 
besiedelt. 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya 

(2149.1771) 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya als 

zeitweilig genutzter Aufenthalts- 

u. Rastort von Handelsleuten, die 
das Wādī az-Zarqā als Verkehrs-

weg nutzten (SBZ 2) oder evtl. 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya noch 

Dorf bzw. am Ende der EZ 1 auch 

schon Stadt (mit Kasematten-
Ummauerung)? 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya als 

Stadt (mit Kasemattenmauer)? 

(Rel. stark) besiedelt? 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya als Stadt 

(mit Kasemattenmauer)? 

(Rel. stark) besiedelt? 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya immer 

noch als Stadt (mit 

Kasemattenmauer)? 
Zum genauen Ende der EZ 2-

Besiedlung liegen keine Informa-
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auch (ähnlich wie der Tall al-
Ḥamma Ost) als ein agro-pastoral 

ausgerichtetes (Zelt-)Dorf allmäh-

lich sesshaft werdender Menschen 
(SBZ 2/EZ 1). 

Rel. stark besiedelt (insbes. in der 
EZ 1b u. c). 

 tionen vor. 
Die PZ-/Hell.-Besiedlung ist 

unsicher – sicher ist erst wieder 

die Besiedlung während der hell. 
Zeit; hier könnte die Siedlung 

auch wieder ummauert gewesen 

sein. 

 



 110 

Erläuterungen zu Tab. 7 (Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem Bereich des Adschlun-

hochgebirges) 

 

Ḫirbat Maḥramā (2242.2029) 
SBZ 2/EZ 1: Nicht nachgewiesen! 

EZ 1-2c: Ḫirbat Maḥramā bestenfalls ein Dorf (Gehöft) bzw. auch nur eine Nutzfläche. Gemäß Survey: Relativ viel 

EZ 1-, aber nur wenig EZ 2-Keramik. Diverse, nicht genau datierte Architekturreste. Bei Ausgrabung (zwei kleine 

Areale) nur wenig EZ-Keramik, aber keine EZ-Strukturen entdeckt.
599

 

 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005)
600

 

SBZ  

SBZ-Phase IA (14.-13. Jh. v.Chr.?)
601

: Erste siedlungsgeschichtliche Blütephase des Tall Ya‛mūn.
602

 

Strukturen: Die SBZ Phase Ia war durch die Errichtung und/oder Nutzung eines mehrräumigen Gebäudekomplexes 

geprägt (Areal II).
603

 

Zum Ende der SBZ-Phase IA: Obwohl (bis auf eine Zerstörungsschicht) bislang noch keine wirklich eindeutigen 

Belege vorliegen (entsprechende Keramikanalysen stehen noch aus), ist es möglich, dass der mehrräumige Gebäu-

dekomplex am Ende des 13. Jh.s v.Chr zerstört wurde.
604

 Dies entspräche auch den Datierungen der am Tall al-

Fuḫḫār und am Tall Irbid nachgewiesenen Zerstörungen. 

SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1a  
SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1a-Phase IB (spätes 13.-12. Jh. v.Chr.): Eine bislang (z.T.) noch unklare Siedlungsphase (inkl. 

einer kultisch-religiösen Nutzung der Ortslage).  

Strukturen: Die Phase scheint durch relativ einfache Strukturen geprägt gewesen zu sein. Zu den bereits nachgewie-

senen Strukturen gehören z.B. diverse `Fußböden´, Reste einer einzelnen Mauer und eine Grube.
605

 Genauere Aus-

sagen sind bislang noch nicht möglich, was auch mit der geringen Ausgrabungsfläche (in Areal III) zusammen-

hängt.
606

 

Besondere Einzelfunde: Hierzu gehören die Fragmente eines Räuchergefäßes oder eines Kultständers (13.-12. Jh. 

v.Chr.), die auf eine kultische Nutzung der Ortslage schließen lassen.
607

 

Keramik: Die entdeckte Keramik lässt auf eine fortdauernde Nutzung der Ortslage schließen.
 
Einen längeren (nach 

der oben erwähnten Zerstörung erfolgten) Siedlungshiatus scheint es nicht gegeben zu haben.
 608

 

EZ 1b(-2a) 
EZ 1b(-2a)-Phase IIA (spätes 12.-Anfang des 10. Jh.s v.Chr.)

609
: Schwache Siedlungsphase (inkl. einer häuslich-

landwirtschaftlichen und kultisch-religiösen Nutzung der Ortslage)
610

.  

Strukturen: 

- Umbau und Wiederbenutzung des oben erwähnten sbz. Gebäudekomplexes (aus Areal II) als einfache Behau-

sung
611

 

- Diverse Silos (Areal II u. III)
612

 

- Diverse Fußböden/Pflasterungen (Areal II)
613

  

- Zerstörte/kollabierte Struktur in Areal III
614

 (als Ursachen kommen z.B. ein Erdbeben, aber auch andere natürliche 

Gründe in Frage; genauere Aussagen sind bislang noch nicht möglich). 

Besonderer Einzelfund: Fragment eines Kultobjektes.
615

 

EZ 2a-b 
EZ 2a-b-Phase IIB (10.-9. Jh. v.Chr.): Ebenfalls nur eine schwache Siedlungsphase. 

                                                 
599 Vgl. Zwickel (1990), 297 und s. auch Jadis 2220001 (59 WZS); Jadis 2220021 (inkl. 138 MS u. 60 WZS + WYS?) u. Jadis 2220003 (64 

WZS). 
600 Ein entsprechender Überblick über die bislang erforschten Siedlungsphasen findet sich bei Hindawi (2008), 114f. (Tab. 14). Siehe außerdem 

Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) u. Jadis 2320019. 
601 Eine genaue Datierung des sbz. Gebäudekomplexes aus Areal 2 ist bislang nicht möglich, vgl. Hindawi (2008), 92-95 inkl. Fig 13-16.103.206 
(inkl. Fußnote 4). 
602 Vgl. Hindawi (2008), 229. 
603 Vgl. Hindawi (2008), 92-95 inkl. Fig. 13-16. 
604 Vgl. Hindawi (2008), 211 (inkl. Fußnote 6).225. 
605 Vgl. Hindawi 2008), 104.210f. 
606 Vgl. Hindawi (2008), 112. 
607 Vgl. Hindawi (2008), 108.113.279 (Pl. 12.2 Fig 66). 
608 Vgl. Hindawi (2008), 229. 
609 Vgl. Hindawi (2008), 104.211. 
610 Vgl. Hindawi (2008), 213. 
611 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
612 Vgl. Hindawi (2008), 95f. inkl. Fig 17.110 inkl. Fig. 39-40.113f. 
613 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
614 Vgl. Hindawi (2008), 108f.113. 
615 Vgl. Hindawi (2008), 97?.342.347 (Pl. 57.1 Fig. 80). 
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Diverse Funde (v.a. Kochtopfscherben, Aschereste und Tierknochen) beweisen, dass in dieser Zeit zumindest Teile 

der Anlage besiedelt waren.
616

  

Keramik: Die EZ 2a-b-Keramik vom Tall Ya‛mūn (2360.2005) ist die einzige vom Plateau stammende EZ 2a-b- 

Keramik, die bislang veröffentlicht wurde.
 617

 Unveröffentlicht ist dahingegen z.B. die entsprechende Keramik vom 

Tall ar-Rāmīṯ.
618

 

EZ 2b-c 

EZ 2b-c-Phase III (8.-7. Jh. v.Chr.)
619

:
 
Neue siedlungsgeschichtliche Blütephase des Tall Ya‛mūns,

620
 wobei es mög-

lich ist, dass er in dieser Zeit als Kontroll- und Handelsposten an einem bedeutenden Verkehrsweg fungierte.
621

 

Strukturen: 

- Neubau einer massiven, an die Stadtmauer angrenzenden Steinstruktur (mit tiefen Fundierungsgräben), der wahr-

scheinlich Verteidigungsfunktionen zukamen (Areal III)
622

 

- Konstruktion einer Steinpflasterung (Areal III)
623

 

- Neubau/Neugestaltung eines Bereichs (Areal II Loci 5 u. 6), der wahrscheinlich zum Schlachten bzw. zur Nah-

rungsmittelzubereitung genutzt wurde (inkl. zahlreicher – wahrscheinlich von Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, 

Eseln und evtl. auch Hunden stammender – Tierknochen
624

 und verbrannter Oliven-, Trauben- und Feigenkerne).
625

 

(Besondere) Einzelfunde (Areal II Loci 5 u. 6):
626

 Hierzu gehören (Glas-)Perlen, Muscheln, Spinnwirtel, feinere 

Basaltgegenstände, Fragmente von Eisenmessern, Pfeil- und Speerspitzen sowie zahlreiche Arbeitsgeräte aus Flint 

und Basalt. 

EZ 2 (b-)c-Phase IV(?) (8.-6. Jh. v.Chr.): Wiederbenutzung der oben erwähnten SBZ- und EZ 1b-Struktur (Areal II): 

ebenfalls als Blütephase zu bezeichnen.
627

 

Keramik der Phasen III-IV: Die einheimische Keramik des Tall Ya‛mūns (8.-6. Jh.s v.Chr.) weist große Ähnlichkei-

ten mit den zeitgleichen im Jordantal, auf dem Amman-Plateau und in Südjordanien entdeckten Keramikfunden auf. 

Darüber hinaus wurde sehr feine zyprische Importkeramik entdeckt (`Red polished´ – mit schwarzen und roten 

Streifen).
628

 

EZ 2c/PZ 

EZ 2c/PZ-Phase IV (6.-4. Jh. v.Chr.?): Hierzu gehört ein teilweise ausgegrabener Raum (Areal III).
629

 

 

 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967) 
SBZ 2/EZ 1: Überhaupt noch keine Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 1: Ḫirbat al-Hēdamūs als Lagerplatz/Nutzfläche bzw. Zeltdorf. Noch keine architektonische Besiedlung nach-

gewiesen.
630

 

EZ 2a-b (ca. 973-828 v.Chr. bzw. 969-802 v.Chr. per C
14

-Nachweis): Ḫirbat al-Hēdamūs als eine kleine, mit einer 

Mauer befestigte Wohnsiedlung (Stadt), die um ca. 800 v.Chr. aufgegeben wurde.
631

 

Zur Architektur der EZ 2a-b-Besiedlung: Hierzu zählen Reste einer Stadtmauer sowie evtl. ein Vorratsraum und ein 

Hof. 

Zu den Installationen der EZ 2a-b-Besiedlung: Evtl. ein im Hof platzierter Tabun sowie eine große Zisterne aus dem 

südlichen Bereich des Hügels/der Siedlung. 

Zur Keramik der EZ 2a-b-Besiedlung: Diverse im Vorratsraum gefundene Vorratskrüge – außerdem sog. `Küchen-

ware´ wie z.B. Kochtöpfe, Kratere, Schalen etc. 

Zum Ende der EZ 2a-b-Besiedlung: Kein Siedlungsabbruch am Ende der EZ 2a! Nach dem Ende der EZ 2a-b-Phase 

war die Hirba offensichtlich kein weiteres Mal architektonisch besiedelt. 

EZ 2c: Siedlungshiatus? 

 

 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918) 
SBZ 2-SBZ 2/EZ 1: Ẓahr al-Madīna als Dorf/Gehöft (inkl. Architekturreste)? 

                                                 
616 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
617 Vgl. Hindawi (2008), 100.183.229. 
618 Vgl. Hindawi (2008), 189. 
619 Vgl. Hindawi (2008), 222-225. Siehe dahingegen noch Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) u. 

Jadis 2320019. 
620 Vgl. Hindawi (2008), 229. 
621 Vgl. Hindawi (2008), 223f. 
622 Vgl. Hindawi (2008), 111 inkl. Fig. 41.113.222.224. 
623 Vgl. Hindawi (2008), 105.111. 
624 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
625 Vgl. Hindawi (2008), 103. 
626 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
627 Vgl. Hindawi (2008), 101f. inkl. Fig.28.229. 
628 Vgl. Hindawi (2008), 223.423 inkl. Fig. 84. 
629 Vgl. Hindawi (2008), 112.115 inkl. Tab. 14. 
630 Vgl. Palumbo (1992), 32 und s. auch Kamlah (2000), 141f. 
631 Vgl. Palumbo (1992), 25-32 und s. auch Zwickel (1990), 280 (nur 161 MS); Kamlah (2000), 141f. u. Jadis 2219007. 
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EZ 1-2c: Keine eisenzeitliche Siedlung, sondern lediglich ein Bereich, der während dieser Zeit landwirtschaftlich 

genutzt wurde.
632

 

 

 

Ğaraš (2347.1876) 
SBZ 2/EZ 1: Ğaraš als großes (Zelt-)Dorf bzw. als Lagerplatz? Bis auf drei Fußböden mit Brandspuren, wurden 

bislang noch keine größeren Strukturen nachgewiesen. Die gefundene SBZ 2/EZ 1-Keramik wurde wahrscheinlich 

lokal hergestellt – SBZ 2/EZ 1-Importware wurde nicht nachgewiesen.
633

 

EZ 1
634

: Ğaraš weiterhin als großes (Zelt-)Dorf bzw. Lagerplatz? Keine architektonische Besiedlung nachgewie-

sen.
635

 

EZ 2a-c: Ğaraš als Dorf/Gehöft (erstmalig auch Strukturen wie z.B. Tabune nachgewiesen). Nach dem 7. Jh. v.Chr. 

nahm die Besiedlung ab. Im Anschluss an die EZ 2c war der Tall erst wieder in der hell. Zeit besiedelt.
636

 

 

 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (2149.1771) 
SBZ 2: Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya evtl. als zeitweilig genutzter Aufenthalts- und Rastort von Handelsleuten, die das 

Wādī az-Zarqā als Verkehrsweg genutzt haben.
637

 

SBZ 2/EZ 1: Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (ähnlich wie der Tall al-Ḥamma Ost) als agro-pastoral ausgerichtetes (Zelt-) 

Dorf allmählich sesshaft werdender Menschen einzustufen.
 638

 

EZ 1: Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya noch als Dorf bzw. am Ende der EZ 1 auch schon als Stadt (mit Kasematten-

Ummauerung)? Relativ stark besiedelt (insbes. in der EZ 1b u. c).
639

 

EZ 2(a-c): Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya als Stadt (mit Kasemattenmauer)?
640

 

PZ/Hell.: Besiedlung in PZ/Hell. unsicher; sicher erst wieder Hell – hier evtl. auch wieder mit Ummauerung.
641

 

 

                                                 
632 Vgl. Kafafi/Knauf (1986), 254-256; (1988), 226-228 und s. auch Zwickel (1990), 279f. u. Jadis 2219051. 
633 Vgl. Braemer (1987), 525-527; (1989), 318 und s. auch Strange (2001), 297; Herr (2009), 551 u. Jadis 2318002. 
634 Gemäß Braemer (1992), 195-197 soll der Übergang von der SBZ 2 zur EZ 1 friedlich und ohne einen längeren Siedlungshiatus erfolgt sein. 
635 Vgl. Braemer (1987), 525-527; (1989), 318; Herr (2009), 554f. und s. auch Jadis 2318002. 
636 Vgl. Braeamer (1987), 525-527, (1989), 318; Seigne (1989), 319-321 und s. auch Jadis 2318002. 
637 Vgl. Steen (2004), 230f. 
638 Vgl. Steen (2004), 230f. 
639 Vgl. Gordon Jr./Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285). 
640 Vgl. Gordon Jr./Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285) und s. auch Lipinksi (2006), 281. 
641 Vgl. Gordon Jr./Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285) und s. auch Jadis 2117003. 
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Tab. 8 (inkl. Erläuterungen): Die relevanten Ausgrabungsorte aus dem westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe (Schwerpunkt: 

Siedlungsgeschichte) 

 

Westl. Bereich der nord-

jordanischen Steppe 

SBZ 2/EZ 1: 1200-1150 

v.Chr. 

EZ 1: 1150-1000 v.Chr. EZ 2a: 1000-900/880 

v.Chr. 

EZ 2b: 900-733 v.Chr. EZ 2c: 733-520/450 

v.Chr. 

al-Fidēn (2634.1948)642 Bislang keine SBZ 2/EZ 1-

Besiedlung nachgewiesen. 
(Festungsartiges Gebäude u. Tall-

Besiedlung)? 

Zur Anlage gehört: 

a) ein 70 x 47 m großes, `fes-

tungsartiges´ Gebäude aus der 
EZ 1 bzw. 2a (11./10. Jh. 

v.Chr.), das angeblich spätestens 

am Ende des 8. Jh.s v.Chr. 
aufgegeben wurde, sowie 

b) ein 70 m im Durchmesser 

großer Tall, der angeblich 
ebenfalls bereits in der EZ (zur 

gleichen Zeit wie das o.g. Ge-

bäude?) besiedelt war, und zwar 
in Form einer Wohnsiedlung. 

Fortbestand der Anlage. Eisenzeit-

liche Verhüttungsanlage u. Ofen. 

Bislang keine EZ 2c -Besiedlung 

nachgewiesen 

Mafraq/al-Fidēn (2640.1947)643 Bislang keine SBZ 2/EZ 1-

Besiedlung nachgewiesen. 

(EZ 1-Grab)? EZ 2a-Grab. Bislang keine EZ 2b -Besiedlung 

nachgewiesen. 

Bislang keine EZ 2c -Besiedlung 

nachgewiesen. 

Riḥāb (2532.1927)644 Bislang keine Architektur, son-
dern nur Scherben nachgewiesen! 

Bislang keine Architektur, son-
dern nur Scherben nachgewiesen! 

EZ 2a/b-Turm. EZ 2a/b-Turm. EZ 2c: nur noch sporadisch 
besiedelt? 

Aidūn (2616.1907)645 Bislang keine SBZ 2/EZ 1-

Besiedlung nachgewiesen. 
Bislang keine EZ 1-Besiedlung 

nachgewiesen. 
(Mit Mauer u. Glacis befestigte 

Siedlung?). 

(Mit Mauer u. Glacis befestigte 

Siedlung?). 
(Mit Mauer u. Glacis befestigte 

Siedlung?). 

 

                                                 
642 Vgl. Humbert (1989c), 221-224 und s. auch Zwickel (1990), 286 u. Jadis 2619001. 
643 Bei den Ausgrabungen in Mafraq wurde ein Grab mit Keramik der EZ 1 gefunden, vgl. Piccirillo (1976), 27-30 und s. auch Zwickel (1990), 286. Sauer bzw. Herr/Najjar vergleichen die in Mafraq gefundene Keramik 

dahingegen mit Stücken aus Hazor, welche ins 10. Jh. v.Chr. (EZ 2a) datiert werden können, vgl. Sauer (1986), 14 u. Herr/Najjar (2001), 331. An dieser Datierung orientiert sich auch Roland Lamprichs, für den allerdings 
die EZ 1 bis weit ins 10. Jh. v.Chr. (genauer gesagt bis 925 v.Chr.) hineinreicht (`Low chronology´) und der deshalb von einer EZ 1-2 Besiedlung/Nutzung Mafraqs spricht, vgl. Lamprichs (2007), 29 (Fußnote 35).161f. 

(Fußnote 329) bzw. Lamprichs (2007), 2.280. 
644 Vgl. Piccirillo (1989), 488 und s. auch Zwickel (1990), 285 u. Jadis 2519001 (inkl. EZ 2a/b-Turm u. EZ 2c). 
645 Vgl. Humbert (1989a), 125f. und s. auch Zwickel (1990), 286 u. Jadis 2619003. 
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1.3 Die funktionale Einstufung der relevanten SBZ 2-PZ-Ortschaften nach `bedeutenden´, 

`relativ bedeutenden´ und `eher unbedeutenden´ Siedlungen/Ortschaften (Tabellen 

und Erläuterungen) 

 

Tab. 9: Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewie-

senen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Siedlungen 

 
 Bedeutende Siedlungen Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Nordjordani-

sche Jordan-

transformzone 

   

Nördl. Bereich Bereich des Vorgebirges: 
1. Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): 
`großes verarmtes Bergdorf´ mit noch 

funktionierenden, städtischen Funkti-

onen (u. einer eher/stark antiägypti-
schen Ausrichtung) 

2. Evtl. Tall as-Sāḫina (2079.2219): 

Stadt(?) mit Kontrollfunktion u./o. 
landwirtschaftlicher Ausrichtung 

Bereich des Vorgebirges: 

1. Tall al-Maqbara 
(2057.2007): in SBZ 2/EZ 1 

bereits Gehöft? 

2. Evtl. ‛Irāq ar-Rašdān 

(2071.2141): 

Dorf/Gehöft/Kontrollposten (mit 

Architekturresten) 

Bereich des Vorgebirges: 

1. Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): 
Lagerplatz, Dorf oder auch Nutzfläche;

 
 

2. evtl. Abū al-Ḫās (2080.2060): kleine 

Tochtersiedung von Pella mit einem 
kleinen neugenutzten Friedhof? 
3. evtl. Ḥiṣṣū (2073.1880): Dorf 

Bereich der `Katara´: 
Evtl. Abū Ḥāmid (2038.1915): Kont-

rollposten an zwei Jordanfurten? 

Bereich der `Ghor´: 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038) u. 

Bereich des Vorgebirges: 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): beide 

Orte mit `Siedlungshiatus´ 

Südl. Bereich Bereich der `Katara´: 
1. Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): 
zuerst ägyptischer Verwaltungspos-

ten, danach kanaan. Wohnsiedlung u. 

schließlich wieder ägyptischer Ver-
waltungsposten (inkl. Garnisonsort, 

Warenumschlagsplatz u. Friedhof) 

Bereich der `Ghor´: 
1. Tall al-Mazār (2074.1810): in 

SBZ 2 noch bedeutende (ummauerte 

Siedlung) mit Tall al-Ġazāla 
(2076.1812)

 
als Satellit? 

2. Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): mit 

Tall Qaʿdān Nord (2091.1787) als 
Satellit; zuerst regionales, in den 

Handel eingebundenes Stammes-

Heiligtum, danach Festung. 

Bereich der `Katara´: 

Katāra as-Samrāʾ I u. III 

(2037.1740): größere, zuneh-

mend an Bedeutung verlierende 

Begräbnisstätte von nicht ansäs-
sigen halbnomadi-

schen/nomadischen Bevölke-

rungsgruppen 

Bereich der `Katara´: 

1. Tall Abū Fašš (2040.1870) 
2. Tall al-Ḫarāba (2049.1823) 

3. Tall Abū Naǧra (2044.1789) 

4. evtl. Ain al-Baṣṣa (2034.1736) 

Bereich der `Ghor´: 

1. Tall al-Karīma (2064.1865) 

2. Ḫirbat Buwēb (2058.1828) 
3. Tall an-Naḫēl Süd (2054.1808) 

4. Tall al-Ḫiṣāṣ (2061.1778) 

5. Tall al-‛Arqādat (2053.1758) 
6. evtl. Qaʿdān Süd (2090.1786) 

7. Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba 

(2086.1758) 
8. Tall ‛Āsiya (2071.1752) 

9. Tall al-Bašīr (2072.1752) 

10. Tall Zakarī (2069.1744) 
11. Tall Rikābī (2076.1753) 

Bereich des Vorgebirges: 

1. Karīma N (2070.1863) 
2. evtl. Ḫafsā (2074.1856) 

3. Tall al-Qōs (2087.1834) 
4. Tall ʿAmmatā (2085.1829) 

5. Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778) 

6. Tall Abū Zīgān (2108.1773) 

Wie Tall al-Ḥamma Ost wahrscheinlich 

auch alle anderen Orte als temporär 

genutzte Zeltlager bzw. zunehmend 
auch als agro-pastoral ausgerichtete 

Dörfer allmählich sesshaft werdender 

Personengruppen. 

Nördl. Ad-

schlunausläufe

r (inkl. Irbid-

Ramṯā-Ebene) 

   

Jarmuk/Wādī 1. evtl. al-Bēdar (2379.2364): land-

wirtschaftlich ausgerichtete Stadt mit 

1. Tall al-Muġayyir 
(2379.2239): mindestens Gehöft, 
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 Bedeutende Siedlungen Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

aš-Šallāla Kontrollfunktion? 

2. Saḥam (2231.2339): (bedeutende 

landwirtschaftlich ausgerichtete u. 

vom Handel profitierende Siedlung) 
mit bedeutender Grabstätte 

3. al-Kōm (2355.2273): ebenfalls 

landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 
mit Kontrollfunktion? 

4. Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): 

landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 
mit Kontrollfunktion? 
5. Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): v.a. 

landwirtschaftlich ausgerichtete 
Stadt. 

Karawanserei 

2. Quwelibi/Tall Abil 

(2318.2322): größeres 

Dorf/Gehöft (inkl. Architektur-
resten u. Gräbern)? 

Wādī al-

ʿArab/Wādī az-

Zaḥar  

1. evtl. Tall Raʾan/al-Kanīsa 

(2191.2271): nur unter sehr großem 

Vorbehalt (auch) landwirtschaftlich 
ausgerichtete Stadt, 

2. Tall Qāq/Ḫirbat Band 
(2125.2235): evtl. (auch) landwirt-

schaftlich ausgerichtete Stadt mit 

Kontroll- u. Schutzfunktion, 

3. Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): 
landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 

mit Kontrollfunktion?, 
4. Ḫirbat Umm al-Ġizlān 

(2168.2225), 

5. Tall Abū-d-Dardāʾ (2248.2219) u. 
6. Ğiǧǧīn (2226.2214): kleine, (be-

festigte?) u. landwirtschaftlich ge-

nutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbei-
tungs- u. Schutz-)Einrichtungen bzw. 

auch kl. Tochterstädte Tall Irbids/Tall 

al-Ḥiṣns? Zumindest bei den beiden 
zuletzt genannten Orten ist eine 

gewisse Ähnlichkeit mit den von 

Lamprichs untersuchten Ortslagen 
(s.u.) nicht zu leugnen. 

1. Tall Zirā‛a
 
(2119.2252): 

äußerst bedeutende SBZ 2-Stadt 

(regionales Zentrum); nach ihrer 
Zerstörung nur noch Dorf/Gehöft 
2. Ḫirbat Dābūliya (2285.2229): 

evtl. Dorf/Gehöft/Unterstadt oder 

ansonsten auch nur Nutzfläche? 
3. evtl. Ğamultā (2206.2207): 

Dorf/Gehöft bzw. auch kl. Toch-
tersiedlung von Tall Irbid (/Tall 

al-Ḥiṣn)? 
4. Evtl. Tall Dēr as-Sa‛anā 

(2208.2164): M.E. tendenziell 

eher bedeutend u. mind. als 
Gehöft mit gewissen Kontroll- u. 

Schutzfunktionen einzustufen 

(selbst eine Ummauerung u. 
damit eine Funktion als kl. 

Tochterstadt Tall Irbids/Tall al-

Ḥiṣns wäre denkbar). 

Evtl. 1. N.N. (2200.2275): zu Ḫirbat 

Idʿān (2193.2275) gehörig?, 

evtl. 2. Kafr Raḥtā (2213.2221), 
evtl. 3. al-Kanīsa (ca. 219.219?), 

evtl. 4. Ğumḥā (2233.2179) u. 

evtl. 5. Kafr ‛Ain (2216.2173): (tempo-

rär genutzte) Wohn-, Arbeits- u. Aus-

sichtsplätze; z.T. mit Zisternen, Höhlen 

u./o. Steinbrüchen im näheren Umfeld? 

Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī 

Ziqlāb  

 Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): 

Gehöft (mit Kontrollfunktion)? 

1. N.N. (2091.2154)?, 

2. N.N (2138.2153)?, 

3. N.N. (2163.2150)?, 
4. N.N. (2119.2148)? u. 

5. N.N. (2116.2146)?: (temporär ge-

nutzte) Wohn-, Arbeits- bzw. Aus-
sichtsplätze? Im Einzelnen sind keine 

genauen Einstufungen möglich. 

Nördl. Randbe-
reich des nördl. 

Adschlunhoch-

gebirges Wādī 
az-Zaḥar/Wādī 

aṭ-Ṭayyiba/ 

Wādī Ziqlāb/ 
hohe Lagen 

1. evtl. Tall aš-Ši‛r (2255.2184): 
etwas größere landwirtschaftlich 

ausgerichtete Tochter-Stadt Irbids 

(mit Kontroll- u. Schutzfunktion), 
2. (evtl.) Tall Kafr Yūbā/Tall az-

Zētūn/Tall Ḫaṭṭ (2258.2162), 

3. evtl. Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150), 
4. evtl. Tall aš-Šiqāq (2252.2147), 

5. evtl. Ḥām (2266.2134), 

6. evtl. Tall Bēt Yāfā (2248.2126) 
inkl. NW Bēt Yāfā u. 

7. Tall Ğuḥfīya (2275.2110): kleine 

landwirtschaftlich ausgerichtete 
Tochterstädte Tall Irbids/Tall al-

Ḥiṣns mit Kontroll- u. Schutzfunktio-

nen? 

1. evtl. Ruğm al-Ġurābīyāt 
(227.213)?

 
u.  

2. evtl. Ḫirbat ‛Aṣrēn 
(2212.2172): zumindest Dör-
fer/Gehöfte, aber mittels genaue-

rer Untersuchun-

gen/Ausgrabungen evtl. ebenfalls 
kl. landwirtschaftliche Tochter-

städte Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns 

(d.h. befestigte/ummauerte 
Siedlungen)  

 

Irbid-Ramṯā-

Ebene 

1. Tall Irbid (2298.2184) u. 

2. Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Die 

beiden (aufgrund ihrer Größe, Lage 
und potentiellen Funktion als regio-

nale Zentren) mit Abstand bedeu-

tendsten Siedlungen (Städte) des 
gesamten Untersuchungsgebietes. 

3. Sāl (2359.2198): befestigte u. 

landwirtschaftlich ausgerichtete 
Tochtersiedlung Irbids mit Ḫirbat al-

 Zu dieser Zeit noch völlig unbedeutend 

(u. weder durch Survey- noch durch 

Ausgrabungsergebnisse nachgewiesen): 
1. Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) u. 

2. ar-Ramṯā (2450.2186): beide Orte 

anscheinend erst in der EZ 2 wichtig 
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 Bedeutende Siedlungen Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Bayyāḍa (2361.2192) als Nutzfläche? 

Der Bereich 

des Adschlun-

hochgebirges 

   

Nördl. Bereich 

des Adschlun-

hochgebirges 

Evtl. Zambūṭ Mulēk (2299.2054): 
kleine befestigte u. landwirtschaftlich 

ausgerichtete Tochterstadt Tall al-

Ḥiṣns(/Tall Irbids)? 

  

Südl. Randbe-
reiche des 

Adschlunhoch-

gebirges (inkl. 
Wādī az-Zarqā) 

  1.-2. Tulūl aḏ-Ḏahab (inkl. al-Ġarbīya: 
2149.1771) sowie 

3. evtl. Tall ar-Ruḥēl l (2263.1774): 
Lager- u. Rastplätze bzw. auch kleine 
agro-pastoral ausgerichtete Dörfer 

Zentraler 

mittlerer Be-
reich  

Ḫirbat Harqalā (2279.2008): evtl. 

bereits in der SBZ 2/EZ 1 befestigte 
u. landwirtschaftlich genutzte Anlage 

(mit Kontroll- u. Schutzfunktionen)? 

  

Westl. Randbe-

reiche des 
Adschlunhoch-

gebirges 

Dēr Qēqūb (2115.2087): landwirt-

schaftliche Kontroll- u. Schutzein-
richtung/Tochterstadt Tall al-Ḥiṣns? 

1. Ḫirbat al-Manṣūra 
(2155.1901): Dorf/Gehöft? 
2. evtl. Raʾs Birqiš (2185.2057): 

als Kontrollstation (inkl. Archi-

tekturresten)? 

Evtl. N.N. (2175.2087): kleines Dorf, 

Lagerplatz, Aussichtspunkt oder auch 
landwirtschaftliche Nutzfläche? 

Noch völlig unbedeutend (u. weder 

durch Survey- noch durch Ausgra-
bungsergebnisse nachgewiesen): 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967). 

Östl. Randbe-
reiche des 

Adschlunhoch-

gebirges 

 1. Ḫirbat Ya‛mūn (2360.2005), 
2. Ẓahr al-Madīna (2275.1918) 

u. unter Vorbehalt auch  

3. Tall Ṣaḫra (2301.1973): rel. 
bedeutende Dörfer/Gehöfte? 

Ğaraš (2347.1876): (größeres) Dorf, 
Lagerplatz u./o. auch landwirtschaftli-

che Nutzfläche? 

Bereich des 

östl. an das 
eigentliche 

Adschlunhoch-

gebirge angren-
zenden Gebir-

ges 

Raʾs al-Kuwēm (2306.1839): land-

wirtschaftlich ausgerichtete Stadt 
(mit Kontroll- u. Schutzfunktion)? 

Evtl. Ḫirbat Umm al-Ābār aš-

Šarqīya (2399.2089): 
Dorf/Gehöft bzw. auch Tochter-

siedlung Tall al-Ḥiṣns? 

 

Der westl. 

Bereich der 

nordjordani-

schen Steppe 

  1. Riḥāb (2532.1927): (saisonal genutz-

tes) Dorf, Nutzfläche oder auch nur 
Rastplatz/Aussichtspunkt? 

2. Tall al-‛Ain (2499.1861): evtl. (mind. 

saisonal genutztes) landwirtschaftlich 
ausgerichtetes u. evtl. auch in kultischer 

Hinsicht bedeutendes Dorf? 
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Erläuterungen zu Tab. 9 (Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungs-

gebietes nachgewiesenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Siedlungen) 

 

Zur funktionalen Einstufung der im nördlichen Bereich der nordjordanischen Jordan-

transformzone nachgewiesenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Siedlungen 

 
Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): Am Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī im Bereich der östlichen Berghänge 

gelegen; diverse Quellen im direkten Umfeld; Ausgrabungsergebnis: SBZ 2; SBZ/EZ 1 (ca. 1300-1150 v.Chr.): 

Pella als ein zuletzt `großes verarmtes Bergdorf´ mit noch funktionierenden städtischen Funktionen, das um 1150 

v.Chr. durch ein Erdbeben zerstört wird. 

Tall as-Sāḫina (2079.2219): Unweit zweier bedeutender Verkehrswege, und zwar zum einen der West-

Ostverbindung (Wādī al Bīra-Wādī al-ʿArab) und zum anderen der Nord-Südverbindung (Jordantal), in den Berg-

hängen gelegen; SBZ-Keramik und eine bislang nicht (genau) datierte Ummauerung sowie andere bislang nicht 

datierte Architekturreste. Aufgrund ihrer Lage könnte es sich bei dieser Ortschaft z.B. um eine Stadt mit einer Kont-

roll- und Schutzfunktion gehandelt haben. Außerdem kommt eine landwirtschaftliche Ausrichtung in Frage. 

Tall al-Maqbara (2057.2007): Ein kleiner flacher, im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis, nur ca. 300 m 

westlich von Tall Abū Ḫaraz, im Bereich des Vorgebirges gelegener Tall (Größe: 40 x 25 m). Durch diverse Sur-

veys (inkl. JVS und WYS etc.) und durch eine Grabung/Sondierung (1992) u.a. SBZ 2-; EZ 1-2- und Isl. Keramik 

sowie (zumindest für die frühe EZ 1) auch Architekturreste und andere Strukturen/Funde nachgewiesen, die auf eine 

häuslich-landwirtschaftliche Nutzung der Ortschaft (Gehöft) schließen lassen. Die eigentlichen SBZ-Phasen wurden 

bei den damaligen Ausgrabungen allerdings noch nicht erreicht! 

‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf einem hohen 

Sporn des Vorgebirges gelegen; SBZ-Keramik; nicht genau datierte Architekturreste und eine nicht genau datierte 

Zisterne. Aufgrund der Lage auf einem hohen Sporn im Vorgebirge ist die Ortschaft evtl. als 

Dorf/Gehöft/Kontrollposten einzustufen, und zwar mit Kontrollfunktion über den unteren Einzugsbereich des Wādī 

aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb und damit letztendlich auch über den von Westen durch die Bucht von Bet-Schean kom-

menden und durch das Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb und das Wādī az-Zaḥar weiter nach Osten verlaufenden West-

Ost-Verkehr. 

Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab). 

Prinzipiell ist z.B. eine Kontroll- und Schutzfunktion in Bezug auf den direkten Zugang zum Wādī al-ʿArab oder 

auch eine landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes möglich. Ausgrabungsergebnis: SBZ 2- und SBZ 2/EZ 1-

Keramik; allerdings keine entsprechende architektonische Besiedlung nachgewiesen; von daher wahrscheinlich nur 

als Lagerplatz, Dorf oder auch als Nutzfläche einzustufen. 

Abū al-Ḫās (2080.2060): Bei Ṭabaqat Faḥl/Pella, unweit des Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī im Bereich des 

Vorgebirges gelegen; SBZ, kein EZ, Röm; keine Architekturreste; Tochtersiedlung von Pella? Gemäß den Ausgrä-

bern von Ṭabaqat Faḥl/Pella kam in der SBZ 2/EZ 1-Übergangszeit (anstelle des großen, direkt an den nördlichen 

Hängen des Tall al-Ḥiṣn gelegenen MBZ-SBZ-Hauptfriedhofs) ein kleiner bescheidener Friedhof bei Ğabal Abū al-

Ḫās in Gebrauch, dessen Gräber tendenziell kleiner und weniger gut ausgestattet waren als die des alten Hauptfried-

hofs. 

Ḥiṣṣū (2073.1880): Im Vorgebirge des Wādī al-Yābis/Wādī Kufrinǧā-Bereichs gelegen; nur SBZ-Keramik; keine 

Ummauerung und keine Architekturreste; von daher wahrscheinlich als ein relativ unbedeutendes agro-pastoral 

ausgerichtetes Dorf einzustufen. 

Abū Ḥāmid (2038.1915): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Katara´ gelegen; 

diverse Quellen und zwei Jordanfurten im direkten Umfeld; SBZ-, aber keine EZ-Keramik. Evtl. kann von einer 

Kontrollfunktion in Bezug auf die Jordanfurten ausgegangen werden, zumindest bestanden wahrscheinlich keine 

besonders günstigen landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten des Umfeldes, vgl. z.B. 

Dollfus/Kafafi/Coqueugniot et al. (1986), 353-355. 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): Kleiner, zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī und dem Wādī al-Yābis 

in der `Ghor´ gelegener Tall. In MBZ (Phasen 5-2) gab es hier ein Tempel/Heiligtum, vgl. Zwickel (1994), 43-46. 

Gemäß Glueck (154 GS) wurde die Ortschaft auch in der SBZ 1-2 genutzt. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass die SBZ 2-Nutzung Abū Ḥayyāts weder durch die jüngeren Survey- noch durch die jüngeren Ausgrabungser-

gebnisse bestätigt werden konnte. 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Ca. 300 x 400 m großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis im Bereich 

des Vorgebirges gelegener Tall, der eine gute Kontrolle des näheren und weiteren Umfeldes ermöglicht; insbesonde-

re auch über den (durch das Jordantal verlaufenden) Nord-Süd-/Süd-Nord-Verkehr sowie über den (durch das Wādī 

al-Yābis) ins Adschlunhochgebirges bzw. andersherum verlaufenden West-Ost-/Ost-West-Verkehr. Darüber hinaus 

ist auch eine landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes möglich. Surveyergebnis: SBZ 2- und EZ 1-Keramik. Aus-

grabungsergebnis: SBZ 2-/SBZ 2-EZ 1-Phasen (ca. 1300-1200/1150 v.Chr.): Siedlungshiatus am Tall Abū Ḫaraz. 
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Zur funktionalen Einstufung der im südlichen Bereich der nordjordanischen Jordantrans-

formzone nachgewiesenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Siedlungen 
 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): Südlich des Wādī Kufrinǧā, in der Nähe der `Katara´ bei diversen Quellen gelegen; 

großer zweiteiliger Tall (ca. 10 ha); gute Sicht auf Tall al-Mazār und Tall Dēr ʿAllā im Südosten sowie auf Tall al-

Karīma im Osten. Ausgrabungsergebnisse: 

a) SBZ 2-Phase XIV (Mitte des 13. Jh.s): Tall as-Sa‛īdīya als ägypt. Verwaltungsposten, der allerdings von den 

Ägyptern verlassen wird; 

b) SBZ 2-Phase XIII (Mitte/Ende des 13. Jh.s): Sa‛īdīya mit einer rein kanaanäischen Wohnbebauung; 

c) SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s.): Rückkehr der Ägypter. 

Sa‛īdīya inkl. Friedhof als Sitz des ägyptischen Stadthalters, als Garnisonsort, als Zentrum der Steuererhebung 

und/oder auch als Warenumschlagsplatz. 

Tall al-Mazār (2074.1810): Relativ kleiner (160 x 140 m), dafür aber ca. 24 m hoher, zwischen dem Wādī Rāğib 

und dem Wādī az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Hügel, der einen guten Überblick über die Umgebung 

ermöglicht; viel SBZ 2; nicht datierte, lediglich aus der Luft zu erkennende Architekturreste (inkl. einer Ummaue-

rung). Wahrscheinlich als eine bereits in der SBZ 2 bedeutende städtische Siedlung einzustufen, siehe diesbzgl. auch 

Sauer (1986), 6 und Steen (2004), 233f. 

Tall al-Ġazāla (2076.1812): Flacher, ca. 30 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī 

az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall; SBZ 2-Keramik (weniger als EZ 1-Keramik), nicht datierte Archi-

tekturreste. Als `Satellit´ von Tall al-Mazār zu betrachten, vgl. Glueck (1951), 303.307 – in der SBZ 2 nur als Dorf 

einzustufen? 

Tall Qaʿdān Nord (2091.1787): Ca. 40 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-

Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall. Die Umgebung ist landwirtschaftlich nutzbar, wobei die Wasserversor-

gung durch das Wasser des Wādī az-Zarqā gewährleistet war; SBZ 2-Keramik (weniger als EZ 1-Keramik); nicht 

datierte Architekturreste, z.B die eines ca. 10 m
2
 großen Gebäudes mit ca. 1 m starken Mauern. Evtl. in Bezug auf 

die Übergangszeit nur als Dorf einzustufen. 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegen 

(ganz in der Nähe von Tall Qaʿdān); größter und bedeutendster Tall im gesamten nordjordanischen Jordantal. Aus-

grabungsergebnisse: 

a) SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F bzw. Phasen 12-13 (spätes 13.- ca. 1150 v.Chr.): Dēr ʿAllā als Heiligtum, das 

durch zwei aufeinander folgende Erdbeben zerstört und danach aufgegeben wird. 

b) SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G-H bzw. Phase 13 (ca. 1150 v.Chr.): Dēr ʿAllā als Festung; Zerstörung durch 

Feuer. 

Katāra as-Samrāʾ I u. III (2037.1740): Nordwestlich von Umm Ḥammād, in der `Katara´ gelegen; gemäß Ausgra-

bung Leonard (1983) und (1985) – s. auch Steen (2004), 227.232f.: Katāra as-Samrāʾ I und III als eine zunehmend 

an Bedeutung verlierende Begräbnisstätte von nicht ansässigen, halbnomadischen/nomadischen Bevölkerungsgrup-

pen; keine eisenzeitliche Nutzung/Besiedlung der Ortslage. 

Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Mind. 95 x 52 m großer, im direkten Umfeld des Wādī az-Zarqā, am Fuße des 

Vorgebirges gelegener Tall; ca. 300-400 m weiter östlich gibt es heiße (Heil-)Quellen. Gemäß den 1996 und 1997 

erfolgten Ausgrabungen war der Tall u.a. in der MBZ 2 und SBZ 1-2 (Phase 2), in der EZ 1-2 (Phasen 3-5) und 

wahrscheinlich auch in der PZ (Phase 6) besiedelt, vgl. z.B. Steen (2001), 229f.; (2004), 194-212 (bes. 196f.). Aus-

grabungsergebnis in Bezug auf die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c (ca. 1200-1150 v.Chr.): Fortentwicklung des 

Ortes von einem temporär genutzten Zeltlager zu einem agro-pastoral ausgerichteten Dorf allmählich sesshaft wer-

dender Menschen. 

Tall Abū Zīgān (2108.1773): Ausgrabung 1998 durch Chesson: Nur FBZ und einige Röm.-Byz. entdeckt, vgl. 

Chesson (1998), 20-34. 

Diverse: Die gleichen Funktionen, die der Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778) in der späten SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1 

besaß, und zwar die eines temporär genutzten Lagerplatzes bzw. auch die eines kleinen agro-pastoral ausgerichteten 

Dorfes können wahrscheinlich auch für verschiedene andere SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Orte der Sa‛īdīya-Dēr ʿAllā-

Region vorausgesetzt werden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass an den meisten SBZ 1-2 Orten (hierzu gehören 

z.B. 1. Tall ʿAmmatā (2085.1829); 2. Tall al-Ḫarāba (2049.1823); 3. Tall an-Naḫēl Süd (2054.1808); 4. Tall Abū 

Naǧra (2044.1789); 5. Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778); 6. Tall al-‛Arqādat (2053.1758); 7. Tall al-Mēdān/Tall 

Šu‛ba (2086.1758); 8. Tall ‛Āsiya (2071.1752); 9. Tall al-Bašīr (2072.1752) und 10. Tall Zakarī (2069.1744) mehr 

SBZ 2- als SBZ 1-Material gefunden wurde, was darauf schließen lässt, dass die Besiedlung dieser Ortschaften 

während der SBZ 2 großflächiger war als in der SBZ 1, vgl. Steen (2004), 232f.  
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Zur funktionalen Einstufung der im Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Ir-

bid-Ramṯā-Ebene) nachgewiesenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Siedlungen 

 

Jarmuk/Wādī aš-Šallāla 
 

al-Bēdar (2379.2364): Auf einer hohen Terrasse direkt südlich des Jarmuks gelegen; gute Anbau- und Wohnmög-

lichkeiten im direkten Umfeld; viel SBZ; nicht genau datierte Architekturreste (Ummauerung). Evtl. als sbz. Stadt 

mit landwirtschaftlicher Nutzung einzustufen – aufgrund der unmittelbaren Lage am Jarmuk sind auch Kontroll-

funktionen möglich. 

Saḥam (2231.2339): Auf einem 450 m hohen Gipfel über einer starken Quelle sowie im Umfeld guter landwirt-

schaftlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum Olivenanbau) gelegen; relativ gute Verkehrsanbindung in Nord-Süd-

Richtung. Ausgrabungsergebnis: (SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1-Phase (bis ca. 1175 v.Chr): Wichtige Grabstätte einer bedeu-

tenden, landwirtschaftlich ausgerichteten und auch vom Handel profitierenden Siedlung (Stadt). 

al-Kōm (2355.2273): 100 x 50 m großer, westlich des Wādī aš-Šallāla in der Nähe einer starken Quelle gelegener 

Tall; (strategisch wichtige Lage); SBZ 2b- und EZ 1-Keramik; diverse Architekturreste (inkl. Ummauerung?); gute 

landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit des Umfeldes. Evtl. als kleine landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt mit 

Kontrollfunktionen einzustufen. 

Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): Relativ großer, an der Westböschung des Wādī ar-Raḥūb gelegener Tall (Scheitel 

ca. 100 x 40-90 m groß); diverse (z.T. aber nicht sehr starke) Quellen im direkten Umfeld. Surveyergebnisse: SBZ 

2/EZ 1-Keramik; (bereits) befestigte Siedlung? Keine gesicherten Befunde! Befestigungsanlagen: Insgesamt 10 m 

breite Kasemattenstadtmauer aus der EZ; genaue Datierung unklar. Evtl. als landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 

(mit Kontrollfunktion über das direkte Umfeld bzw. auch über den Zugang zum Wādī aš-Šallāla) einzustufen. Eine 

Identifizierung mit bibl. (Bet) Rehob (2 Sam 10, 6.8) ist m.E. dagegen unwahrscheinlich. Hierfür kommt eher ein 

größeres regionales Zentrum aus dem weiter nördlich gelegenen, syrisch-phönizischen Bereich in Frage, vgl. Li-

pinski (2000), 319-330; Görg (2001b), 306 und s. auch Parpola/Porter (2001), 8 (Kartenteil); 7.21 (Textteil). 

Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): Relativ großer, in der Nähe der Ostwand des Wādī aš-Šallāla auf einem Sporn gelege-

ner Tall mit fruchtbaren Ackerland und einer Quelle im direkten Umfeld. Ausgrabungsergebnis: SBZ 2- bzw. SBZ 

2/EZ 1a/b-Phase (ca. 1300-1050 v.Chr.): Tall al-Fuḫḫār als eine ummauerte Siedlung/Stadt inkl. eines Monumental-

gebäudes (Tempels/Palastes?), die (nachdem sie um 1200 v.Chr. durch einen Brand zerstört worden war) anschlie-

ßend sofort/zumindest recht schnell wieder aufgebaut wurde (die Stadtmauer wahrscheinlich eher und gründlicher 

als das Monumentalgebäude, das im Anschluss an die Restaurierungsmaßnahmen nur noch behelfsmäßig/temporär 

weiterbenutzt wurde). 

Tall al-Muġayyir (2379.2239): Ein ca. 17 m hoher und 150 x 150 m großer, am Rande der östlichen Steilwand des 

Wādī ar-Raḥūb inmitten einer weiten Ackerebene gelegener Tall; diverse Quellen im Umfeld. Ausgrabungsergeb-

nisse: SBZ 2/EZ 1-Architekturreste mit bisher noch unklarem Charakter/unklarer Funktion. Evtl. als Gehöft, Kara-

wanserei (oder falls die SBZ 2/EZ 1-Siedlung ummauert war, auch als landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt) einzu-

stufen. 

Quwēlibī/Abila (2318.2322): Inkl. zweier Hügel: Tall Ābil (im Norden) und Tall Umm al-‛Amad (im Süden): In-

mitten einer fruchtbaren Ackerlandschaft an einer Quelle gelegen. Ausgrabungsergebnisse: Wahrscheinlich durch-

gängig besiedelt – ohne Siedlungsabbruch am Ende der SBZ 2. Architekturreste; Gräber. Die im Bereich des 

Südtalls (Umm al-‛Amad) nachgewiesene Stadtmauer stammt (wahrscheinlich) erst aus der EZ. Genauere Datierun-

gen liegen bislang nicht vor; von daher zumindest als (bedeutendes) Dorf/Gehöft einzustufen. 
 

 

Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar
 

 

Tall Raʾan/al-Kanīsa (2191.2271): 2 ha großer, auf einem Sporn unweit einer Quelle gelegener Tall (mittelhoher 

Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); SBZ-Keramik; diverse jüngere Architekturreste und Einzelfunde auf dem Tall 

sowie eine Presse, eine Zisterne und ein Scherbenfeld im direkten Umfeld des Talls. Durch die starke jüngere Be-

bauung sind die älteren Strukturen (inkl. Ummauerung und Architekturreste) leider verdeckt.
 

Tall Qāq/Ḫirbat Band (2125.2235): Großer, unweit der Einmündung des Wādī az-Zaḥar in das Wādī al-ʿArab auf 

dem Gipfel eines Hügels gelegener Tall; relativ viel Quellwasser und diverse Höhlen-/Felsgräber in der Nähe. SBZ 

2- und SBZ 2/EZ 1-Keramik, nicht genau datierte Architekturreste inkl. Ummauerung (gemäß Glueck evtl. eisen-

zeitlich). Evtl. als eine landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): Niedriger (nur 5 m hoher), aber dafür ausgedehnter (75 x 150 m großer), nord-

westlich von Bēt Rās (Capitolias) im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab gelegener Tall. Trotz seiner gerin-

gen Höhe ermöglicht der Tall eine gute Fernsicht über den gesamten oberen Wādī al-ʿArab-Bereich; evtl. an einem 

Verkehrsweg gelegen; SBZ 2-Keramik; evtl. vorhandene (aber bislang nicht datierte) Ummauerung. Insgesamt als 

eine (ebenfalls landwirtschaftlich ausgerichtete) Stadt mit Kontrollfunktionen einzustufen. 

Ḫirbat Umm al-Ġizlān (2168.2225): Kleiner (ca. 75 x 55-75 m), am nördlichen Steilrand des Wādī al-‛Amūd ge-

legener Tall im Anfangsstadium (mittelhoher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar); gute Möglichkei-
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ten zum Ackerbau im direkten Umfeld; z.T. mit dem alttl. Kamon gleichgesetzt; viel SBZ 2 und EZ 1; Architektur-

reste eines wahrscheinlich 25 x 7 m großen Gebäudes; evtl. weisen die z.T. 2 m hohen Böschungen des Talls auf 

eine (zumindest partielle) Befestigung hin. Insgesamt wahrscheinlich als ein z.T. ummauertes Gehöft einzustufen. 

Tall Abū-d-Dardāʾ (2248.2219): Ca. 25 m im Durchmesser großer, 10 m hoher, runder/rundlicher, steilgeböscher 

und mit mod. Gräbern bedeckter Tall aus dem höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab; gute landwirtschaftliche 

Nutzbarkeit des direkten Umfeldes (z.B. zum Olivenanbau); SBZ 2-Keramik; evtl. weisen die steilböschigen Kanten 

auf eine Ummauerung hin. Insgesamt als ein ummauertes Gehöft einzustufen. 

Ğiǧǧīn (2226.2214): Kleiner, ca. 10 m hoher, ebenfalls runder? (die ursprüngliche Form ist nicht mehr zu erkennen) 

und im höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab gelegener Tall, der einen guten Überblick über das Umfeld (z.B. 

über Bēt Rās/Capitolias und den Tall aš-Ši‛r) sowie (im direkten Umfeld) gute Möglichkeiten zum Ackerbau bietet; 

viel SBZ 2; Architekturreste. M.E. ist es gut möglich, dass der Tall früher ebenfalls ummauert war. Insgesamt evtl. 

ebenfalls als ein ummauertes Gehöft einzustufen. 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252): Ein an der Basis ca. 240 m und am Scheitel ca. 160 m im Durchmesser großer, im unteren 

bis mittelhohen Wādī al-ʿArab-Bereich (unweit des Zusammenflusses von Wādī al-ʿArab und Wādī az-Zaḥar) gele-

gener Tall mit artesischer Quelle im Zentrum des Talls; hervorragende Bedingungen für diverse handwerkliche 

Aktivitäten auf dem Tall (insbesondere für Tätigkeiten, bei denen Windöfen betrieben werden müssen); sehr gute 

landwirtschaftliche Nutzbarkeit des fruchtbaren/wasserreichen Umfeldes (z.B. zum Olivenanbau); ausgezeichnete 

verkehrstechnische Anbindung (z.B. in Richtung Irbid und Tall al-Ḥiṣn). Bisherige Ausgrabungsergebnisse: SBZ 

2/EZ 1; EZ 1 (ca. 1200-1000 v.Chr.): Kein längerer Siedlungshiatus; allerdings erfolgte ein deutlicher siedlungsge-

schichtlicher/wirtschaftlicher Abstieg der SBZ 2-Stadt, die fortan nur noch als ein Dorf/Gehöft fungierte. 

Ḫirbat Dābūliya (2285.2229): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, auf einer ca. 100 x 100 m großen und 

natürlichen Waditerrasse, direkt unterhalb von Tall al-Buṭm (bzw. nordwestlich von Bēt Rās) gelegen; SBZ 2-

Keramik; keine sichtbaren Architekturreste (zumindest nicht auf der Ḫirba; lediglich auf dem heute als Ackerfeld 

genutztem Tall); diverse Zisternen im direkten Umfeld. Insgesamt betrachtet nur relativ schwer einzustufen – evtl. 

als Dorf/Gehöft/Unterstadt oder ansonsten auch nur als reine Nutzfläche. 

Ğamultā (2206.2207): Eine nur ca. 20 x 40 m große und 1 m hohe, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-

ʿArab/Wādī az-Zaḥar-Bereich, (süd-)westlich von Kafr Raḥtā gelegene Erhebung; wenig SBZ; spärliche, nicht da-

tierte Architektur- bzw. Trümmerreste; Steinbrüche und Höhlen/Gräber im direkten Umfeld. Evtl. als Dorf/Gehöft 

und dabei auch als kleine Tochtersiedlung Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns einzustufen? 

Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): Nordwestlich des Adschlunhochgebirges unweit des Wādī az-Zaḥar gelegen, d.h. 

an einer auch verkehrstechnisch bedeutenden Stelle; hervorragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten im 

direkten Umfeld (z.B. zum Oliven- und Weinanbau), die auf eine (häuslich-)landwirtschaftliche Ausrichtung der 

Ortschaft schließen lassen; SBZ-Keramik; antike und moderne Zisternen sowie m.E. zumindest zu vermutende Ge-

bäudereste. Die 1996 durch das Department of Antiquities of Jordan durchgeführte Ausgrabung ist bislang unveröf-

fentlicht! Von daher ist bislang leider keine genauere Einstufung möglich. Insgesamt betrachtet kann von einer ten-

denziell eher bedeutenden Ortschaft ausgegangen werden; evtl. von einem (befestigten/ummauerten) Gehöft mit 

Kontroll- und Schutzfunktion (vgl. diesbzgl. die ganz in der Nähe gelegenen und von Lamprichs untersuchten Anla-

gen) oder sogar von einer kleinen, landwirtschaftlich ausgerichteten Stadt (mit Kontroll- und Schutzfunktionen). 

N.N. (2200.2275) bis Kafr ‛Ain (2216.2173): Diese 5 (potentiellen) SBZ 2-Orte inkl. wenig SBZ-Keramik, aber 

ohne (heute noch) sichtbare Architekturreste sind evtl. als (temporär genutzte) Wohn-, Arbeits- und Aussichtsplätze 

einzustufen, wobei zu ergänzen ist, dass im Umfeld von Kafr Raḥtā (2213.2221) diverse Zisternen sowie im Umfeld 

von al-Kanīsa (ca. 219.219?) und Kafr ‛Ain (2216.2173) auch Steinbrüche und/oder Begräbnisstätten nachgewiesen 

wurden (allerdings zumeist ohne genauere Datierungen). 

 

 

Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb 
 

Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): Eingeebneter Tall; auf einer Erhöhung im mittelhohen sowie südlichen Einzugsbereich 

des Wādī Ziqlāb, in der Nähe einer ergiebigen Quelle (und eines bedeutenden Verkehrswegs) gelegen; viel SBZ 2b-

Keramik. Wahrscheinlich (trotz fehlender konkreter Belege) als eine relativ bedeutende Siedlung (z.B. als ein Ge-

höft mit Kontrollfunktion) einzustufen – selbst eine Befestigung der Anlage wäre denkbar. 

Bei den 5 der insgesamt 6 potentiellen SBZ 2-Orte des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb-Bereichs scheint es sich auf-

grund ihrer (wahrscheinlich nur geringen) Größe und ihres Scherbenbelags (ohne Architekturreste und Ummauerun-

gen) um relativ unbedeutende Ortschaften gehandelt zu haben, die evtl. als (temporär genutzte) Wohn-, Arbeits- und 

Aussichtsplätze fungiert haben. Eine genauere Einstufung fällt schwer, da der WZS nur sehr ungenaue Angaben 

bietet. 
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Nördlicher Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges: Wādī az-Zaḥar/Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb/hohe Lagen 
 

Insgesamt betrachtet scheinen die nördlichen Randbereiche des nördlichen Adschlunhochgebirges bzw. die hohen 

Lagen der Wādī az-Zaḥar/Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb-Region bereits in der SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 durch ein 

ausgesprochen homogenes Siedlungsbild geprägt gewesen zu sein, für das v.a. kleine, rundliche und wahrscheinlich 

befestigte sowie landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-) Einrichtungen kenn-

zeichnend waren. 

Tall aš-Ši‛r (2255.2184): Relativ großer Tall (90 m Durchmesser) und 4 km westlich von Irbid an einem wichtigen 

Verkehrsweg gelegen; (Ausgrabung Department unveröffentlicht); SBZ-Keramik; eine nicht genau datierte (gemäß 

Glueck evtl. eisenzeitliche) Ummauerung; nicht genau datierte Terrassierung. Wahrscheinlich als eine landwirt-

schaftlich ausgerichtete Stadt (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 

Tall Kafr Yūbā/Tall az-Zētūn/Tall Ḫaṭṭ (2258.2162): Kleiner, rundlich/ovaler, südwestlich von Irbid im nördli-

chen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel einer Anhöhe gelegener Tall; landwirt-

schaftliche Nutzung der terrassenförmig abfallenden Flächen möglich; gute Rundumsicht; SBZ (2)-Keramik; diver-

se, z.T. recht massive Architekturreste aus (Feuer-)Steinblöcken (inkl. potentieller Befestigung/Ummauerung). 

Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel 

einer Anhöhe gelegen (südwestlich von Irbid); früher landwirtschaftliche Nutzung der zur Anhöhe führenden Ter-

rassen; guter Rundumblick; SBZ-Keramik; diverse Architekturreste (inkl. einer potentiellen Befesti-

gung/Ummauerung). 

Tall aš-Šiqāq (2252.2147): Relativ kleiner (im oberen Bereich ca. 40 x 35 m großer), rundlicher und im nordwestli-

chen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einer flachen Anhöhe gelegener Tall; wenige Oliven-

bäume im direkten Umfeld; gute Fernsicht; SBZ-Keramik; massive Architekturreste (inkl. einer potentiellen Befes-

tigung/Ummauerung). 

Ḥām (2266.2134): Ein nur ca. 37 x 34 m großer und ca. 7 km nordwestlich von Tall al-Ḥiṣn, im nördlichen Randbe-

reich des nördlichen Adschlunhochgebirges unweit einer Quelle gelegener Tall, der eine gute Fernsicht bis Tall Bēt 

Yāfā (s.u.) bietet; evtl. mit Ham aus Gen 14,5 zu identifizieren. Die sbz Besiedlung ist (im Anschluss an den IBRS: 

SBZ?) ebenfalls erst durch den WIS nachgewiesen. Auf dem Tall wurden diverse Architekturreste nachgewiesen. 

Dabei kam für Glueck eine Nutzung als Festung in Frage. Insgesamt ist allerdings (wohl auch im Zusammenhang 

mit Ham) von einer kleinen, befestigten und landwirtschaftlich ausgerichteten (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- 

und Schutz-)Einrichtung bzw. Tochtersiedlung Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns auszugehen. 

Tall Bēt Yāfā (2248.2126): Ein relativ kleiner (ca. 50 m im Durchmesser großer), runder und komplett isolierter, 

auf einem hohen Bergrücken im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges gelegener Tall, 

der eine gute Rundumsicht über die (heute waldlose) Umgebung ermöglicht; SBZ-Keramik, diverse nicht datierte 

Architekturreste sowie mind. eine Zisterne. 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Ein relativ kleiner, rundlicher und nur ca. 7 m hoher, auf einer Anhöhe im nördlichen 

Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges gelegener Tall, der eine gute Aussicht in die Umgebung ermög-

licht. Letztere, d.h. die Umgebung bietet ausgesprochen gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum 

Getreide- und Obstanbau). Ausgrabungsergebnis: SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Horizont III (H3; Schicht 5 – obere 

Lagen): Tall Ğuḥfīya als eine kleine, z.T. landwirtschaftlich ausgerichtete und erstmalig mit einer Mauer und einer 

`Terrasse´ befestigte Siedlung. Das Ende dieser Siedlungsphase kann in das 12. Jh. v.Chr. datiert werden, wobei 

diese genauere Datierung allerdings nur auf dem Fund einer Pfeilspitze und der Parallelisierung mit der entspre-

chenden Zerstörungsschicht von Irbid-Phase 2 basiert. 

Durchaus bzgl. ihrer Lage, Größe und Funktion mit Tall Ğuḥfīya (2275.2110) vergleichbar sind auch die 4(-5) po-

tentiellen SBZ 2-Orte: 1. Tall Kafr Yūbā/Tall az-Zētūn/Tall Ḫaṭṭ (2258.2162); 2. Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150); 3. Tall 

aš-Šiqāq (2252.2147); 4. Tall Bēt Yāfā (2248.2126) mit NW Bēt Yāfā (inkl. zwei Brunnen, einer Höhle und Werk-

zeug aus Flint). Bei diesen Ortschaften handelte es sich gemäß Lamprichs (2007), 257-259; (2009), 200f. (zumin-

dest in der EZ) um kleine rundliche, wahrscheinlich befestigte sowie landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lage-

rungs-, Verarbeitungs- und Schutz-)Einrichtungen, die jeweils einen guten Überblick über das Umfeld (und z.T. 

auch Sichtkontakt zueinander) ermöglichten. Außerdem geht Lamprichs davon aus, dass diese Orte (zumindest in 

der EZ) geregelte wirtschaftliche Beziehungen zueinander unterhielten und von größeren Orten (Tall Irbid/Tall al-

Ḥiṣn) mit zentralen Funktionen abhängig waren, vgl. Lamprichs (2007), 273; (2009), 200f. M.E. ist diese Analyse 

durchaus plausibel, allerdings legen es die neuesten Surveyergebnisse des 2006 publizierten West-Irbid-Surveys 

nahe, dass diese Orte nicht erst in der EZ, sondern bereits seit der SBZ genutzt/besiedelt waren. Von daher ist es 

möglich, dass die von Lamprichs für die EZ angenommen Verhältnisse bereits für die SBZ bzw. zumindest für die 

SBZ 2 vorausgesetzt werden können. Außerdem ist m.E. auf den (von Lamprichs nicht erwähnten) Ort Ḥām 

(2266.2134) hinzuweisen, für den wahrscheinlich der gleiche Kontext wie für die anderen Orte vorauszusetzen ist 

(s.o.). 

Ruğm al-Ġurābīyāt (227.213): Ein ähnlicher Kontext wie für die in der linken Tabellenhälfte aufgelisteten Toch-

terstädte Irbids/Ḥiṣns ist auch für Ruğm al-Ġurābīyāt denkbar; zumindest wurden an dieser (ganz in der Nähe Hams 

und der anderen Städte gelegenen) Ortschaft nicht nur SBZ-Scherben, sondern auch diverse Architekturreste ent-
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deckt. Zur Überprüfung dieser Annahme sind allerdings genauere Untersuchungsergebnisse erforderlich – augen-

blicklich ist dieser Ort zumindest als Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat ‛Aṣrēn (2212.2172): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel 

eines kleinen Hügels gelegen; SBZ-Keramik; einige bescheidene Architekturreste, aber explizit keine Ummauerun-

gen nachgewiesen. Dabei legen die im Umfeld dieser Hirba gefundenen und nicht genauer datierten Wasserbasins, 

Zisternen und Höhlen und Weinpressen eine landwirtschaftliche Nutzung nahe. Evtl. ist auch diese Ortschaft als 

eine kleine Tochterstadt Irbids/Tall al-Ḥiṣns einzustufen. Für einen entsprechenden Beleg sind allerdings noch ge-

nauere Untersuchungen (Ausgrabungen) erforderlich. 

 

 

Irbid-Ramṯā-Ebene 
 

Tall Irbid (2298.2184): Ein ausgesprochen großer (350 x 400 m), bedeutender und im westlichen Grenzbereich der 

Irbid-Ramṯā-Ebene gelegener Tall, der wahrscheinlich wie Tall al-Ḥiṣn als regionales Zentrum einzustufen ist. Kei-

ne Wasserquellen in der Umgebung; oft mit Bet-Arbeel (Hos 10,14) gleichgesetzt. Ausgrabungsergebnis: SBZ 2-

Phase und SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2 (ca. 1300/1200-1150/1100 v.Chr.): Der Tall Irbid als eine (wahrschein-

lich nicht nur kultisch, sondern v.a. auch landwirtschaftlich ausgerichtete und evtl. als regionales Zentrum fungie-

rende) Stadt, die im 12. Jh. v.Chr. durch eine Brandkatastrophe zerstört wurde. Die danach erfolgte Siedlungskonti-

nuität wird u.a. auch durch diverse (bei Irbid gefundene) Gräber bezeugt. 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Ein im südwestlichen Randbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene gelegener, ca. 5 ha großer und 

äußerst bedeutender Tall, der wie Irbid als regionales Zentrum einzustufen und evtl. mit dem bibl. Ramot in Gilead 

gleichzusetzen ist. Nach den Ergebnissen der 1984 erfolgten Rettungsgrabungen (1984) war der Tall u.a. in der SBZ 

1-2 sowie auch von der SBZ 1 bis zum Ende der EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) besiedelt; SBZ 2/EZ 1-Keramik; keine nach-

gewiesene Architektur. 

Beide Orte (Tall Irbid (2298.2184) und Tall al-Ḥiṣn (2330.2102)) liegen an Verkehrsknotenpunkten von bedeuten-

den Ost-West-/West-Ost- sowie Nord-Süd-/Süd-Nordverbindungen und ermöglichen darüber hinaus eine gute Kon-

trolle der zwar in landwirtschaftlich Hinsicht überaus bedeutenden, aber (zumindest im Altertum) nicht als Sied-

lungsgebiet prädestinierten Irbid-Ramṯā-Ebene; s. auch Geraty/Willis (1986), 33; Kamlah (2000), 139.145.186.196 

u. Lamprichs (2007), 259.263.272f.284 (Fußnote 24).295 (Fußnote 62).301.326 (Abb. 6). Überaus bedauerlich ist, 

dass ausgerechnet die beiden bedeutendsten Siedlungen des gesamten Untersuchungsgebietes (bislang) kaum unter-

sucht werden konnten. Während dies, was den Tall Irbid betrifft, v.a. mit der großflächigen und neuzeitlichen Über-

bauung zusammenhängt, ist es, was den Tall al-Ḥiṣn betrifft, der neuzeitliche Friedhof, der eine genauere Untersu-

chung verhindert. Ob und wann diese beiden Zentren jemals genauer erforscht werden können, lässt sich (zumindest 

momentan) nicht sagen. 

Sāl (2359.2198): Ebenfalls zu den bedeutenderen SBZ 2-Siedlungen (wenn auch nicht mit Irbid und Tall al-Ḥiṣn zu 

vergleichen), gehört m.E. die Siedlung Sāl (2359.2198), der in der SBZ 2 evtl. die Ortschaft Ḫirbat al-Bayyāḍa 

(2361.2192) untergeordnet war. Sāl ist ein kleiner (am Scheitel nur ca. 25 m im Durchmesser großer und ca. 10 m 

hoher), ausgesprochen steilgeböschter und im erhöhten, nördlichen Randbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene auf einer 

Kuppe gelegener Tall (heute als Friedhof genutzt), der eine ausgesprochen gute Fernsicht bietet. Aufgrund der gro-

ßen Ähnlichkeiten mit den oben erwähnten (kleinen, aber durchaus bedeutenden) Siedlungen, halte ich auch für 

diesen Tall (inkl. SBZ 2-Keramik; diverser Architekturreste) eine Nutzung als befestigte und landwirtschaftlich 

genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-)Einrichtung für möglich. Bei Ḫirbat al-Bayyāḍa 

(2361.2192) scheint es sich aufgrund der wenigen (wahrscheinlich aus Sāl stammenden) SBZ-Scherben und der 

vielen (für den Bereich der Irbid-Ramṯā-Ebene typischen) Zisternen (Quellen gab es nicht) um keine Siedlung, son-

dern lediglich um eine reine Nutzfläche gehandelt zu haben, vgl. Mittmann (1970), 15. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich des Adschlunhochgebirges nachgewiesenen 

SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Ortschaften 

 

Nördlicher Bereich 

 

Zambūṭ Mulēk (2299.2054): Kleiner (nur 50 m im Durchmesser großer), auf einem Hügel im nordöstlichen Be-

reich des Adschlunhochgebirges gelegener, runder Siedlungsplatz; guter Fernblick und gute landwirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld. Gemäß Lamprichs handelt es sich hierbei (wie bei den oben bereits 

erwähnten bzw. im Folgenden noch zu erwähnenden Ortschaften) ebenfalls um eine (zumindest in der EZ) landwirt-

schaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-)Einrichtung, die entweder nur einem einzelnen 

Zentrum (Tall al-Ḥiṣn) oder auch gleich zwei verschiedenen regionalen Zentren (Tall al-Ḥiṣn u. Tall Irbid) unterge-

ordnet war. Obwohl für diesen Ort bislang kein eindeutiger Hinweis vorliegt, ist es (angesichts der von Lamprichs 
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nachgewiesenen bronzezeitlichen Keramik) durchaus möglich, dass auch dieser Ort bereits seit/in der SBZ 2 be-

stand, vgl. Lamprichs (2007), 266 Fußnote 587. 

 

 

Südliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges (inkl. Wādī az-Zarqā) 
 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (2149.1771): Westlicher Bereich des `Doppel-Talls´, dessen beide Hügel durch das 

Wādī az-Zarqā durchflossen werden. Dabei ist al-Ġarbīya als die Größere der beiden Ortschaften (ca. 220 x 170 m) 

nördlich des bibl. Jabboks (d.h. innerhalb des Untersuchungsgebietes) gelegen; relativ gute landwirtschaftliche 

Möglichkeiten (z.B. zum Ackerbau) im näheren Umfeld; allein schon aufgrund der Lage gute Kontroll- und 

Schutzmöglichkeiten gewährleistet. Steen (2004), 230f: lediglich SBZ 2/EZ 1-Keramik, keine größeren Strukturen. 

Von daher evtl. als zeitweilig frequentierter Aufenthalts- und Rastort von Handelsleuten einzustufen, die das Wādī 

az-Zarqā als Verkehrsweg nutzten; evtl. mit dem alttl. Mahanajim gleichzusetzen. 

Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): Auf einem Hügel im Wādī az-Zarqā gelegen; Größe: ca. 140 x 40 m; SBZ-Keramik, 

nicht genauer datierte Architektur- und Straßenreste, Terrassierungen, Zisternen und Höhlen (Grabkammern) im 

direkten Umfeld. Aufgrund seiner erhöhten und gut geschützten Lage auf einem hohen und steilen, direkt im Wādī 

az-Zarqā (bei einer Furt/an einem Verkehrsweg) gelegenen Hügel kommt für diese Ortschaft zu allererst eine Kont-

rollfunktion in Frage; allerdings ist darüber hinaus auch eine häuslich-landwirtschaftliche Nutzung des Ortes in 

Erwägung zu ziehen (siehe diesbzgl. die bislang nachgewiesenen Architekturreste, Höhlen/Grabkammern, Terras-

sierungen und Zisternen). Dabei lässt sich der genaue Status der SBZ 2-Siedlung nur schwer bestimmen. Doch ori-

entiert man sich an den SBZ 2-Siedlungen der Tulūl aḏ-Ḏahab (s.o.) bzw. auch denen des südlichen Teils des Jor-

dantransformzone (inkl. Tall al-Ḥamma), ist auch in Bezug auf den Tall ar-Ruḥēl an eine eher noch `unbedeutende 

Ortschaft´ mit der Funktion eines Rastortes/Lagerplatzes oder eines kleinen agro-pastoral ausgerichteten Dorfes 

allmählich sesshaft werdender Menschen zu denken. 

 

 

Zentraler mittlerer Bereich 
 

Ḫirbat Harqalā (2279.2008): Im nordöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

hohen Berges (wahrscheinlich unweit einer durch das Adschlunhochgebirge verlaufenden Nord-Süd- bzw. Süd-

Nordverbindung) gelegen; (zumindest heute) keine natürlichen Quellen im direkten Umfeld; landwirtschaftliche 

Nutzung/Nutzbarkeit der (terrassierten) Hänge; SBZ 2-Keramik; diverse nicht genau datierte Architekturreste (ein-

schließlich einer starken Ummauerung?); Zisterne. Insgesamt betrachtet kommen für diesen Ort sowohl Kontroll- 

und Schutz- als auch landwirtschaftliche Funktionen in Frage. Dabei ist nicht nur eine geographische, sondern auch 

eine funktionale Nähe zu den von Lamprichs erforschten Ortschaften zu erkennen ist (leider liegen bislang keine 

Angaben zur Größe und Form der Ortschaft vor). 

 

 

Westliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges 
 

Dēr Qēqūb (2115.2087): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī 

Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem schmalen Sporn einer Geländeterrasse gelegen; Größe des Scheitelplateaus 

ca. 20 x 40 m; z.T. scharf geböschte und terrassierte Hänge; zur Scheitelhöhe hinaufführende Rampe; SBZ 2-

Keramik; evtl. deuten die scharf geböschten Hänge auf eine Befestigung (Ummauerung) hin. Diverse Übereinstim-

mungen mit den von Lamprichs untersuchten Ortschaften zu erkennen, zu denen im Übrigen auch eine räumliche 

Nähe besteht. Von daher wahrscheinlich ebenfalls als eine befestigte und landwirtschaftlich ausgerichtete Kontroll- 

und Schutzeinrichtung einzustufen (bzw. auch als kleine Tochterstadt des Tall al-Ḥiṣn). 

Ḫirbat al-Manṣūra (2155.1901): Eine nur ca. 40-50 m im Durchmesser große, im südwestlichen Randbereich des 

Adschlunhochgebirges (unweit des Wādī Kufrinǧā und einer starken Quelle) auf einer Eckterrasse gelegene Ruinen-

stätte; viel SBZ 2-Keramik, Architekturreste und gute landwirtschaftlicher Nutzbarkeit des Umfeldes (z.B. zum 

Olivenanbau). Damit insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen – trotz der großen, räumlichen Entfernung ist eine rela-

tiv große Übereinstimmungen mit den von Lamprichs untersuchten (und von mir ergänzten) kleinen Tochterstädten 

Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns zu erkennen. 

Raʾs Birqiš (2185.2057): Im höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī gelegen; SBZ-Keramik; Architekturreste (EZ-2 Wachturm?); Zisterne. Evtl. bereits in Bezug 

auf die SBZ 2/EZ 1 als kleine Kontrollstation an einem Verkehrsweg (mit Architektur) oder auch nur als Lager-

platz/Aussichtspunkt/Dorf einzustufen? 

N.N. (2175.2087): Im höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-

Malāwī gelegen. Als eine eher unbedeutende Ortschaft (z.B. als kleines Dorf, Lagerplatz, Aussichtspunkt oder auch 

als landwirtschaftliche Nutzfläche) einzustufen. 
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Östliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges 
 

Ḫirbat/Tall Ya‛mūn (2360.2005): Ein 200 x 150 m großer, im nordöstlichen Randbereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges gelegener Tall; Lage an wichtigen Verkehrswegen; gute Fernsicht bis zum 12 km weiter östlich, im 

westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe gelegenen Tall al-Ḫanāṣirī. Bisherige Ausgrabungsergebnisse:  

SBZ-Phase IA (14.-13. Jh.s v.Chr.?): Siedlungsgeschichtliche Blütephase Ya‛mūns (inkl. eines mehrräumigen Ge-

bäudekomplexes und einer evtl. ans Ende des 13. Jh.s v.Chr. zu datierenden Zerstörungsschicht). Insgesamt als 

großes Dorf/Gehöft einzustufen. 

SBZ 2/EZ 1- und EZ 1a-Phase IB (spätes 13.-12. Jh. v.Chr.): Ya‛mūn als Dorf/Gehöft (inkl. einer kultisch-religiösen 

Nutzung der Ortslage). Ansonsten bislang noch keine wirklich konkreten Aussagen möglich. 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918): Auf einem Bergrücken im südöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges 

gelegen; sehr gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum Weinanbau) im direkten Umfeld; SBZ 

2/EZ 1-Scherben; SBZ 2/EZ 1-Architekturreste (keine Ummauerung). Von daher ist es naheliegend, Ẓahr al-Madīna 

als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Tall Ṣaḫra (2301.1973): Ein im östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges (unweit einer Wasserstelle) 

auf einem Sporn gelegener Tall (Größe: ca. 60 x 45 m; Höhe: ca. 5-7 m); wenig SBZ 2; lediglich diverse jüngere 

Architekturreste in der Nähe des Talls. Evtl. als Gehöft einzustufen; auch wenn die entsprechenden älteren Architek-

turreste (falls überhaupt vorhanden) durch Ausgrabungen nachgewiesen werden müssen. Ansonsten kommt auch 

eine Einstufung als Dorf (ohne Architekturreste) in Betracht. 

Ğaraš (2347.1876): Im südöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges zwischen zwei starken Quellen gele-

gen; Ausgrabungsergebnis: SBZ 2- und EZ 1-Keramik; bisher aber noch keine bedeutenderen SBZ 2- und SBZ 2/EZ 

1-Strukturen nachgewiesen. Evtl. fungierte die Ortschaft zu dieser Zeit lediglich als ein größeres Dorf, als Lager-

platz und/oder als eine reine Nutzfläche. 

 

 

Bereich des östlich an das eigentliche Adschlunhochgebirge angrenzenden Gebirges 
 

Raʾs al-Kuwēm (2306.1839): Eine 120 x 30-45 m große, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem 

natürlichen Hügel (im Umfeld zweier wasserführender Wadis sowie eines Verkehrsweges) gelegene Ruinen- und 

Scherbenstätte; viel SBZ 2; bislang nicht genauer datierte Architekturreste (inkl. einer Ummauerung, diverser z.T. 

mit großen Steinen befestigter Terrassierungen, einer Rampe und einer Zisterne). Damit evtl. bereits in Bezug auf 

die SBZ 2 (spätestens aber in Bezug auf die EZ) als eine (landwirtschaftlich ausgerichtete) Stadt (mit Kontroll- und 

Schutzfunktion) einzustufen. 

Ḫirbat Umm al-Ābār aš-Šarqīya (2399.2089): Im südlich an die Irbid-Ramṯā-Ebene angrenzenden Bergland auf 

einem Doppelhügel gelegen; SBZ-Keramik; nicht genauer datierte Architekturreste und Zisternen im direkten Um-

feld. Evtl. als Dorf/Gehöft und dabei auch als Tochtersiedlung Tall al-Ḥiṣns einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe 

nachgewiesenen SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Ortschaften 
 

Riḥāb (2532.1927): Im Zentrum des gebirgigen Bereichs der nordwestjordanischen Steppe auf einer breiten Hügel-

zunge gelegen (Höhe ca. 915 m über dem Meeresspiegel); mögliche Standortvorteile: 1. Höhere Niederschlagsraten 

als in den flacher gelegenen Steppenbereichen; 2. hervorragende Übersicht über das Umfeld; 3. relativ gute land-

wirtschaftliche Nutzbarkeit des Umlandes (insbes. der umliegenden Täler) – s. auch Glueck (1951), 81 u. 4. gute 

verkehrtechnische Anbindung (Lage an einem zw. Ğaraš und Mafraq verlaufenden Verkehrsweg). Wenig SBZ 2 

(lediglich jüngere, d.h. mitteleisenzeitliche Architekturreste). Insgesamt betrachtet evtl. als (saisonal genutztes) 

Dorf, als Nutzfläche oder auch nur als Rastplatz/Aussichtspunkt einzustufen. 

Tall al-‛Ain (2499.1861): (Gemäß Glueck) ein 100 x 50 m großer, im zentralen Bereich der nordwestjordanischen 

Steppe auf dem Gipfel eines kleinen Hügels gelegener, zweigliedriger Tall. Die Quelle, durch die der Tall nicht nur 

seine Bedeutung, sondern auch seinen Namen erhalten hat (‛Ain = Quelle), befindet sich zwischen den beiden Hü-

geln; einige SBZ 2-Scherben; nicht genauer datierte Terrassierungen, Wasserreservoirs, Weinpressen und Höhlen im 

direkten Umfeld. Aufgrund der auffälligen/außergewöhnlichen Quelle ist nicht nur eine landwirtschaftliche, sondern 

auch eine kultische Ausrichtung der Ortschaft denkbar. Evtl. als ein (mind. saisonal/temporär genutztes) SBZ 2- 

bzw. SBZ 2/EZ 1-Dorf einzustufen. 
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Tab. 10: Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewie-

senen EZ 1-Siedlungen 

 
 Bedeutende Siedlungen Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Nordjorda-

nische Jor-

dantransfor

mzone 

   

Nördl. Be-
reich 

 

Fortbestand aus dem Bereich des 

Vorgebirges: 

1. Tall as-Sāḫina (2079.2219): ummau-

erte Siedlung mit Kontrollfunktion u./o. 
landwirtschaftlichen Ausrichtung? 

Kontinuität? 

2. Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Nach 
längerem Siedlungshiatus neu gegrün-

dete, ummauerte u. häuslich-

landwirtschaftlich ausgerichtete Sied-

lung mit Tall al-Maqbara (2057.2007) 

als Tochtersiedlung, die evtl. als Gehöft 

fungiert haben könnte; deutliche Auf-
wertung! 

Neu: 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

Ḫirbat Šēḫ Muḥammad (2047.2118): 

kl. ummauerter Kontrollposten? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall Abū l-ʿAqārib (2057.1930): bereits 

in der EZ 1 ummauertes u. mit einem 
Turm befestigtes Gehöft mit Kontroll- 

u. Schutzfunktionen? 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges:  

1. Tall al-Mudawwar (2077.2193): evtl. 

bereits in der EZ 1 ummauerter Kont-

rollposten bzw. auch ummauertes 
Gehöft mit Kontrollfunktion? 

2. Abū al-Hilān (2072.1974): evtl. 

bereits in der EZ 1 ummauerte Ort-

schaft 

Fortbestand aus dem Bereich des Vor-

gebirges: 

1. Evtl. ‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): evtl. 

weiterhin Dorf/Gehöft/Kontrollposten 

2. Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): 

großes, armseliges Dorf mit z.T. immer 

noch bestehenden städtischen Funktionen 
(zumindest was den Tempel betrifft), aber 

ansonsten nur noch sehr reduzierte Struk-

turen); weitere Abwertung? 

Neu: 

a) aus dem Bereich der `Zhor´: 

1. Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Kont-
rollposten unweit einer Jordanfurt? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Tall al-Arba‛īn (2055.2140), 
2. Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970) u. 

3. Tall Abū Daḥnūn (2062.1914): evtl. 
Dörfer/Gehöfte mit Kontroll- u. Schutz-

funktionen 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges:  

1. Tall Abū ʿAllūba (2060.2034) u. 

2. Ḫirbat Ṣōfara (2087.1913): Dör-

fer/Gehöfte; dabei Abū ‛Allūba auch mit 
Kontrollfunktionen? 

Kein Fortbestand: 

1. Abū al-Ḫās (2080.2060), 

2. Abū Ḥāmid (2038.1915) u. 

3. Ḥiṣṣū (2073.1880): nur potenti-
ell/unter Vorbehalt als SBZ 2- bzw. 

SBZ 2/EZ 1-Ortschaften einzustufen 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich des Vorgebir-

ges: 

1. Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): 

Dorf/Lagerplatz/Nutzfläche? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): 
Lagerplatz?: nur schwache Aufwer-

tung! 

Neu: 

a) aus dem Bereich der `Zhor´:  

1. Tall Abū Qaml (2047.2217) u. 
2. Tall Zōr al-Maqbara (2030.1920): 

kl. Kontrollposten an Jordanfurten 

bzw. evtl. nur Lagerplätze/Dörfer 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. evtl. N.N. (2068.2083): 

Dorf/Rastplatz/Nutzfläche? sowie 

2. Tall al-Murazza Süd (2047.2013) u 

3. evtl. Subēra N (2046.1893): agro-

pastoral ausgerichtete Dörfer 

c) aus dem Bereich des Vorgebir-

ges:  

1. evtl. Tall ar-Rayy Süd 
(2079.2239), 

2. Tall al-Quṣēba (2075.2180), 

3. evtl. N.N. (2083.2160), 
4. evtl. N.N. (2086.2160), 

5. Tall ar-Rufēf/Tall al-ʿĀsiya 

(2080.2125),  
6. Huǧēǧa (2074.1938) u. 

7. Tall Hunēda (2074.1937): zumeist 

eher kl., agro-pastoral ausgerichtete 
Dörfer (mit Schutz- u. Kontrollfunk-

tionen). Letzteres, d.h. Kontrollfunk-

tion v.a. für Huǧēǧa (2074.1938) u. 
Tall Hunēda (2074.1937) denkbar. 

Südl. Bereich Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) mit Tall 

Qaʿdān Nord (2091.1787) als Satellit: 

In EZ 1 zunächst Abwertung (EZ 1a: 
Dēr ʿAllā als saisonal genutztes La-

ger/Dorf) u. schließlich erhebliche 

Aufwertung (Ende EZ 1b/Anfang EZ 
2a: Dēr ʿAllā als eine von Anfang an 
geplante, agro-pastoral ausgerichtete 

Siedlung/Stadt). Auch Tall Qaʿdān 
Nord (2091.1787) könnte zumindest in 

der EZ 1b als Gehöft fungiert haben; 

Aufwertung. 

b) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

1. Tall al-Qōs (2087.1834): bereits in 

der späten EZ 1 ummauertes Gehöft 
mit Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Aufwertung? 

Kein Fortbestand: 

Katāra as-Samrāʾ I u. III (2037.1740): 
Begräbnisstätte. 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): in der 

frühen-mittleren EZ 1 mit völligem/starken 

Bedeutungsverlust (Siedlungshia-
tus/zeltlagerartige Splitterbesiedlung) u. in 

der späten EZ 1 mit erneuter architektoni-

scher Phase (Tempel/Turm); insgesamt 
gesehen trotzdem deutliche Abwertung! 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. (Hügel A bei) Tall al-Mazār 
(2074.1810): seit EZ 1b offenes Hofheilig-

tum (Yassine) bzw. eher Hofraumgebäu-

de/Gehöft mit Kultobjekten (Steen) 
2. Tall al-Ġazāla (2076.1812): in der EZ 1 

wahrscheinlich als Gehöft fungierender 

Kein Fortbestand: 

1. Tall Abū Naǧra (2044.1789) u. 
2. ‛Ain al-Baṣṣa (2034.1736) aus dem 

Bereich der `Katara´; 

3. Tall an-Naḫēl Süd (2054.1808), 
4. Tall al-‛Arqādat (2053.1758) u. 

5. Qaʿdān Süd (2090.1786) aus dem 

Bereich der `Ghor´ sowie 

6. Ḫafsā (2074.1856) aus dem Be-

reich des Vorgebirges: Lagerplätze 

bzw. auch (saisonal genutzte) Dörfer 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

1. Tall al-Ḫarāba (2049.1823) 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Ḫirbat Buwēb (2058.1828)  

2. Tall ‛Āsiya (2071.1752) 
3. Tall al-Bašīr (2072.1752)  

4. Tall Zakarī (2069.1744)  
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Neu: 

aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall al-Qalāya (2066.1863) aus dem 

Wādī Kufrinǧā-Bereich: zwar nur kl., 
aber wahrscheinlich befestig-

te/ummauerte EZ 1b-Anlage mit Kont-

rollfunktionen? 

Satellit von Tall al-Mazār; Aufwertung? 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): erfährt 

Aufwertung; Fortentwicklung vom Dorf 
(ohne größere Architekturreste) zum 

Gehöft (mit Architekturresten). 

Dass sich auch einige, bislang nicht ausge-
grabene SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-

Ortschaften in der EZ 1 von einfachen 

(Zelt-)Dörfern zu Gehöften bzw. Kontroll-
posten (inkl. größeren Strukturen) weiter-

entwickelt haben (ähnlich wie z.B. Tall al-

Ḥamma u. Mazār Hügel A), lässt sich nur 
vermuten. Zutreffen könnte dies z.B. auf 

Tall Abū Fašš (2040.1870) aus dem Be-

reich der `Katara´ sowie auf Tall al-
Karīma (2064.1865), Tall al-Ḫiṣāṣ 

(2061.1778) u. Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba 

(2086.1758) aus dem Bereich der `Ghor´. 

Neu: 

aus dem Bereich der `Ghor´: 
Es ist möglich, dass die beiden potentiellen 
EZ 1-Neugründungen Tall ʿAdlīya 

(2081.1803) u. Tall Umm Ḥammād as-

Šarqī (2055.1730) bereits in der (späten) 
EZ 1 die Funktion rel. bedeutender Gehöf-

te hatten. 

5. evtl. Tall Rikābī (2076.1753) 

Fortbestand aus dem Bereich des 

Vorgebirges: 
1. Karīma N (2070.1863) 
2. Tall ʿAmmatā (2085.1829) 

3. Tall Abū Zīgān (2108.1773) 

Neu: 
a) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall ar-Rabīʾ (2063.1777) 

b) aus dem Bereich des Vorgebir-

ges : 

Tall al-Muġannī (2120.1785) 

 
Alles wahrscheinlich immer noch 

bzw. auch erstmalig agro-pastoral 

ausgerichtete, (jetzt aber) dauerhaft 
besiedelte, Dörfer, denen auch z.T. 

gewisse Kontroll- u. Schutzfunktio-

nen zukamen. 

Nördl. Ad-

schlunaus-

läufer (inkl. 

Irbid-

Ramṯā-

Ebene) 

   

Jarmuk/Wādī 
aš-Šallāla 

 

Fortbestand: 

1. evtl. al-Bēdar (2379.2364): weiterhin 

landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 

mit Kontrollfunktion? (allerdings nur 
wenig EZ-Keramik: Abwertung?) 

2. al-Kōm (2355.2273): ebenfalls 

landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt 
mit Kontrollfunktion? auch (viel) EZ 1-

Keramik 

3. Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): stark 
befestigte Stadt? 

4. Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): Stadt 

(mit verstärkten Wohnfunktionen) 

Neu:  

1. Ruǧm al-Ad‛am (2288.2329), 

2. Šaǧarat al-Fuqēra (2348.2318) u. 
3. Ḫirbat al-Bayyāḍ (2269.2305): 

landwirtschaftlich ausgerichtete Städte 

mit Kontroll- u. Schutzfunktionen bzw. 
Ruǧm al-Ad‛am u. Šaǧarat al-Fuqēra 

auch kl., ummauerte Gehöfte mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Fortbestand: 

1. Quwēlibī/Abila (2318.2322): mindes-

tens Dorf/Gehöft (aus welcher genauen 

Zeit die eisenzeitliche Mauer stammt, ist 
unklar) 

2. Tall al-Muġayyir (2379.2239): mindes-

tens Dorf/Gehöft/Karawanserei? 

Neu:  

1. Tall Qurṣ (2309.2371): evtl. Kontroll-

punkt zur Kontrolle einer Furt im Jar-
muk/Wādī aš-Šallāla-Bereich 

2. al-Mardāšīya (2349.2369): evtl. in EZ 

1b entstandenes Gehöft/Wegestation mit 
Kontrollfunktion 

3. Ḫirbat al-‛Adasīya (2378.2353: evtl. 

Dorf/Gehöft 
4. Ḫirbat ‛Ain Ġazāl (2338.2314): Dorf 

(Gehöft?) 

5. Ḫirbat al Muġayyir aš-Šarqī 
(2400.2246): Wachturm/kl. Fort? (Kont-

roll- u. Schutzfunktion) 

6. Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta (2392.2223): 
Wachturm/kl. Fort (Kontroll- u. Schutz-

funktion) 

Saḥam (2231.2339): Grabstätte 
erfährt Abwertung; wahrscheinlich 

wurde sie bereits in der eigentlichen 

EZ 1 (ab 1150 v.Chr.) nicht mehr 
genutzt. 

Neu: 

1. Tall Ğūwār (2315.2340): Dorf/kl. 
Wachtposten? 

2. Ḫirbat Māǧid (2385.2294): 

Dorf/Nutzfläche? 

Fazit: Statt Abbruch o. Stagnation 

(Ausnahme Saḥam bzw. al-Bēdar) 

scheint während der EZ 1 ein sied-
lungsgeschichtlicher Ausbau der 

Wādī Jarmuk/Wādī aš-Šallāla-Region 

erfolgt zu sein: Tendenz mehr Kon-
trolle/Schutz. (geopolit. Aufwertung 

der Region), vgl. Kamlah (2000), 

196f. 

Wādī al-

ʿArab/Wādī 

az-Zaḥar  

Fortbestand: 

1. Tall Raʾan/al-Kanīsa (2191.2271): 

weiterhin (auch) landwirtschaftlich 

ausgerichtete Stadt (aber evtl. wie der 
Tall Zirā‛a als nur rel. bedeutende EZ 

1-Ortschaft)? 

2. Tall Qāq/Ḫirbat Band (2125.2235): 
evtl. weiterhin (auch landwirtschaftlich 

ausgerichtete) Stadt mit Kontroll- u. 

Schutzfunktion (möglicherweise wie 
Tall Zirā‛a

 
nur rel. bedeutende EZ 1-

Ortschaft )? 

3. Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): 
weiterhin Stadt mit Kontrollfunktion, 

Fortbestand: 

1. Tall Zirā‛a
 
(2119.2252): weiterhin 

Dorf/Gehöft zzgl. einer evtl. bereits in der 

EZ 1 gegründeten Tochtersiedlung 
(2118.2252); gewisse Aufwertung 

2. Ḫirbat Dābūliya (2285.2229): 

Dorf/Gehöft/Unterstadt o. ansonsten reine 
Nutzfläche 

3. evtl. Ğamultā (2206.2207): Gehöft 

Neu im mittelhohen Einzugsbereich: 

1. al-Faḫḫāt (2131.2280): Gehöft/kl. 

Kontrollstation? 

2. Ḫirbat Idʿān (2193.2275): Dorf/Gehöft? 

Kein Fortbestand: 

N.N. (2200.2275). 

Fortbestand:  

evtl. 1. Kafr Raḥtā (2213.2221), 
evtl. 2. al-Kanīsa (ca. 219.219?), 

evtl. 3. Ğumḥā (2233.2179) u. 

evtl. 4. Kafr ‛Ain (2216.2173): (tem-
porär genutzte) Wohn-, Arbeits- u. 

Aussichtsplätze; z.T. mit Zisternen, 

Höhlen u./o. Steinbrüchen im näheren 
Umfeld 

Neu:  

1. Is‛ara (2207.2260), 
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4. Ḫirbat Umm al-Ġizlān (2168.2225), 

5. Tall Abū-d-Dardāʾ (2248.2219) u. 

6. Ğiǧǧīn (2226.2214): weiterhin kl. 

(befestigte/ummauerte) Gehöfte mit 
Kontroll- u. Schutzfunktionen; dabei 

Ğiǧǧīn jetzt evtl. auch mit Ğiǧǧīn N.W. 

als Nutzfläche 
7. Unter großem Vorbehalt auch Tall 

Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): inkl. 

wenig EZ-Keramik; als kl. landwirt-
schaftlich ausgerichtete 

Stadt/befestigtes Gehöft mit Kontroll- 

u. Schutzfunktionen? Aufwertung? 

Neu im oberen Einzugsbereich: 

1. Kōm Samā
 
(2276.2276) u. 

2. Ḫirbat as-Samōqa
 
(2266.2224): 

befestigte/ummauerte Gehöfte/kl. 

Städte mit landwirtschaftlicher Aus-

richtung? 

3. Ḫirbat al-Quṣēr Fō`ara (2230.2259): 

ebenfalls mind. Dorf/Gehöft 

4. Ruǧm al-‛Āzar (2215.2255): 

Dorf/Gehöft (mit gewissen Kontroll- u. 
Schutzfunktionen?) 

5. Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (2215.2233): Kont-

rollposten bzw. auch Gehöft mit ausge-
sprochen starker Kontroll- u. Schutzfunk-

tion? 

2. Fō‛ara
 
(2222.2248), 

3. Tuqbul (2266.2235), 

4. Mušērifa (2122.2218), 

5. Ḫirbat Sarīs (2285.2216), 
6. Umm Ḥannā (2216.2193) u. 

7. Mandaḥ (2132.2178): agro-pastoral 

ausgerichtete Dörfer (Gehöfte), 
landwirtschaftliche Nutzflächen u./o. 

auch Aussichtsplätze? 

Wādī aṭ-

Ṭayyiba/ 

Wādī Ziqlāb 

Neu: 

1. Ṣībyā (2150.2150): befestigte agro-

pastoral ausgerichtete Ortschaft (inkl. 

Kontroll- u. Schutzfunktionen) 
2. Tall Abū al-Fuḫḫār(2112.2141): kl., 

wahrscheinlich komplett ummauerte u. 
agro-pastoral ausgerichtete Stadt? (inkl. 

Kontroll- u. Schutzfunktionen) 

Fortbestand: 

Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): weiterhin 

Gehöft (bzw. sogar kl. Stadt) mit Kontroll-

funktion)? 

Neu: 

1. Evtl. Ruḫēm (2125.2151): größeres, 
agro-pastoral ausgerichtetes Dorf mit 

gewissen Kontrollfunktion über einen 

tiefer verlaufenden Verkehrsweg? sowie 

2. evtl. N.N. (2135.2150): Dorf/Gehöft? 

3. Umm as-Ṣawwān (2175.2105) u. 

4. N.N. (2179.2100): kreisrunde EZ 1b-
Türme mit multifunktionaler Nutzung 

(inkl. Aufbewahrungs-, Kontroll- u. 

Schutzfunktion) 

Kein Fortbestand: 

N.N. (2163.2150) 

Evtl. fortbestanden haben dahinge-

gen:  
1. N.N. (2091.2154)?, 

2. N.N (2138.2153)?,  
3. N.N. (2119.2148)? u. 

4. N.N. (2116.2146)?: wahrscheinlich 

weiterhin (temporär genutzte) Wohn-; 
Arbeits- u. Aussichtsplätze; im 

Einzelnen sind keine genauen Einstu-

fungen möglich 

Neu: 

evtl. 1. Manāḫ (2111.2158)?, 

2. N.N. (2121.2158)?, 
3. N.N. (2154.2152)?, 

4. N.N. (2138.2151)?, 

5. N.N. (2115.2149)?, 
6. N.N. (2142.2148)?, 

7. Basatīn (2111.2137), 

8. N.N. (2173.2128)? u. 
9. N.N. (2136.2158): Lagerplätze, kl. 

Dörfer oder auch reine Nutzflächen 

Nördl. Rand-

bereich des 
nördl. Ad-

schlunhochge

birges: Wādī 
az-Zaḥar/ 

Wādī aṭ -

Ṭayyiba/ 
Wādī Ziqlāb 

/hohe Lagen 

Fortbestand: 

1. Tall aš-Ši‛r (2255.2184): etwas 
größere, landwirtschaftlich ausgerichte-

te Tochter-Stadt Irbids (mit Kontroll- u. 

Schutzfunktion)? sowie 

2. Tall Kafr Yūbā/Tall az-Zētūn/Tall 

Ḫaṭṭ (2258.2162) + evtl. neu: al-

Qaṯ‛āim/Rağğāla (225.216?), 
3. Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150), 

4. Tall aš-Šiqāq (2252.2147), 
5. Ḥām (2266.2134), 

6. Tall Bēt Yāfā (2248.2126) inkl. 

N.W. Bēt Yāfā? u. 
7. Tall Ğuḥfīya (2275.2110): weiterhin 

kl. landwirtschaftlich ausgerichtete 

Tochterstädte Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns 
mit Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Neu: 

1. Kōm Nāṭifa (2280.2137) u. 
2. Tall ‛Ayāta (2248.2110): ebenfalls 

kl. landwirtschaftlich ausgerichtete 

Tochterstädte Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns 
mit Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat ‛Aṣrēn (2212.2172): wenig EZ 1 

2. Ruğm al-Ġurābīyāt (227.213): EZ 1 

weiterhin zumindest Dörfer/Gehöfte, aber 

(auf der Grundlage genauerer Untersu-
chungen/Ausgrabungen) evtl. auch kl. 

landwirtschaftliche Tochterstädte Tall 

Irbids/Tall al-Ḥiṣns (d.h. als befestig-
te/ummauerte Siedlungen) 

Neu: 

1. evtl. Bārsīnā (2229.2155), 

2. al-Ḫulēda (2226.2115) u. 

3. Ḫirbat Huṣēn (2192.2105): wahrschein-
lich kl. landwirtschaftlich genutzte (Wohn-

, Lagerungs-, Verarbeitungs- u. Schutz-) 

Einrichtungen. Darüber hinaus ist auch 

unter dem rel. modernen Kastell Tibna 

(1,25 km südl. von Ḫirbat Huṣēn) eine 

solche Einrichtung zu vermuten (vgl. 34 
GS). Konkrete Nachweise für (früh-) 

eisenzeitliche Befestigungen liegen bei 

diesen 3 bzw. 4 zuletzt genannten Ort-
schaften (Gehöften) bislang nicht vor. 

Letztendlich wäre aber auch dies nicht 

verwunderlich, wobei zumindest Bārsīnā 
u. al-Ḫulēda auch als kl. Tochterstädte 

Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns in Frage kämen. 

Neu: 

Ğibātōn (2208.2100): nur rel. schwer 
einzustufen: evtl. agro-pastoral 

ausgerichtetes Dorf mit gewissen 

Kontrollfunktion, wobei nicht ausge-
schlossen werden kann, dass die 

Ortschaft in der EZ 1 als ein (befes-

tigtes) Gehöft fungierte. 

Irbid-Ramṯā- Fortbestand: 

1.Tall Irbid (2298.2184) u. 
Neu:  

1. Maʾtariḍ aš-Šarqī-Nord (2397.2158): 
Neu:  
1. ar-Ramṯā (2450.2186) u. 
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Ebene 2. Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): weiterhin 

die beiden (aufgrund ihrer Größe, Lage 

u. potentiellen Funktion als regionale 

Zentren) bedeutendsten Siedlungen 
(Städte) des gesamten Untersuchungs-

gebietes; allerdings sind sie bislang 

kaum erforscht. 
3. Sāl (2359.2198): weiterhin befestigte 

u. landwirtschaftlich ausgerichtete 

Tochtersiedlung Irbids mit der (auch in 
EZ 1) untergeordneten Ortschaft Ḫirbat 

al-Bayyāḍa (2361.2192) als Nutzflä-

che? 

rel. großes Dorf 

2. Maʾtariḍ aš-Šarqī-Süd (2399.2155): rel. 

großes Dorf mit einer ca. 35 x 50 m großen 

Gebäudeeinheit (Fort?) 
3. al-Mēdān (2304.2223): evtl. z.B. agro-

pastoral ausgerichtetes Dorf (Gehöft) u./o. 

auch Kontrollpunkt an einem Verkehrs-
weg? 

2. Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116): in EZ 

1 noch ausgesprochen unbedeutende 

Ortschaften (z.B. Lagerplätze; Nutz-

flächen etc.)? Evtl. haben beide Talls 
erst in der EZ 2 größere Bedeutung 

erlangt. 
3. evtl. Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda 
(2346.2108): kl., unweit von Tall al-

Ḥiṣn gelegenes agro-pastoral ausge-

richtetes Dorf u./o. auch landwirt-
schaftliche Nutzfläche? 

Der Bereich 

des Ad-

schlun-

hochgebirges 

   

Nördl. Be-

reich des 

Adschlun-

hochgebirges 

Fortbestand: 

Zambūṭ Mulēk (2299.2054): weiter-

hin/spätestens jetzt kl. befestigte u. 

landwirtschaftlich ausgerichtete Toch-

terstadt Tall al-Ḥiṣns(/Tall Irbids)? 

Neu: 

1. Dēr al-Birak (2297.2040) u.  

2. Ḫirbat Fāra (2283.2029): kl. Gehöfte 

(mit Kontroll- u. Schutzfunktionen) bzw. 

auch Tochtersiedlungen Tall al-Ḥiṣns?  

 

Südl. Randbe-

reiche des 
Adschlun-

hochgebirges 
(inkl. Wādī 

az-Zarqā) 

Fortbestand: 
Die Tulūl aḏ-Ḏahab inkl. al-Ġarbīya 
(2149.1771): bereits in der EZ 1 befes-

tigte/ummauerte u. agro-pastoral ausge-
richtete Doppelsiedlung mit Kontroll- 

u. Schutzfunktionen? (Aufwertung)? 

Fortbestand: 

1. Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): größeres 
(mit einem Turm befestigtes) Dorf/Gehöft 

mit starker Kontroll- u. Schutzfunktion? 

Neu: 

1. Ḫirbat Umm al-Ğulūd (2246.1891), 

2. ‛Illīyāt Qaraqōš (2248.1830), 
3. Ḫirbat al-Kindīya (2319.1798), 

4. Ḫirbat Ḫušēba (2177.1789) u. unter 

Vorbehalt  
5. Ḫirbat Ruwēsa (2176.1789): Dör-

fer/Gehöfte? 

 

Zentraler 

mittlerer 
Bereich des 

Adschlun-

hochgebirges  

Fortbestand: 

Ḫirbat Harqalā (2279.2008): evtl. 
befestigte u. landwirtschaftliche Anlage 

(mit Kontroll- u. Schutzfunktionen) 

Neu:  

1. Ḫirbat al-Muzēbila (2231.1949): 

großes Dorf/Gehöft (bzw. evtl. auch 

Stadt) mit gewissen Kontrollfunktionen 
2. Ẓahr al-Ḫirba (2257.1933): befestig-

tes/ummauertes Gehöft? 

  

Westl. Rand-
bereiche des 

Adschlun-

hochgebirges  

Fortbestand: 

Dēr Qēqūb (2115.2087): weiterhin 

landwirtschaftliche Kontroll- u. 

Schutzeinrichtung/Tochterstadt Tall al-
Ḥiṣns? 

Neu:  

1. Tall al-Maqlūb (2144.2011), 
2. Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ (2093.2007), 

3. Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ (2105.2007) u 

4. Tall Ḫarāba (2140.1834): bereits in 
der EZ 1 ummauerte Siedlungen? 

Als bes. bedeutend ist dabei der Tall al-

Maqlūb (2144.2011) hervorzuheben. 

Fortbestand: 

1. evtl. Raʾs Birqiš (2185.2057): bereits in 

EZ 1 mit einem Turm befestigtes Dorf? 

2. Ḫirbat al-Manṣūra (2155.1901): weiter-
hin Dorf/Gehöft 

Neu: 

1. Ḫirbat al-Ḥiṣṣa (2198.2060), 
2. .Ḫirbat aṣ-Ṣīr (2143.2053),  

3. Zūbiyā (2224.2046), 

4. Umm Ḥamda (2194.2044), 
5. Ḫirbat Maḥramā (2242.2029), 

6. Ḫirbat al-Bēḍāʾ (2205.2014),, 

7. Ḫirbat al-Kēlabān/Rākib (2181.2003), 

8. Ḫirbat al-Muslimānī (2219.2002), 

9. evtl. N.N. (2095.2000),  

10. evtl. N.N. (2099.2000), 
11. evtl. N.N. (2091.1996), 

12. Ḥalāwa (2126.1990), 

13. Ōṣara (2153.1987),  
14. al-Ḫarāba/Raʾs Ḥamīd (2089.1978), 

15. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2176.1944), 

16. Ḫirbat Qidāda (2199.1914), 
17. N.N. (2220.1913), 

18. evtl. Ḫirbat Ṣālūs (2221.1908),  

19. Ḫirbat al-Mušērifa (2154.1907), 
20. Ḫirbat ar-Ruwēs (2185.1907), 

Fortbestand: 

N.N. (2175.2087): immer noch 

unbedeutend. 

Neu: 

1. Ẓahr al-Badd (2122.2092), 

2. Manwa (2135.2091), 

3. Ḫinzīra/‛Ašrafīya (2163.2083), 
4. evtl. N.N. (2251.2080), 

5. evtl. Mudawwara (2153.2008), 

6. Ḫirbat az-Zuqēq (2101.2002), 
7. evtl. N.N. (2172.1984),  

8. Hāšimīya/Fāra (2122.1968),  

9. ‛Ain Miḥnā (2207.1968),  

10. Ḫirbat al-Hēdamūs 
(2202.1967), 

11. Ḫirbat al-Ğubb (2161.1927),  
12. N.N. (2150.1905), 

13. ‛Anǧara (2212.1905),  

14. N.N. (2169.1902) u.  
15. Dabbat Kannāš (2176.1889): z.B. 

Dörfer, Nutzflächen, Lagerplätze 

u./o. auch Aussichtspunkte? 
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 Bedeutende Siedlungen Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

21. Ḫirbat Ṣaffīt (2176.1903), 

22. Ḫirbat Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a 
(2228.1903), 

23. evtl. Ḫirbat al-Ḫaṭīb (2187.1899), 
24. Ḫirbat al-Ḥammām (2140.1888),  

25. Ḫirbat ‛Āmirīya (2172.1886) u.  

26. Sāḫina (2200.1844): evtl. zumeist eher 
kleinere u. unbefestigte Dörfer/Gehöfte 

Östl. Randbe-

reiche des 

Adschlun-
hochgebirges 

Neu: 

1. Minṭār Zabda (2348.2063),  
2. Minṭār Yarīn (2328.2054), 
3. Dēr Marwān (2332.1956) u.  

4. Ḫirbat al-Kibda (2349.1917): kl. 

befestigte Gehöfte; dabei Minṭār Zabda 
(2348.2063) u. Minṭār Yarīn 
(2328.2054) auch kl. Tochterstädte des 

Tall al-Ḥiṣn? 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat Ya‛mūn (2360.2005): 

Dorf/Gehöft + Grab, 
2. Tall Ṣaḫra (2301.1973): viel EZ 1; unter 

Vorbehalt ebenfalls weiterhin Dorf/Gehöft 

Neu: 
1. Ḫirbat Ḥaṭṭīn (2329.1949), 

2. Ḫirbat al-Buḥēra (2350.1944), 

3. Tall Marqab al-‛Anz (2335.1942), 
4. Ḫirbat ‛Aṣfūr (2335.1930), 

5. Ruǧm al-Kōm (2343.1931), 

6. Sūf (2293.1912), 

7. Ḫirbat Abū-l-‛Aṣāfīr (2322.1904), 

8. Ḫirbat al-Ḥēmar/Sākib (2263.1884) u. 

9. Ḫirbat Umm Ğōza 
(2253.1863):Dörfer/Gehöfte 

Fortbestand: 

1. Ẓahr al-Madīna (2275.1918): nur 

noch landwirtschaftliche Nutzfläche 

2. Ğaraš (2347.1876): bisher keine 

EZ 1-Strukturen nachgewiesen; 

Ortschaft von daher evtl. auch in EZ 
1 nur kl. Dorf, Lagerplatz o. reine 

Nutzfläche? (Stagnation) 

Neu: 

1. evt. Muqbila (2318.1918): Nutzflä-

che/Lagerplatz/Zeltdorf? 

2. evtl. Muqbila-West (2310.1918): 

Grab 

3. Rēmūn (2279.1878): Dorf (Ge-

höft?) 

Bereich des 

östl. an das 
eigentliche 

Adschlun-

hochgebirge 
angrenzenden 

Gebirges 

Fortbestand: 

Raʾs al-Kuwēm (2306.1839): viel EZ 
1; landwirtschaftlich ausgerichtete 

Stadt (mit Kontroll- u. Schutzfunkti-

on)? 

Neu:  

1. Tall Faqqās (2358.1804): kl., rel. 

stark befestigte u. landwirtschaftlich 
ausgerichtete Kontroll- u. Schutzstati-

on?, 

2. Tall Qafqafā (2386.1954) u. 
3. Raʾs Abū ‛Iyād (2433.1946) (kl.) 

befestigte Gehöfte mit Kontroll- u. 

Schutzfunktionen? 

4. Tall Duq Mūsā (2423.1901) u. 

5. evtl. Tall Ḥuwēšān (2392.1898): in 

EZ 1 gegründete Städte (zumindest 
Ḥuwēšān mit Kontrollfunktion) 

Fortbestand: 

Evtl. Ḫirbat Umm al-Ābār aš-Šarqīya 
(2399.2089): Dorf/Gehöft? 

Neu: 

1. al-Ḥūṭa (2367.1913): (teilweise befes-
tigtes) Gehöft mit Kontroll- u. Schutzfunk-

tion oder auch nur z.T. befestigte Kontroll-

station? 

2. Ruǧm al-Qarānī (2401.1847): kl., mit 

Turm befestigte Kontroll- u. Schutzstation 

in einem landwirtschaftlich genutzten 
Umfeld?  

3. Tall Burērīḍ (2363.1827): mit Turm 

befestigte Kontrollstation? 

4. Ḫirbat al-Qunayya Süd (2440.1818): kl. 

Dorf/Gehöft, kl. Kontrollposten oder auch 

Rastplatz? 

5. Tall al-Murāmiḥ (2424.1796) u. 

6. Tall Ğin‛āba (2384.1775): größere 

Dörfer/Gehöfte mit Kontroll- u. Schutz-
funktionen? sowie unter großem Vorbe-

halt: 

7. Ḫirbat Ḫālid (2344.1857), 
8. Ḫirbat Manṣūb (2374.1832) u. 

9. Tall al-Muġannīya (2445.1791): größere 

Dörfer/Gehöfte (bzw. größere Städte)?  

Neu: 

1. Ḫirbat Umm al-Ābār al-Ġarbīya 
(2395.2091): Dorf bzw. reine Nutz-

fläche? 

2. evtl. Ḫirbat al-Maṭawī 
(2426.1920): Dorf (Gehöft); inkl. 

Nutzfläche? 

3. evtl. Umm Buṭēma (2402.1907): 
evtl. größerer Rast- u. Lagerplatz, 

größeres Dorf u./o. auch Nutzfläche? 

4. evtl. ar-Riyāša/Ḫirbat al-Mušattā 
(2375.1838): 

Dorf/Rastplatz/Nutzfläche? 

5. evtl. N.N. (2350.1858): aufgrund 
unklarer Angaben überhaupt keine 

genauere Einstufung möglich 

Der westl. 

Bereich der 

nordjordani-

schen Steppe 

Unklar ist die früheisenzeitliche Be-

siedlung/Nutzung bei al-Fidēn 

(2634.1948) u. bei Mafraq/al-Fidēn 
(2640.1947). 

Fortbestand: 

Tall al-‛Ain (2499.1861): in EZ 1 Gehöft 

(zumindest mit deutlich stärkerer Nutzung 
als noch in SBZ)? Außerdem mit kulti-

schen Funktionen? 

Neu: 

1. Tall Fā‛/Fā‛I (2518.2037), 

2. Ḫirbat Wad‛a (2495.1738), 

3. an-Nimra (2480.1725) u. 
4. evtl. Ḫirbat as-Samrā’ (2599.1768): 

bereits in EZ 1 kl. Dörfer/Gehöfte bzw. 

Tall Fā‛/Fā‛I auch Karawanserei mit 
Kontroll- u. Schutzfunktionen?  

Fortbestand: 

Riḥāb (2532.1927): viel EZ 1; wei-

terhin (saisonal genutztes) Dorf, 
Nutzfläche oder auch nur Rast-

platz/Aussichtspunkt (lediglich mit 

etwas stärkerer Nutzung)? 

Neu: 

Tall Mabrūm (Šarqī) (2537.2069): 

Lagerplatz bzw. evtl. auch kl. agro-
pastoral ausgerichtetes u. nur saisonal 

genutztes Dorf?  
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Erläuterungen zu Tab. 10 (Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungs-

gebietes nachgewiesenen EZ 1-Siedlungen) 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im nördlichen Bereich der nordjordanischen Jordan-

transformzone nachgewiesenen EZ 1-Ortschaften 
 

Tall as-Sāḫina (2079.2219): Unweit zweier bedeutender Verkehrswege, und zwar zum einen der West-

Ostverbindung (Wādī al Bīra-Wādī al-ʿArab) und zum anderen der Nord-Südverbindung (Jordantal), in den Berg-

hängen gelegen; EZ 1-Keramik und eine bislang nicht (genau) datierte Ummauerung sowie andere bislang nicht 

datierte Architekturreste. Aufgrund ihrer Lage könnte es sich bei dieser Ortschaft z.B. um eine Stadt mit einer Kont-

roll- und Schutzfunktion gehandelt haben. Außerdem kommt eine landwirtschaftliche Ausrichtung in Frage. 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-2a Phase (ca. 1200/1150-900 v.Chr):
: 
Tall 

Abū Ḫaraz als eine wiedererstandene, mit einer Stadtmauer befestigte und wahrscheinlich häuslich-

landwirtschaftlich ausgerichtete Ortschaft. 

Tall al-Maqbara (2057.2007): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: EZ 1: Maqbara als eine kleine, evtl. noch unbe-

festigte Tochtersiedlung von Tall Abū Ḫaraz mit einer häuslich-handwerklichen und landwirtschaftlichen Ausrich-

tung (Gehöft); von daher als eine zumindest relativ bedeutende Ortschaft einzustufen. 

Ḫirbat Šēḫ Muḥammad (2047.2118): Im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb im Grenzbereich 

`Katara-Zhor´ gelegen; Größe: 60 x 12 m; viel? EZ 1; im Altertum evtl. mit einer Mauer umgeben; andere Architek-

turreste; wahrscheinlich letzter Kontrollpunkt vor dem Übergang über den Jordan in Richtung Bēsān. 

Tall Abū l-ʿAqārib (2057.1930): Ein ca. 65 x 45 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā 

in der `Ghor´ gelegener Tall; gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes; EZ 1 (weniger als EZ 2); nicht 

genau datierte Architekturreste (inkl. einer Ummauerung und eines Turmes). Evtl. als ein bereits in der EZ 1 befes-

tigtes Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen? 

Tall al-Mudawwar (2077.2193): Ein ca. 85 x 90 m großer, 4 km südöstlich von Tall Abū Qaml (zwischen dem 

Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba) in der Nähe der Berghänge gelegener Tall; gute Übersicht über die Um-

gebung; EZ 1 (weniger als EZ 2), nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung). Evtl. ein bereits in der EZ 1 

befestigter Kontrollposten bzw. auch als ein befestigtes/ummauertes Gehöft mit Kontrollfunktionen einzustufen. 

Abū al-Hilān (2072.1974): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einer Waditerrasse gelegen; 

EZ 1 (mehr EZ 2); nicht datierte Architekturreste (wahrscheinlich mit Befestigung). Evtl. als eine bereits in der EZ 1 

befestigte Ortschaft einzustufen. 

‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): Im unteren Einzugsbereich zwischen Wādī aṭ-Ṭayyiba und Wādī Ziqlāb auf einem 

hohen Sporn des Vorgebirges gelegen; EZ-Keramik; nicht genau datierte Architekturreste und eine nicht genau 

datierte Zisterne. Aufgrund seiner Lage evtl. als Dorf/Gehöft/Kontrollposten einzustufen, und zwar mit Kontroll-

funktion über den von Westen (durch die Bucht von Bet-Schean) kommenden und durch das Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī 

Ziqlāb sowie das Wādī az-Zaḥar weiter nach Osten verlaufenden West-Ost-Verkehr. 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): Trotz des zerstöreri-

schen Erdbebens kein Siedlungshiatus; Pella als Dorf mit z.T. immer noch bestehenden/funktionierenden städtischen 

Funktionen, aber nur noch sehr armseligen und reduzierten Strukturen – insbes. was die Wohnbebauung betrifft 

(Stagnation/weitere Abwertung). 

Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer natürlichen 

Erhebung in der `Zhor´ gelegen; viel EZ 1, nicht genau datierte Architekturreste. Insgesamt evtl. als ein relativ be-

deutender Kontrollposten unweit einer Jordanfurt einzustufen. 

Tall al-Arba‛īn (2055.2140): Ein 15 m hoher und ca. 250 x 140 m großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī 

Ziqlāb in der `Ghor´ gelegener Tall (höchster Punkt der Umgebung). Der jüngste Survey von Len-

zen/Kareem/Thorpe. (1987), 316 (Site F und G) legt nahe, dass in der EZ nur der westliche und der nördliche Teil 

des Talls bewohnt waren; viel? EZ 1. Evtl. als größeres Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ 

gelegen; eher wenig EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste. Gemäß Glueck stammt die eisenzeitliche Kera-

mik v.a. aus der Umgebung eines evtl. eisenzeitlichen Wachturms. Evtl. als befestigtes Dorf/Gehöft mit Kontroll- 

und Schutzfunktion einzustufen. 

Tall Abū Daḥnūn (2062.1914): Eine am Scheitel ca. 40 x 35 m große, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī 

Kufrinǧā im östlichen Bereich der `Ghor´ (auf einem hohen, z.T. terrassierten Hügel) gelegene Siedlungsstätte; EZ 1 

(wahrscheinlich mehr EZ 2); keine Vorbesiedlung; diverse, genau datierte Architekturreste – inkl. eines 20 m
2 

gro-

ßen Turms (mit ca. 1.20 m starken Mauern); außerdem ein Glacis unterhalb des Turms (Reste sind noch zu sehen). 

Insgesamt als befestigtes Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen? 

Tall Abū ʿAllūba (2060.2034): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī und 

dem Wādī al-Yābis in der Nähe der Berghänge gelegen; gute Übersicht über die Umgebung; EZ 1 (vorher FBZ); 
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nicht datierte Architekturreste und Höhlen. Insgesamt betrachtet als Dorf/Gehöft bzw. aufgrund seiner erhöhten 

Lage auch als Kontrollposten einzustufen. 

Ḫirbat Ṣōfara (2087.1913): Ein ca. 150 x 150 m großes, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im 

Bereich des Vorgebirges auf einer Terrasse gelegenes Trümmerfeld; gegenüber der Hirba kräftige Quelle; Getreide- 

und Olivenanbau im näheren Umfeld möglich; EZ 1. Insgesamt betrachtet evtl. als ein größeres, agro-pastoral aus-

gerichtetes Dorf/Gehöft einzustufen.  

Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): Ausgrabungsergebnisse: Bzgl. dieser Phase ist ebenfalls noch keine architektoni-

sche Besiedlung nachgewiesen; von daher wahrscheinlich nur Dorf/Lagerplatz/Nutzfläche (keine Auf- bzw. Abwer-

tung nachgewiesen). 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): Ausgrabungsergebnisse: Keine Siedlung – nur wenig, wahrscheinlich von mobilen 

Personengruppen stammende EZ 1-Keramik gefunden (keine wirklich bedeutende Aufwertung nachgewiesen). 

Tall Abū Qaml (2047.2217): Südlich von Tall aṣ-Ṣawwān in der `Zhor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī 

al-ʿArab); wenig EZ 1. Evtl. als Kontrollstation an einer Jordanfurt bzw. auch nur als Dorf/Lagerplatz einzustufen. 

Tall Zōr al-Maqbara (2030.1920): Ein 35 x 10 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im 

Bereich der `Zhor´ gelegener Tall; von der `Katara´ kommendes Quellwasser zur Wasserversorgung; nur wenig 

kultivierbares Land im Umfeld; einige EZ 1. Evtl. als Kontrollstation an einer Jordanfurt (Maḫādat al-Maqbara) 

bzw. auch nur als Dorf/Lagerplatz einzustufen, vgl. Glueck (1951), 284. 

N.N. (2068.2083): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz in der 

`Ghor´ gelegen; eisenzeitlicher Scherbenbelag. Evtl. als Dorf, Rastplatz oder auch als Nutzfläche einzustufen. 

Tall al-Murazza Süd (2047.2013): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in der `Ghor´ gelegen; 

EZ 1. Evtl. als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufen. 

Subēra N (2046.1893): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ gelegen; EZ. 

Evtl. ebenfalls als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufen. 

Tall ar-Rayy Süd (2079.2239): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); 

wenig EZ; keine Architekturreste (+ keine Ummauerung/Befestigung). Insgesamt als Dorf einzustufen. 

Tall al-Quṣēba (2075.2180): Kleiner, zwischen dem Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba in den Berghängen 

gelegener Siedlungsplatz; EZ 1 viel EZ 2 – vorher MBZ; keine Befestigung. Insgesamt als Dorf einzustufen. 

N.N. (2083.2160): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba, im Bereich des Vorgebirges gelegen; EZ; keine 

Befestigung. Von daher als Lagerplatz/Dorf/Nutzfläche einzustufen. 

N.N. (2086.2160): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba, im Bereich des Vorgebirges gelegen; EZ. Eben-

falls als Lagerplatz/Dorf/Nutzfläche einzustufen. 

Tall ar-Rufēf/Tall al-ʿĀsiya (2080.2125): Im südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb in den Berghängen gele-

gen; viel EZ 1. Evtl. als Dorf/Kontrollposten an einem wichtigen Verkehrsweg einzustufen. 

Huǧēǧa (2074.1938): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einem sehr hohen Gipfel des Vor-

gebirges (über einer starken Quelle) gelegen; hervorragende Fernsicht; landwirtschaftlich genutzte Terrasse; EZ 1 

(vorher FBZ). Wahrscheinlich als ein agro-pastoral ausgerichtetes Dorf mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Tall Hunēda (2074.1937): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā, auf einer fast komplett isolierten 

Anhöhe des Vorgebirges gelegen (direkt bei Huǧēǧa); gute Fernsicht; EZ 1; vorher FBZ. Wahrscheinlich als ein 

agro-pastoral ausgerichtetes Dorf mit Kontrollfunktion einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im südlichen Bereich der nordjordanischen Jordantrans-

formzone nachgewiesenen EZ 1-Ortschaften 
 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): Ausgrabungsergebnisse: Die EZ 1-Besiedlung (ca. 1150-1000 v.Chr.) kann in zwei 

Perioden unterteilt werden, und zwar: 

a) in die EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.): Dēr ʿAllā als saisonales Lager für neue zunächst noch hand-

werklich, danach ausschließlich agro-pastoral ausgerichtete Bevölkerungsgruppen und evtl. auch wieder als Heilig-

tum (Abwertung) und  

b) in die EZ 1b-(2a?)Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.): Dēr ʿAllā als eine von Anfang an geplante Siedlung mit 

einer neuen, wahrscheinlich immer noch agro-pastoral ausgerichteten, jetzt aber dauerhaft sesshaften Bevölkerung 

(Aufwertung). Ob überhaupt – und wenn ja, wie viele – von Frankens EZ-Phasen H-L der EZ 2a, d.h. dem 10. Jh. 

v.Chr. zuzurechnen sind, ist bislang nicht wirklich klar. Doch scheint dies zumindest für Frankens Phase K zu gelten 

(s. hierzu die Ausführungen zur EZ 2a). 

Tall Qaʿdān Nord (2091.1787): Ein ca. 40 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī 

az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall. Die Umgebung ist landwirtschaftlich nutzbar, wobei die Wasserver-

sorgung durch das Wasser des Wādī az-Zarqā gewährleistet war; viel EZ 1 (mehr als SBZ 2); nicht datierte Archi-

tekturreste, z.B die eines ca. 10 m
2
 großen Gebäudes mit ca. 1 m starken Mauern. 

Tall al-Qōs (2087.1834): Ein großer, zwischen dem Wādī Kufrinǧā und dem Wādī az-Zarqā) im unteren Einzugs-

bereich des Wādī Rāğib (Vorgebirge) gelegener Doppelhügel (inkl. einer guten Verkehrsanbindung), der einen gu-

ten Überblick über die Jordanebene ermöglicht. Das Umfeld des Talls war für landwirtschaftliche Zwecke geeignet; 



 132 

die Wasserversorgung durch das Wasser des Wādī Rāğib gewährleistet. Durch seine spezielle Lage bot der Tall 

außerdem gute Möglichkeiten zur Verteidigung; viel EZ 1; diverse nicht genau datierte, ältere Architekturreste (inkl. 

Ummauerung). Während der 55 x 40 m große nördliche Teil des Talls v.a. in der BZ bewohnt war, scheint der ca. 75 

x 20-40 m große südliche Teil des Talls (primär) in der EZ 1-2 besiedelt gewesen zu sein. Evtl. bereits in Bezug auf 

die EZ 1 als ein (befestigtes) Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen.  

Tall al-Qalāya (2066.1863): Ein im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā, östlich von Tall as-Sa‛īdīya 

(2045.1861) sowie auch ganz in der Nähe von Tall al-Karīma gelegener, annähernd quadratischer Tall mit einer 

Seitenlänge von je 20 m; viel EZ 1b (Hauptbesiedlungsphase). Evtl. als eine befestigte EZ 1b-Anlage zur Kontrolle 

der im Umfeld Sa‛īdīyas (2045.1861) verlaufenden Nord-Süd-/Süd-Nord- oder auch West-Ost-/Ost-West-

Verbindungen einzustufen. Außerdem kann eine landwirtschaftliche Nutzung nicht ausgeschlossen werden. 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): Ausgrabungsergebnisse: Nach der evtl. erdbebenbedingten Zerstörung um 1150 

v.Chr., d.h. am Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangszeit folgen in der EZ 1a der Abzug der Ägypter und ein ca. 100 

Jahre andauernder `Siedlungshiatus´. Die sich an den Hiatus anschließenden (Wieder-)Besiedlungsphasen der EZ 1b 

waren relativ armselig: 

1. EZ 1b-Phase IX B (spätes 11. Jh. v.Chr. - gehört eher zu Stratum XII als zu XI A): Zeltdorf-/lagerartige Splitter-

besiedlung in den Ruinen des Stratum XII. 

2. EZ 1b/2a-Phase IX A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr. bzw. 1040-970 v.Chr.): Bescheidene architektonische Wie-

derbesiedlung (inkl. eines kl. Tempels und eines Turmes). 

Tall al-Mazār (2074.1810): Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-2a-Phase auf Hügel A (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Der 

beim Tall al-Mazār liegende Hügel A als offenes Hofheiligtum (Yassine) bzw. eher als Gehöft/Hofraumgebäude mit 

Kultobjekten (Steen), das wahrscheinlich am Ende der 10. Jh.s v.Chr. zerstört wurde. Zur früheisenzeitlichen Be-

siedlung des Haupthügels sind hingegen bislang überhaupt noch keine genaueren Aussagen möglich, da die entspre-

chenden Ausgrabungsergebnisse bislang nicht publiziert wurden. 

Tall al-Ġazāla (2076.1812): Ein flacher, ca. 30 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem 

Wādī az-Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall; viel EZ 1-Keramik, nicht datierte Architekturreste; als `Satel-

lit´ von Tall al-Mazār zu betrachten, vgl. Glueck (1951), 303.307. Dabei kommt im Speziellen die Funktion eines 

agro-pastoral ausgerichteten Gehöfts in Frage. 

Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): Fortent-

wicklung al-Ḥammas vom Dorf zum Gehöft (erste wirklich architektonische Phase von Tall al-Ḥamma). 

Tall Abū Fašš (2040.1870): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā, im Umfeld von `Katara´ 

und `Zhor´, auf einem isolierten natürlichen Hügel gelegen (nordwestlich von Tall as-Sa‛īdīya); Quellwasser im 

direkten Umfeld; gewisse landwirtschaftliche Nutzbarkeit eines kleinen, aber sehr fruchtbaren in der `Zhor´ gelege-

nen Bereichs; einige EZ 1; nicht datierte Architekturreste. Wahrscheinlich als Dorf (Gehöft) und/oder aufgrund 

seiner Lage (unweit der `Zhor´) auch als Kontrollposten an einer Jordanfurt einzustufen. 

Tall al-Karīma (2064.1865): Im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā auf einem kleinen natürlichen Hügel in 

der `Ghor´ gelegen (ganz in der Nähe vom Tall al-Qalāya – s.u.); guter Überblick über die nähere und weitere Um-

gebung. Gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des direkten Umfeldes, wobei die Wasserversorgung durch das peren-

nierende Wasser des Wādī Kufrinǧā gewährleistet war; viel EZ (v.a. EZ 1b?); diverse (modern überbaute) ältere 

Architekturreste. Evtl. als Dorf (Gehöft) mit einer gewissen Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Tall al-Ḫiṣāṣ (2061.1778): Ein ausgesprochen hoher und ca. 35 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī 

Rāğib und dem Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ gelegener Tall, der einen guten Überblick über die Umgebung ermög-

licht. Gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des direkten Umfeldes, wobei die Wasserversorgung durch das Wasser 

des Wādī az-Zarqā gewährleistet war; viel EZ 1; nicht genau datierte ältere Architekturreste, Gerätschaften und 

Werkzeuge. Evtl. als Dorf (Gehöft) mit Kontroll- u. Schutzfunktionen einzustufen. 

Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba (2086.1758): Ein mächtiger, (ganz in der Nähe von Ḥaḍramī) am Flusslauf des Wādī az-

Zarqā in der `Ghor´ gelegener Tall; etwas EZ 1 (viel Röm.-Byz.); lediglich jüngere Architekturreste sichtbar – aller-

dings ist es möglich, dass die älteren (früh-)eisenzeitlichen Schichten unter den jüngeren Schichten verborgen sind. 

Evtl. als größeres Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Tall ʿAdlīya (2081.1803): Ein ca. 41 m im Durchmesser großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-

Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall; Surveyergebnis: Weniger EZ 1 als EZ 2; sowie ausschließlich jüngere 

(röm.-byz.) Architekturreste sichtbar. Ausgrabungsergebnis: Zuletzt lagen noch keine konkreten Ergebnisse zur EZ 

1 vor. Allerdings ist es möglich, dass die umfangreichen Architekturreste der Phase 1 (inkl. der Reste einer Befesti-

gung) der (späten) EZ 1 und nicht früheren Zeiten wie z.B. der (evtl. per Survey nachgewiesenen, aber nur schwach 

bezeugten) FBZ zuzuordnen sind. 

Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730): Ca. 90 x 50 m großer, nördlicher Teil eines Doppel-Talls; unweit des 

Wādī az-Zarqā-Flusslaufs in der `Ghor´ gelegen; viel EZ 1 (allerdings noch mehr EZ 2). Die 1982-1984 erfolgten 

Ausgrabungen waren v.a. auf die FB- und MBZ konzentriert. Schicht V?, in der ein Gebäudekomplex aus großen 

Steinen nachgewiesen wurde, stammt aus der EZ, und zwar gemäß der Ausgräber evtl. aus der EZ 2. Dabei könnte 

es sich um Teile eines befestigten Guthofs handeln. Angesichts der Tatsache, dass es sowohl auf dem Tall al-

Ḥamma als auch auf dem Tall al-Mazār bereits in der EZ Gehöfte gegeben hat, halte ich es für möglich, dass dies 
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auch für den Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730) zutrifft. Möglicherweise stammt lediglich die Ummauerung 

aus der späten EZ 1/frühen EZ 2a (vgl. diesbzgl. die entsprechenden Ausgrabungsergebnisse vom Tall Dēr ʿAllā). 

Tall Abū Naǧra (2044.1789) bis Ḫafsā (2074.1856): Gemäß Steen (2004), 233f. hängt die Aufgabe dieser sechs 

SBZ 1-2 Orte mit der Verdrängung der älteren Bevölkerung durch neue (vom Amman-Plateau kommende) Bevölke-

rungsteile (inkl. Händlern und Handwerkern) zusammen. 

Tall ʿAmmatā (2085.1829): Bisher noch ohne konkrete Ausgrabungsergebnisse zur EZ 1. Surveyergebnis: Gemäß 

Steen (2004), 233f. wurde bei ‛Ammatā – im Gegensatz zu vielen anderen EZ 1-Ortschaften der Sa‛īdīya-Dēr ʿAllā-

Region – weniger EZ 1- als SBZ 2-Keramik gefunden, was für einen gewissen Bedeutungsrückgang der wahr-

scheinlich als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufenden Siedlung spricht. Zu den ebenfalls schwach besie-

delten/genutzten EZ 1-Ortschaften scheinen Tall al-Ḫarāba (2049.1823), Tall Abū Zīgān (2108.1773) und Tall 

Rikābī (2076.1753) gehört zu haben. 

Tall ar-Rabīʾ (2063.1777): Gemäß Steen (2004), 229.235 neben Tall al-Ḫiṣāṣ (s.o.) in der `Ghor´ gelegen; vs. Zwi-

ckel (1990), 247, nach welchem beide Talls identisch sind; gemäß der Keramikuntersuchung von Steen (2004): kein 

SBZ; viel EZ 1. Wahrscheinlich als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufen. 

Tall al-Muġannī (2120.1785): Im näheren Bereich des Wādī az-Zarqā-Flusslaufs auf einem Gipfel gelegen; EZ 1; 

nicht datierte Zisterne. Insgesamt wahrscheinlich als Dorf und/oder evtl. auch als Aussichtspunkt (mit einer gewis-

sen Kontrollfunktion) einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Ir-

bid-Ramṯā-Ebene) nachgewiesenen EZ 1-Siedlungen 

 

Jarmuk/Wādī aš-Šallāla 
 

Ruǧm al-Ad‛am (2288.2329): Auf einem kleinen und hohen Berg über dem Zusammenfluss zweier Wadis gelegen; 

viel EZ 1; nicht datierte Architekturreste (evtl. inkl. Ummauerung); Terrassierung. Insgesamt evtl. als ein ummauer-

tes Gehöft bzw. auch als eine kleine, landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt (mit Kontroll-/Schutzfunktion) einzustu-

fen. 

Šaǧarat al-Fuqēra (2348.2318): Kleiner Siedlungshügel; über dem Zusammenfluss des Wādī ‛Ain Ġazāl und des 

Wādī aš-Šallāla gelegen; von daher gute Wasserversorgung gewährleistet; einige klare EZ 1; nicht genau datierte 

Ummauerung; Terrassierungen. Insgesamt als ein ummauertes Gehöft/kleine Stadt mit starker Kontroll- und Schutz-

funktion einzustufen. 

Ḫirbat al-Bayyāḍ (2269.2305): Eine relativ große, auf dem Gipfel und den Hängen eines hohen Hügels (oberhalb 

einer starken Quelle) gelegene Ortschaft; viel EZ 1; evtl. mit nicht genau datierter Ummauerung; Terrassierung. 

Mögliche Funktion: Landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt mit Kontroll- und Schutzfunktion. 

Tall al-Muġayyir (2379.2239): Ein ca. 17 m hoher und 150 x 150 m großer, am Rande der östlichen Steilwand des 

Wādī ar-Raḥūb gelegener Tall; Diverse Quellen und gute Möglichkeiten zum Ackerbau im (direkten) Umfeld. Aus-

grabungsergebnisse: SBZ 2/EZ 1-Architekturreste mit bisher noch unklarem Charakter/unklarer Funktion. Evtl. als 

Gehöft, Karawanserei (oder falls die EZ 1-Siedlung ummauert war, auch als landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt) 

einzustufen. 

Tall Qurṣ (2309.2371): Ein 90 x 140 m großer, vollständig isolierter Hügel in der Nähe des Jarmuks (nordwestlich 

des Wādī aš-Šallāla); viel EZ 1 – evtl. mehr EZ 2 als EZ 1; behauene Architekturreste. Evtl. als Anlage zur Kontrol-

le einer Furt am Jarmuk/Wādī aš-Šallāla einzustufen. 

al-Mardāšīya (2349.2369): Auf dem Gipfel und dem Hang eines Bergrückens (unweit des Jarmuks und des Wādī 

aš-Šallāla) gelegen (dabei evtl. auch in der Nähe eines Verkehrswegs und einer Jarmukfurt); viel EZ 1b-c (Hauptbe-

siedlungsphase); nicht genau datierte Architekturreste eines Sechsraumhaus und einer unvollendeten Zisterne. Evtl. 

als Gehöft/Wegestation (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 

Ḫirbat al-‛Adasīya (2378.2353): Östlich des Wādī aš-Šallāla an der Westkante des Wādī al-Maddān gelegene Sied-

lungsstätte (Größe: ca. 75 x 100 m); EZ 1-Keramik; nicht genau datierte Architekturreste – von daher evtl. als 

Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat ‛Ain Ġazāl (2338.2314): Westlich des Wādī aš-Šallāla an der Nordseite des Wādī ‛Ain Ġazāl (unweit einer 

starken Quelle) gelegen; wenig EZ 1; (wenig) Architekturreste: einige Steinhaufen und grauer Schuttbelag. Evtl. als 

Dorf (/Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat al Muġayyir aš-Šarqī (2400.2246): Ein kleiner, am Ostrand des Wādī aš-Šallāla (unweit eines Talüber-

gangs) gelegener Tall; heute keine Wasserquelle in der unmittelbaren Umgebung; viel EZ 1; Funktion der eisenzeit-

lichen Ortschaft (gemäß ZS): Wachturm (kl. Fort?); Größe 70 x 30 m und einzelne freistehende Gebäude am Tal-

übergang; drei eisenzeitliche Zisternen zur Wasserversorgung. 

Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta (2392.2223): Auf einem steilwandigen Bergkegel, in einer westlichen Talbucht des Wādī 

aš-Šallāla (unweit eines Talübergangs und einer zumindest nach regenreichen Wintern sprudelnden Quelle) gelegen 

(nur 700 m vom Tall al-Fuḫḫār entfernt); EZ 1; zur Funktion der eisenzeitlichen Siedlung (gemäß ZS): Wachturm 

oder kleine Fort (Größe 30 x 25 m), das einen ummauerten Aufweg zum Scheitelplateau aufwies. 
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Tall Ğūwār (2315.2340): Westlich des Wādī aš-Šallāla (inmitten zweier kleiner anderer Wadis) auf einem sehr 

steilen und isolierten Hügel gelegen; einige EZ 1-2 (EZ als Hauptbesiedlungsphase); keine erhalten gebliebenen 

Architekturreste, lediglich eine nicht datierte Zisterne. Wahrscheinlich als ein kleiner Wachtposten einzustufen, vgl. 

Glueck (1951), 127. 

Ḫirbat Māǧid (2385.2294): Östlich vom Wādī aš-Šallāla auf einem Plateau, in der Nähe einer Talmulde gelegen; 

wenig EZ 1; diverse nicht genau datierte, eingebrochene Zisternen. Insgesamt wahrscheinlich als Dorf/Nutzfläche 

einzustufen. 

 

Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar 
 

Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): Niedriger (nur 5 m hoher), aber ausgedehnter (75 x 150 m großer), im oberen 

Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab (nordwestlich von Bēt Rās/Capitolias) gelegener Tall. Trotz seiner geringen 

Höhe ermöglicht der Tall eine gute Fernsicht über den gesamten oberen Wādī al-ʿArab-Bereich; evtl. an einem Ver-

kehrsweg gelegen; viel EZ 1-Keramik; evtl. vorhandene (aber bislang nicht datierte) Ummauerung. Insgesamt als 

eine (ebenfalls landwirtschaftlich ausgerichtete) Stadt mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): Nordwestlich des Adschlunhochgebirges unweit des Wādī az-Zaḥar gelegen; 

hervorragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum Oliven- und Weinanbau) im Umfeld; wenig 

EZ-Keramik; antike und moderne Zisternen. Die 1996 durch das Department of Antiquities of Jordan durchgeführte 

Ausgrabung ist bislang unveröffentlicht! Von daher ist bislang leider keine genauere Einstufung möglich (s. auch 

die Angaben zur SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1). 

Kōm Samā
 
(2276.2276): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf dem Gipfel eines prominenten, fast 

komplett isolierten Hügels über einer Quelle gelegen; gute Verkehrsanbindung?; viel EZ 1; evtl. mit einer nicht 

genau datierten Ummauerung und Terrassierung; Umgebung z.B. für den Obstanbau angeeignet. Insgesamt evtl. als 

ummauertes Gehöft/kl. Stadt mit landwirtschaftlicher Ausrichtung einzustufen. 

Ḫirbat as-Samōqa
 
(2266.2224): Ein 75 x 100 m großer, im höheren/oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, 

südwestlich von Bēt Rās/Capitolias, auf einem Eckplateau gelegener Siedlungsplatz; viel verstreute EZ 1 (12.-10. 

Jh. v.Chr.); nicht genauer datierte Architekturreste, wobei es m.E. möglich ist, dass die scharf profilierten Böschun-

gen auf eine Befestigung/Ummauerung hinweisen; gute Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten Umfeld. Insge-

samt als befestigtes/ummauertes Gehöft bzw. auch als kleine Stadt mit landwirtschaftlicher Ausrichtung einzustufen. 

Tall Zirā‛a (2119.2252): Ein an der Basis ca. 240 m und am Scheitel ca. 160 m (im Durchmesser) großer, direkt im 

Wādī al-ʿArab (im Bereich des Zusammenflusses von Wādī al-ʿArab und Wādī az-Zaḥar) gelegener Tall; artesische 

Quelle im Zentrum des Talls; ausgezeichnete Bedingungen für diverse handwerkliche Aktivitäten auf dem Tall 

(insbesondere für Tätigkeiten, bei denen Windöfen betrieben werden müssen); sehr gute landwirtschaftliche Nutz-

barkeit des ausgesprochen fruchtbaren Umfeldes (z.B. zum Olivenanbau); hervorragende verkehrstechnische An-

bindung (z.B. in Richtung Tall Irbid und Tall al-Ḥiṣn). Bisherige Ausgrabungsergebnisse: SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (ca. 

1200-1000 v.Chr.): Kein längerer Siedlungshiatus; allerdings erfolgte ein deutlicher Abstieg der SBZ 2-Stadt, die 

fortan nur noch als ein Dorf/Gehöft fungierte. 

al-Faḫḫāt
 
(2131.2280): Auf einem fast komplett isoliertem Berg beim Gadara-Plateau, weniger als einen halben km 

von der bedeutenden Quelle ‛Ain Umm Qēs entfernt (unterer bis mittelhoher nördlicher Einzugsbereich des Wādī 

al-ʿArab); gute landwirtschaftliche Möglichkeiten (insbes. auch zum Getreideanbau); hervorragender Überblick über 

die nähere Umgebung; wenig EZ 1; einige nicht datierte Architekturreste. Evtl. als Gehöft/kleine Kontrollstation 

einzustufen. 

Ḫirbat Idʿān (2193.2275): Auf einem großen, fast komplett isolierten Hügel über der starken Quelle ‛Ain Ḫirbat 

Idʿān gelegen (mittelhoher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); gute Möglichkeiten zum Obstanbau; nur eine EZ 1-

(Kochtopf)-Scherbe; viel Röm.-Byz.; starke röm.-isl. Überbauung – evtl. sind die früheisenzeitlichen Architekturres-

te durch die jüngeren Schichten überdeckt. Von daher insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Quṣēr Fō`ara (2230.2259): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf der fla-

chen Terrasse eines Bergrückens gelegen; Größe ca. 90 x 120 m; sehr viel EZ 1; nicht datierte/nicht mehr genau 

datierbare Architekturreste. Das alte Siedlungsgebiet wird heute als Ackerland genutzt. Insgesamt wahrscheinlich 

mindestens als ein Dorf/Gehöft einzustufen. Ob es früher eine Ummauerung/Befestigung gab, ist heute nicht mehr 

zu erkennen. 

Ruǧm al-‛Āzar (2215.2255): Eine kleine, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf einer kleinen Kup-

pe (oberhalb einer Quelle) gelegene Ortschaft; einige EZ 1; nicht genau datierte Architekturreste; Zisterne und Höh-

le. Evtl. als Dorf/Gehöft (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 

Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (2215.2233): Eine im mittelhohen/höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab zu verortende, 

hoch gelegene Spornkuppe; EZ 1; diverse Architekturreste. 

Is‛ara (2207.2260) bis Mandaḥ
 
(2132.2178): Hierbei handelt es sich i.d.R. um eher kleine (zumeist erhöht gelege-

ne) Ortschaften im landwirtschaftlich gut nutzbaren Umfeld mit tendenziell eher wenig EZ 1-Keramik (ohne nach-

gewiesene/sichtbare Architekturreste). Von daher sind diese Ortschaften evtl. als agro-pastoral ausgerichtete Dörfer 

(z.B. Is‛ara, Tuqbul und Umm Ḥannā) bzw. als reine Nutzflächen (z.B. Ḫirbat Sarīs) und/oder auch als Aussichts-

plätze (z.B. Mušērifa) einzustufen. 
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Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb 
 

Ṣībyā (2150.2150): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb, östlich von Ruḫēm, auf 

einem hohen Bergrücken (oberhalb einer saisonal schüttenden Quelle) gelegen; gute Fernsicht und gute Vorausset-

zungen für eine landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes; viel EZ 1; nicht datierte Architekturreste (Festung?). 

Insgesamt als eine befestigte agro-pastoral ausgerichtete Ortschaft (inkl. Kontroll- und Schutzfunktion) einzustufen. 

Dabei sind auch gewisse Ähnlichkeiten mit den von Lamprichs untersuchten und mir ergänzten Ortschaften zu er-

kennen (zumal evtl. auch in Ṣībyā SBZ 2-Keramik gefunden wurde). 

Tall Abū al-Fuḫḫār(2112.2141): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf einem 

hohen, fast ganz isolierten und terrassierten sowie z.B. zum Obstanbau geeigneten Hügel gelegen. Größe der oberen 

Siedlungsfläche: ca. 50 m
2
; gute Verkehrsanbindung; Quellwasser und Wasser des Wādī Ziqlāb erreichbar; einige 

EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste (inkl. einer Ummauerung) sowie diverse Höhlen und Gräber im direk-

ten Umfeld. Insgesamt als eine kleine, wahrscheinlich komplett ummauerte und agro-pastoral ausgerichtete Stadt 

(mit Kontroll- und Schutzfunktionen) einzustufen. 

Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): Eingeebneter Tall; auf einer Erhöhung im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des 

Wādī Ziqlāb (in der Nähe einer ergiebigen Quelle) gelegen; gute Verkehrsanbindung; viel EZ 1-Keramik. Wahr-

scheinlich (trotz fehlender architektonischer Belege) als eine relativ bedeutende Siedlung (z.B. als ein Gehöft mit 

Kontrollfunktion) einzustufen – selbst eine Befestigung der Anlage wäre m.E. denkbar. 

Ruḫēm (2125.2151): Ein flacher, zwischen dem Wādī aṭ-Ṭayyiba und dem Wādī Ziqlāb auf einem Bergrücken 

gelegener Tall (Durchmesser ca. 75-100 m); EZ (insbes. EZ 2). Evtl. als größeres, agro-pastoral ausgerichtetes Dorf 

mit einer gewissen Kontrollfunktion über die (durch das Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb verlaufende) West-Ost- bzw. 

Ost-Westverbindung einzustufen. 

N.N. (2135.2150): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen; EZ-Keramik und 

nicht genauer datierte Architekturreste. Insgesamt als ein Dorf/Gehöft einzustufen? Leider bietet der WZS keine 

genaueren Angaben! 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105): Ein im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb (unweit eines wichtigen Ver-

kehrswegs) gelegener, kreisrunder `Turm´ mit guter Fernsicht. Nach Banning/Fawcett (1983), 302 als ein EZ 2-

Fort/Wachturm (militärische Funktion) einzustufen. Ausgrabungsergebnis – Sondage (1987): Tatsächlich bereits in 

der EZ (späte EZ 1) gegründet und danach erst wieder in der röm.-byz. Zeit genutzt. Dabei ist von einer multi-

funktionalen Nutzung (als Aufbewahrungs-, Rast- und Zufluchtsstätte) auszugehen, vgl. Banning/Dods/Field et al. 

(1989), 53-56. S. auch Zwickel (1990), 306. 

N.N. (2179.2100): Ein annähernd kreisrunder, im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb (unweit eines wichtigen 

Verkehrswegs) gelegener `Turm´. Ergebnis der 1987 erfolgten Sondage: Ähnliche Gründungszeit (späte EZ 1) und 

Funktion (Aufbewahrungs-, Rast- und Zufluchtsstätte) wie bei Umm as-Ṣawwān (2175.2105) vorauszusetzen, vgl. 

Banning/Dods/Field et al. (1989), 53-56. 

Manāḫ (2111.2158) bis N.N. (2173.2128): Aufgrund ihrer Lage an einer West-Ost- bzw. Ost-Westverbindung 

(inkl. zahlreicher Wasserstellen – Wadiwasser), ihrer geringen Größe und ihres spärlichen Surveybefundes (wenig 

Keramik; keine sichtbaren/zu vermutenden Architekturreste) sind diese EZ 1-Orte m.E. lediglich als Lagerplätze, als 

kleine Dörfer (allmählich sesshaft werdender und von der Landwirtschaft lebender Menschen) oder auch als reine 

landwirtschaftliche Nutzflächen einzustufen. Gemäß Zwickel (1990), 308 dürfte die bei N.N. (2136.2158) aufgefun-

dene eisenzeitliche Keramik von Raubgrabungen in einem Gräberfeld stammen. 

 

Nördlicher Randbereich des nördl. Adschlunhochgebirges: Wādī az-Zaḥar/Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb/hohe Lagen 
 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Ausgrabungsergebnis: Horizont IV,1 (Schicht 4): Lamprichs EZ 1-Phase (ca. 1200-925 

v.Chr.) bzw. nach der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Chronologie (SBZ 2/EZ 1); EZ 1-2a: Der Tall Ğuḥfīya als 

ein kleines, befestigtes Gehöft. 

Kōm Nāṭifa (2280.2137): Ein im nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines hohen 

Hügels gelegener 70 x 65 m großer Siedlungsplatz; viel EZ 1; architektonische Reste einer Befestigung (wahr-

scheinlich bedeutender eisenzeitlicher Ort). Wahrscheinlich genau wie die von Lamprichs untersuchten und von mir 

ergänzten Orte als ein kleine befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und 

Schutz-)Einrichtung zu verstehen bzw. auch als eine von mehreren Tochtersiedlungen Tall Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns. 

Tall ‛Ayāta (2248.2110): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem hohen, abgeflach-

ten Hügel gelegen; (heute) keine Quelle im näheren Umfeld; Wasser des Wadis z.B. zum Tränken des Viehs nutz-

bar; wenig EZ 1; eisenzeitliche Siedlung evtl. wie in der FBZ mit Ummauerung; diverse (z.T. wahrscheinlich auch 

verschüttete) Zisternen. Wahrscheinlich ebenfalls als eine kleine befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, 

Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-)Einrichtung sowie als Tochtersiedlung Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns zu verste-

hen. 

Bārsīnā (2229.2155): Im nördlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges (südwestlich von Irbid) gelegen; we-

nig EZ; Architekturreste (inkl. denen eines Wasserreservoirs); ein riesiges Dolmenfeld und Höhlen/Gräber nachge-
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wiesen. Bei den Ausgrabungen (ab 2006) wurden u.a. zwei eisenzeitliche Getreidesilos entdeckt: vgl. Khouri 

(2007), 530f.; (2009), 61-66. Insgesamt betrachtet ist Bārsīnā als eine kleine Tochtersiedlung Irbids bzw. des Tall al-

Ḥiṣns zu verstehen, die mindestens als Gehöft evtl. auch als eine befestigte Einrichtung eingestuft werden kann. 

Allerdings liegen für Letzteres, d.h. für die Befestigung bislang noch keine Belege vor. Aufgrund der (erst kürzlich 

nachgewiesenen) eisenzeitlichen Nutzung des Ortes, ist es prinzipiell möglich, ihn nun doch mit dem bibl. Roglim 

(2 Sam 17,27; 19,32) in Verbindung zu bringen. Allerdings ist diesbzgl. eher von einer im südwestlichen Bereich 

des Adschlunhochgebirges zu lokalisierenden Ortschaft auszugehen. 

al-Ḫulēda (2226.2115): Im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem terrassierten Hügel 

gelegen; einige EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste (inkl. wahrscheinlich verschütteter Zisternen). Es wur-

de zwar keine Ummauerung nachgewiesen, aber aufgrund der räumlichen Nähe zum Tall Ğuḥfīya (2275.2110) etc. 

evtl. ebenfalls als eine landwirtschaftlich genutzte Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-Einrichtung 

(bzw. als Tochtersiedlung Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns) zu verstehen. 

Ḫirbat Huṣēn (2192.2105): Eine im nordwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einem komplett 

isolierten und felsigen Berg (umgeben von diversen kleinen Wadis) gelegene Ḫirba; nächste Quelle weniger als 1 

km entfernt; viel EZ 1; nur einige sehr verrottete Architekturreste (Mauersteine); außerdem einige Höhlen und Oli-

venanbau im direkten Umfeld. Ca. 1,25 km weiter südlich befindet sich die Burg/das Kastell Tibna, die/das wahr-

scheinlich ältere Siedlungsreste überdeckt. Insgesamt betrachtet zumindest als Dorf/Gehöft einzustufen; allerdings 

wäre auch der Nachweis einer Befestigung nicht verwunderlich. 

Ğibātōn (2208.2100): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

wahrscheinlich bereits im Altertum terrassierten Berges gelegen; gute Fernsicht; wenig EZ 1; keine Ummauerung, 

keine sichtbaren Architekturreste (lediglich bislang nicht genau datierte Zisternen und wahrscheinlich bereits im 

Altertum angelegte und landwirtschaftlich genutzte Terrassierungen). Auf der Grundlage der bisher vorliegenden 

Ergebnisse ist die Ortschaft lediglich als ein Dorf bzw. eine Nutzfläche mit guter Fernsicht einzustufen. Allerdings 

würde sich ein (befestigtes) Gehöft besser in das Siedlungsbild der Umgebung einfügen. 

 

Irbid-Ramṯā-Ebene 
 

Tall Irbid (2298.2184): Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.): Nach der Brand-

katastrophe fand offensichtlich ein sofortiger (mit diversen Neuakzentuierungen verbundener) Wiederaufbau der 

zerstörten Stadt statt. Dabei ist davon auszugehen, dass die (nach den bisherigen Grabungsbefunden) jetzt primär 

landwirtschaftlich-häuslich ausgerichtete neue Stadt (zumindest) bis in die EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) hinein fortbestand. 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-Keramik; keine genauere Untersuchung der Architektur-

reste. 

Maʾtariḍ aš-Šarqī-Nord (2397.2158): Direkt im Bereich der Irbid-Ramṯā-Ebene gelegen; flacher Geländesporn 

über dem Wādī Warrān ohne Wasserquellen, stattdessen mit zwei antiken Zisternen im direkten Umfeld; wenig EZ 

1; keine (erhaltenen gebliebenen) Architekturreste nachgewiesen. Gemäß Kamlah (ZS 5) kann insgesamt von einem 

ca. 100 x 100 m großen, eisenzeitlichen Dorf ausgegangen werden. 

Maʾtariḍ aš-Šarqī-Süd (2399.2155): Ein kleiner, östlich des Wādī Warrān auf der Kuppe einer sanften Anhöhe 

gelegener Tall (mit guter Fernsicht); keine Wasserquelle im direkten Umfeld; EZ 1; Architekturreste, Zisternen. 

Gemäß Kamlah (ZS 4) kann evtl. von einem ca. 180 x 100 m großen Dorf mit einer ca. 35 x 50 m großen Gebäude-

einheit (Fort?) ausgegangen werden. Dabei könnte gemäß Mittmann/Zwickel die Funktion der Ortschaft mit dem 

Schutz eines Weges (bzw. einer wichtigen Verkehrsverbindung) zusammenhängen. 

al-Mēdān (2304.2223): Eine im nordwestlichen Grenzbereich der Irbid-Ramṯā-Ebene auf einem Gipfel gelegene 

Ortschaft (südöstlich von Bēt Rās/Capitolias); viel EZ 1; Turm? und diverse nicht genau datierte Zisternen und 

Höhlen/Gräber im direkten Umfeld. Evtl. als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf (Gehöft) und/oder als Kontrollpunkt 

an einem (in Nord-Süd- bzw. Süd-Nord-Richtung verlaufenden) Verkehrsweg einzustufen. 

ar-Ramṯā (2450.2186): Ein großer, ca. 7 km nordwestlich von Tall ar-Rāmīṯ, im nordöstlichen Grenzbereich der 

Irbid-Ramṯā-Ebene an einem wichtigen Verkehrsweg gelegener Tall; z.T. mit dem bibl. Ramot in Gilead gleichge-

setzt; keine Wasserquellen in der näheren Umgebung; viel EZ 1. Orientiert man sich an den Ausgrabungsergebnis-

sen vom Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116 – s.u.) ist es m.E. vertretbar, auch die EZ 1-Besiedlung des Tall ar-Ramṯā als 

noch eher `unbedeutend´ einzustufen. 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116): Ausgrabungsergebnis: EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): Wenig EZ 1? In der EZ 1 war der Tall 

noch nicht architektonisch besiedelt. Im Höchstfall kann von einem Zeltdorf/Lagerplatz ausgegangen werden. 

Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda (2346.2108): Im nordöstlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges unweit von Tall al-

Ḥiṣn gelegen; EZ; diverse nicht genau datierte Installationen aus dem häuslich-landwirtschaftlichen Kontext. Evtl. 

als ein kleines agro-pastoral ausgerichtetes Dorf bzw. auch als Nutzfläche einzustufen. 
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Zur funktionalen Einstufung der im Bereich des Adschlunhochgebirges nachgewiesenen 

EZ 1-Siedlungen 

 

Nördlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges  
 

Zambūṭ Mulēk (2299.2054): Kleiner (nur 50 m im Durchmesser großer) und auf einem Hügel im nordöstlichen 

Bereich des Adschlunhochgebirges gelegener, runder Siedlungsplatz; guter Fernblick und gute landwirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld; viel EZ 1; Architekturreste (wahrscheinlich eisenzeitliche) Terrassen-

mauern am Nord- und Südhang des Fundplatzes; rezent genutzte Zisterne. Gemäß Lamprichs handelt es sich hierbei 

um eine (in der EZ) landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz) Einrichtung, die 

einen guten Überblick über das Umfeld bot und die entweder einem einzelnen (Tall al-Ḥiṣn) oder auch zwei regio-

nalen Zentren (Tall al-Ḥiṣn/Tall Irbid) untergeordnet war, vgl. Lamprichs (2007), 264-266. 

Dēr al-Birak (2297.2040): Eine ca. 7 km südwestlich von Tall al-Ḥiṣn, im nordöstlichen Bereich des Adschlun-

hochgebirges gelegene (60 x 100 m große und terrassierte) Scheitelkuppe; wenig EZ 1-Keramik; antike Architektur-

reste (ohne eindeutige Hinweise auf eine Befestigung); diverse Zisternen, Höhlen und Gräber sowie Spuren einer 

landwirtschaftlichen Nutzung und Eichengebüsch im direkten Umfeld (Umfeld musste gerodet werden). 

Ḫirbat Fāra (2283.2029): Im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem Sporn gelegen (9 km 

südwestlich von Tall al-Ḥiṣn); Acker- und Gartenbau im näheren Umfeld möglich; wenig EZ 1; Architekturreste 

(ohne eindeutige Hinweise auf eine Befestigung) auf einer ca. 150 x 140 m großen Oberfläche; außerdem Wein-

pressanlagen und Zisternen im direkten Umfeld; Umfeld musste gerodet bzw. vom Gestrüpp befreit werden. Insge-

samt wahrscheinlich als ein (befestigtes) Gehöft einzustufen. 

Konkrete Nachweise für (früh-)eisenzeitliche Befestigungen liegen bei den beiden Ortschaften (Dēr al-Birak und 

Ḫirbat Fāra) bislang nicht vor. Ein entsprechender (per Ausgrabung erbrachter Nachweis) wäre aber nicht verwun-

derlich. Evtl. waren auch diese beiden (etwas abgelegenen) Ortschaften dem Tall al-Ḥiṣn als Zentrum untergeordnet. 

 

Südliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges  
 

Tulūl aḏ-Ḏahab inkl. al-Ġarbīya: 2149.1771): Doppel-Tall, dessen beide Hügel durch das Wādī az-Zarqā durch-

flossen werden. Dabei ist al-Ġarbīya als die Größere der beiden Ortschaften (ca. 220 x 170 m), nördlich des Jabboks 

(d.h. innerhalb des Untersuchungsgebietes) gelegen; relativ gute landwirtschaftliche Möglichkeiten (z.B. zum 

Ackerbau) im näheren Umfeld; gemäß der neueren Surveyergebnisse relativ stark besiedelt (insbes. in der EZ 1b-c). 

Dabei entweder noch als Dorf/Gehöft oder bereits als Stadt (mit Ummauerung) einzustufen. Auf jeden Fall kann von 

einer siedlungsgeschichtlichen Aufwertung der, was die SBZ 2/EZ 1 betraf, nur als Lagerplatz/als kleines Dorf ein-

gestuften Ortschaft ausgegangen werden. Leider liegen bislang keine genaueren (Ausgrabungs-) Ergebnisse vor. 

Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): Auf einem hohen und steilen Hügel direkt im Wādī az-Zarqā gelegen; umgeben von 

Flusswasser; Größe: ca. 140 x 40 m; viel EZ 1; bislang nicht genauer datierte Architektur- und Straßenreste (inkl. 

eines Turmes); Terrassierungen, eine Zisterne und ein Grab im direkten Umfeld. Auf jeden Fall sind Kontroll- und 

Schutzfunktionen sowie wahrscheinlich auch landwirtschaftlich-häusliche Funktionen vorauszusetzen. Evtl. (bereits 

bzgl. der EZ 1 und nicht erst bzgl. der EZ 2) als eine befestigte Siedlung einzustufen. 

Ḫirbat Umm al-Ğulūd (2246.1891): 50 x 50 m großes Scheitelplateau (inkl. Terrassen); im südlichen Bereich des 

Adschlunhochgebirges unweit einer Quelle und einer ausgedehnten Ackerfläche gelegen; wenig EZ 1, kein EZ 2; 

nicht genau datierte Architekturreste. Insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen. 

‛Illīyāt Qaraqōš (2248.1830): Im südlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines künstlich 

terrassierten (und wahrscheinlich landwirtschaftlich genutzten) Hügels in der Nähe starker Quellen gelegen; wenig 

EZ 1, mehr EZ 1 als EZ 2; eisenzeitliche Architekturreste. Insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Kindīya (2319.1798): Größe: ca. 40 x 18 m; auf einem niedrigen Hügel inmitten kultivierter Felder 

(oberhalb einer Quelle) gelegen; einige eindeutige EZ 1-2 (inkl. Architekturresten aus der EZ 1). Insgesamt als 

Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Ḫušēba (2177.1789): Kleine Ortslage im näheren Umfeld des Wādī az-Zarqā; wenig EZ 1; nicht genau 

datierte Architekturreste (Mauerfundierungen). Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Ruwēsa (2176.1789): Auf einer Anhöhe über früher terrassierten Hängen gelegen; wenig EZ 1; Architektur-

reste und Terrassierungen (ausschließlich aus der isl. Zeit?); prinzipiell nur als Aussichtspunkt, Lagerplatz oder Dorf 

(ohne Architekturreste) einzustufen. Allerdings ist es möglich, dass die eisenzeitlichen (Keramik-) und Architektur-

reste unter den jüngeren Resten verborgen sind. Sollte dies der Fall sein, wäre auch für Ḫirbat Ruwēsa die Funktion 

eines Gehöfts denkbar. 
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Zentraler mittlerer Bereich des Adschlunhochgebirges 
 

Ḫirbat al-Muzēbila (2231.1949): Eine 100 x 100 m große, im südwestlichen Bereich des zentralen Adschlunhoch-

gebirges auf einem Bergrücken oberhalb einer Quelle gelegene Siedlung; gute verkehrstechnische Anbindung; viel 

EZ 1 (gemeinsam mit EZ 2 als Hauptbesiedlungsphase); nicht genau datierte Architekturreste (Mauerreste, Ruinen 

und verwitterte Bausteine). Wahrscheinlich als großes Dorf/Gehöft (bzw. evtl. auch als Stadt) mit gewissen Kont-

rollfunktionen einzustufen. 

Ẓahr al-Ḫirba (2257.1933): Im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem steilgebösch-

ten rundlichen Plateau (ca. 40-50 m im Durchmesser) gelegen; keine Wasserstelle im direkten Umfeld; viel EZ 1; 

nicht genauer datierte Architekturreste; Ölpresse. Starke Übereinstimmung mit den von Lamprichs untersuchten und 

von mir ergänzten Ortschaften, die als befestigte Gehöfte eingestuft wurden. Anders als jene Orte kann diese ent-

fernt gelegene Ortschaft dabei allerdings kaum (noch) als Tochtersiedlung von Tall Irbid/Tall al-Ḥiṣn betrachtet 

werden. 

 

Westliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges  
 

Tall al-Maqlūb (2144.2011): Ein beeindruckender, ca. 130 x 130 m großer, auf einem großen Hügel im mittelho-

hen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis gelegener Tall (mit sehr gutem Überblick über das Umfeld, guter 

Verkehrslage, guter Wasserversorgung und fruchtbaren Ackerland im direkten Umfeld). Hier ist nicht nur Getreide-, 

sondern auch Gemüse- und Obstanbau (inkl. des Anbaus von Oliven und Wein) möglich; heute zumeist mit dem 

biblischen Jabesch in Gilead gleichgesetzt; viel EZ 1; evtl. in EZ ummauert; von daher evtl. bereits bzgl. der EZ 1 

(als landwirtschaftlich ausgerichtete) Stadt mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ (2093.2007): Ein ca. 100 x 10-40 m großes, im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des 

Wādī al-Yābis auf einer Kuppe (östlich des Tall Abū Ḫaraz) gelegenes Gelände; gute Fernsicht über die gesamte 

Bēsān-Ebene; EZ 1; diverse nicht genauer datierte Architekturreste inkl. einer Befestigung. Evtl. als befestigtes 

Dorf/Gehöft (kleine Stadt) einzustufen. 

Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ (2105.2007): Ein ca. 100 x 15-45 m großer und 50 m hoher, im mittelhohen Einzugsbereich 

des Wādī al-Yābis (zwischen dem Tall Abū Ḫaraz und dem Tall al-Maqlūb) auf drei flachen Terrassen gelegener 

Tall; einzelne EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste nur auf einer der drei Terrassen (Größe ca. 45 x 45 m); 

nicht datierte Befestigung. Evtl. als befestigtes Gehöft (kleine Stadt) einzustufen. 

Tall Ḫarāba (2140.1834): Größe: ca. 100 x 50 m, Höhe ca. 10 m; ringsum abgerundete Form; im südwestlichen 

Randbereich des Adschlunhochgebirges auf einer schmalen Terrasse (in der Nähe zweier Quellen) gelegen; EZ 1- 

Architektur- und Mauerreste im direkten Umfeld. Evtl. als befestigtes Gehöft (bzw. kleine Stadt) einzustufen. 

Raʾs Birqiš (2185.2057): Im höheren Einzugsbereich zwischen Wādī Ziqlāb und Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-

Malāwī (unweit eines relativ bedeutenden Verkehrswegs) gelegen; EZ-Keramik; nicht genau datierte Architektur-

reste (inkl. Wachturm? u. Zisterne); gemäß WZS ist der Wachturm evtl. in die EZ 2 zu datieren. Dies lässt insge-

samt auf eine Kontroll- und Schutzfunktion der Ortschaft schließen. Angesichts des bisher erschlossenen Siedlungs-

bildes der Umgebung, ist auch eine EZ 1(b)-Gründung/-Nutzung des Turmes denkbar. 

Ḫirbat al-Ḥiṣṣa (2198.2060): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges, 1.5 km nordöstlich von Umm 

Ḥamda, auf einem Sporn (unweit einer Quelle) gelegen; Umfeld musste wahrscheinlich gerodet werden; viel EZ 1. 

Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat aṣ-Ṣīr (2143.2053): Ein im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī 

auf dem leicht abfallenden Scheitel eines kurzen Bergrückens gelegenes Ruinen- und Scherbenfeld; viel EZ 1; di-

verse zum großen Teil bislang nicht genauer datierte (aber wahrscheinlich zumeist jüngere) Strukturen inkl. diverser 

Architekturreste; Terrassierungen, Zisternen, Öl- und Weinpressen sowie Gräber. Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustu-

fen. 

Zūbiyā (2224.2046): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einer Anhöhe (und den Hängen 

dieser Anhöhe) gelegen; viel EZ 1; nicht genau datierte Architekturreste. Wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustu-

fen. 

Umm Ḥamda (2194.2044): Kleine (40 x 50 m), im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem 

Sporn gelegene Ruinenstätte (inkl. der Überreste einer früheisenzeitlichen Siedlung). Wahrscheinlich als Gehöft 

einzustufen, wobei eine gewisse Ähnlichkeit mit den von Lamprichs untersuchten und von mir ergänzten Ortschaf-

ten zu erkennen ist. 

Ḫirbat Maḥramā (2242.2029): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen: Surveyergebnis: 

EZ 1 (12.-10. Jh. v.Chr.) auf diversen Terrassen; Byz. auf einer höher gelegenen Kuppe – auch hier nicht genau 

datierte Architekturreste entdeckt. Ausgrabungsergebnis: Zwei kleine Areale im Norden mit nur wenig EZ. Insge-

samt bestenfalls als Dorf (Gehöft), evtl. auch nur als eine landwirtschaftliche Nutzfläche einzustufen. 

Ḫirbat al-Bēḍāʾ (2205.2014): Ein 120 x 120 m großes, im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges un-

weit zweier starker Quellen gelegenes Areal; natürliche Terrassierung; viel EZ 1; nicht datierte Architekturreste. 

Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 
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Ḫirbat al-Kēlabān/Rākib (2181.2003): Größe: 60 x 30 m; (süd-)östlich des Tall al-Maqlūb, im westlichen Randbe-

reich des zentralen Adschlunhochgebirges am Zusammenfluss dreier Wadis gelegen; EZ 1; nicht genau datierte 

Architekturreste; Zisternen und Grabhöhlen. Wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Muslimānī (2219.2002): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einer ausge-

dehnten Terrasse (unweit einer starken Quelle) gelegen; EZ 1; nicht datierte Architekturreste einzelner Häuser. Evtl. 

als kleines Dorf (Gehöft) einzustufen. 

N.N. (2095.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in einem Schwemmkegel/Schwemmfächer (`allu-

vial fan´) gelegen; EZ-Keramik; nicht genauer datierte Architekturreste (ein Gehöft und ein einzelnes Haus). Mögli-

cherweise sind das Gehöft und das einzelne Haus bereits in der EZ 1 (und nicht erst in der EZ 2 oder in der byz. 

Zeit) genutzt worden; ansonsten ist die Ortschaft z.B. als Nutzfläche, Rastplatz oder auch als unbedeutendes Dorf 

einzustufen. 

N.N. (2099.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem hohen Sporn gelegen; EZ; nicht datierte 

Architekturreste (einzelnes Haus) und mind. eine Zisterne; die Strukturen könnten evtl. bereits in der EZ 1 (und 

nicht erst in der EZ 2 oder in der byz. Zeit) angelegt und genutzt worden sein – ansonsten ist die Ortschaft nur sehr 

schwer einzuordnen, z.B. als Aussichtspunkt, als Nutzfläche oder auch als unbedeutendes (Zelt-)Dorf. 

N.N. (2091.1996): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem Gipfel gelegen; EZ-Keramik sowie ein 

nicht datierter Turm. Letzterer könnte evtl. bereits in der EZ 1 (und nicht erst in der EZ 2 oder in der byz. Zeit) ge-

nutzt worden sein – ansonsten ist die Ortschaft nur sehr schwer einzuordnen, z.B. als Nutzfläche, Aussichtspunkt 

oder auch als unbedeutendes Dorf. 

Ḥalāwa (2126.1990): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in einer Kopfmulde (südwestlich von Tall 

al-Maqlūb) gelegen; EZ 1; Architekturreste (3 verwitterte Säulenbasen). Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ōṣara (2153.1987): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem Spornplateau (südöst-

lich von Tall al-Maqlūb und unweit einer Quelle) gelegen; gute Möglichkeit zum Ackerbau im näheren Umfeld; 

wenig EZ 1; spärliche nicht datierte Architekturreste. Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

al-Ḫarāba/Raʾs Ḥamīd (2089.1978): Eine im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis bei einer 

terrassierten Mulde gelegene Ruinenstätte; EZ 1; bislang noch nicht datierte Architekturreste. Insgesamt evtl. als 

Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2176.1944): Eine 90 x 45 m große, im (süd-)westlichen Randbereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf einer steil abfallenden Kuppe gelegene Ruinenstätte; Wasserversorgung wahrscheinlich über Zis-

ternen geregelt; viel EZ 1; nicht datierte Architekturreste. Wahrscheinlich als Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Qidāda (2199.1914): Ein ca. 50 x 50 m großes, im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf 

einer Terrasse gelegenes Scherben- und Ruinenfeld; EZ 1; wahrscheinlich als Gehöft einzustufen. 

N.N. (2220.1913): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 1; nicht datierter Turm. Evtl. 

wurde der Turm bereits in der EZ 1 (und nicht erst in der EZ 2 oder in der byz./isl. Zeit) genutzt – ansonsten ist die 

früheisenzeitliche Ortschaft nur schwer einzustufen, z.B. als Rastplatz, Aussichtspunk, Nutzfläche oder auch als 

unbedeutendes Dorf. 

Ḫirbat Ṣālūs (2221.1908): Eine relativ große (mind. 400 x 300 m), im südwestlichen Bereich des Adschlunhochge-

birges unweit einer Quelle gelegene Anlage; gute Möglichkeiten zum Weinanbau im direkten Umfeld. An zwei von 

insgesamt drei Fundplätzen wurden eisenzeitliche Scherben entdeckt; nicht genau datierte Architekturreste. Insge-

samt wahrscheinlich als größeres Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Mušērifa (2154.1907): Eine ca. 50 m (im Durchmesser) große, im mittelhohen südwestlichen Randbe-

reich des Adschlunhochgebirges auf einer Eckterrasse (unweit einer Quelle) gelegene Ortslage; Umfeld musste 

gerodet werden; EZ 1; Architekturreste und Grabstollen. Wahrscheinlich als Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat ar-Ruwēs (2185.1907): Im mittelhohen bis höheren südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges an 

einem Hang (unweit einer starken Quelle sowie eines Bachs) gelegen; viel EZ 1. Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat Ṣaffīt (2176.1903): Eine kleine, im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges (unweit des Zusam-

menflusses Wādī Kufrinǧā–Wādī Ṣaffīt) auf einer Spornterrasse gelegene Ḫirba; viel EZ 1; nicht datierte Architek-

turreste. Evtl. als kl. Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a (2228.1903): Eine im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem 

Gipfel (bzw. auf den darunter liegenden Terrassenstufen) unweit einer Quelle gelegene Ortslage; sehr viel Weinan-

bau in der Umgebung; (viel) EZ 1; nicht genau datierte Architekturreste. Evtl. als ein agro-pastoral ausgerichtetes 

Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat al-Ḫaṭīb (2187.1899): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen; wenig EZ. Evtl. als 

Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Ḫirbat al-Ḥammām (2140.1888): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges an einem Talhang 

gelegen; Ackerland im direkten Umfeld; viel EZ 1; Architekturreste. Wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat ‛Āmirīya (2172.1886): Als Tochtersiedlung von Kufrinǧā ebenfalls im südwestlichen Bereich des Ad-

schlunhochgebirges unweit einer starken Quelle gelegen; sehr wenig späte EZ 1-Keramik (ältere Architekturreste 

unter neuerer Siedlung?); terrassierter Nordhang. Evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Sāḫina (2200.1844): Eine im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einer Eckterrasse (unweit zwei-

er kräftiger Quellen sowie einer Ackerfläche) gelegene Ruinenstätte; wenig EZ 1; nicht genau datierte Architektur-

reste. Wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustufen. 
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Ẓahr al-Badd (2122.2092): Im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem Gipfel eines großen (wahrscheinlich bereits im Altertum für landwirtschaftliche 

Zwecke) terrassierten Hügels oberhalb einer zeitweilig schüttenden Quelle gelegen; weitere Quellen im näheren 

Umfeld; gute Sicht über die `Ghor´; viel EZ 1. Wahrscheinlich als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf (mit gewisser 

Kontroll- und Schutzfunktion) einzustufen. 

Manwa (2135.2091): Im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem Gipfel eines Hügels gelegen; gute Fernsicht; einige EZ 1. Wahrscheinlich als 

Dorf/Nutzfläche/Aussichtspunkt einzustufen. 

Ḫinzīra/‛Ašrafīya (2163.2083): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem 

Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf einer Anhöhe gelegen; EZ 1. Wahrscheinlich als 

Dorf/Nutzfläche/Aussichtspunkt einzustufen. 

N.N. (2251.2080): Im nordwestlichen Bereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einer Terrasse gelegen; 

EZ. Evtl. als Nutzfläche bzw. Dorf einzustufen. 

Mudawwara (2153.2008): Auf einer Waditerrasse im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis gelegen; EZ . 

Evtl. als Dorf/Nutzfläche einzustufen. 

Ḫirbat az-Zuqēq (2101.2002): Im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis, zwischen dem Tall 

Abū Ḫaraz und dem Tall al-Maqlūb, auf einer kleinen Spornterrasse gelegen; pflanzliche Überwucherungen; Größe: 

ca. 50 x 50 m; wenig EZ 1 und erodierte Zisternen im direkten Umfeld; ansonsten keine Architekturreste. Evtl. als 

reine Nutzfläche bzw. auch als Dorf (Gehöft) einzustufen. 

N.N. (2172.1984): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem Hang gelegen; EZ-

Keramik. Aufgrund fehlender Informationen keine genauere Einstufung möglich; wahrscheinlich aber relativ unbe-

deutend und z.B. als Lagerplatz, Nutzfläche oder auch als kleines Dorf einzustufen. 

Hāšimīya/Fāra (2122.1968): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis/Wādī Kufrinǧā gelegen; EZ 1 

sowie Höhlen, Zisternen, Wasserbecken und Steinbruch. Evtl. als Nutzfläche (Dorf) einzustufen. 

‛Ain Miḥnā (2207.1968): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem terrassierten Hang 

sowie einer starken Quelle gelegen; einige EZ 1. Evtl. als Dorf bzw. auch als reine Nutzfläche einzustufen. 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967): Eine ca. 90 x 50 m große, im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochge-

birges auf einer Terrasse (in der Nähe der starken Quelle ‛Ain Miḥnā) gelegene Ḫirba; hohe Niederschlagsraten (ca. 

800 mm p.a.); wahrscheinlich musste das direkte Umfeld (Eichen- und Terebinthenwald) gerodet werden; Ausgra-

bungsergebnisse: Nur EZ 1-Keramik, aber noch keine architektonische Besiedlung; von daher bestenfalls als Lager-

platz/Nutzfläche bzw. auch als Zeltdorf einzustufen. 

Ḫirbat al-Ğubb (2161.1927): Eine kleine, im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis/Wādī 

Kufrinǧā auf einem schmalen Bergrücken (in der Nähe einer Quellgrube) gelegene Siedlungsstätte; vereinzelt EZ 1-

Keramik. Evtl. als kl. unbedeutendes Dorf (Gehöft) bzw. auch nur als reine Nutzfläche einzustufen. 

N.N. (2150.1905): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 1. Wahrscheinlich als 

relativ unbedeutende Ortschaft einzustufen, z.B. als Rastplatz, Nutzfläche, Dorf – aufgrund fehlender Informationen 

ist eine genaue Einstufung nicht möglich. 

‛Anǧara (2212.1905): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges, unweit von ‛Alūn, an einem Hang 

gelegen; wenig EZ 1. Wahrscheinlich als relativ unbedeutende Ortschaft einzustufen, z.B. als Rastplatz, Nutzfläche, 

Dorf – aufgrund fehlender Informationen ist eine genaue Einstufung nicht möglich. 

N.N. (2169.1902): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 1. Wahrscheinlich als 

`relativ unbedeutende´ Ortschaft einzustufen, z.B. als Rastplatz, Nutzfläche, kleines Dorf – aufgrund fehlender In-

formationen ist eine genaue Einstufung nicht möglich. 

Dabbat Kannāš (2176.1889): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem ca. 60 x 15 m großen 

Felssporn gelegen; (wenig) EZ 1. Evtl. als Dorf einzustufen. 

 

Östliche Randbereiche des Adschlunhochgebirges 
 

Minṭār Zabda (2348.2063): 4 km südöstlich von Tall al-Ḥiṣn, im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges 

auf einem niedrigen Hügel gelegen; sehr viel EZ 1; Architekturreste (wahrscheinlich inkl. Befestigung); div. aus 

dem Altertum stammende Zisternen; starke rezent erfolgte Störungen. Gemäß Lamprichs (2007), 261f.270-273 

wahrscheinlich als kleine, befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und 

Schutz-)Einrichtung zu verstehen bzw. auch als kleine Tochtersiedlung von Tall al-Ḥiṣn (als regionales Zentrum). 

Minṭār Yarīn (2328.2054): Im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines steilen Hü-

gels gelegen; guter Fernblick; viel EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste (wahrscheinlich inkl. Befestigung); 

Terrassierungen und Zisternen; starke rezent erfolgte Störungen. Gemäß Lamprichs (2007), 263f.270-273 ebenfalls 

als kleine, befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-) Einrichtung 

zu verstehen bzw. ebenfalls als kleine Tochtersiedlung von Tall al-Ḥiṣn (als regionales Zentrum). 

Dēr Marwān (2332.1956): Ein 40 x 50 m großer, relativ flacher, aber ringsherum scharf geböschter (d.h. evtl. be-

festigter) Tall inkl. einer 15 x 25 m großen und 2,50 bis 3 m hohen Terrasse; im östlichen Bereich des zentralen 
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Adschlunhochgebirges auf einem Bergsporn gelegen; viel EZ 1. M.E. ist auch diese Siedlung als eine kleine, befes-

tigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-)Einrichtung zu verstehen. 

Ḫirbat al-Kibda (2349.1917): Eine ca. 90 x 38 m große, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf dem Gipfel eines komplett isolierten Hügels gelegene Ortslage; gute verkehrstechnische Anbin-

dung (`Königsstraße´); EZ 1 (v.a. 11 Jh. v.Chr.); wahrscheinlich eisenzeitliche Architekturreste (inkl. einer Um-

mauerung und eines Turmes) sowie Terrassierungen und mind. eine Zisterne aus der gleichen Zeit. Insgesamt als 

befestigtes Gehöft (mit Kontroll- und Schutzfunktion) einzustufen. 

Ḫirbat Ya‛mūn (2360.2005): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: Phase IB-IIA-Siedlung (12.-Anfang des 10. Jh.s 

v.Chr.): Ya‛mūn als ein unbefestigtes Dorf/Gehöft inkl. einer häuslich-landwirtschaftlichen und kultisch-religiösen 

Nutzung der Ortslage. 

Ḫirbat Ḥaṭṭīn (2329.1949): Größe: ca. 150 x 40-50 m; im östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges 

auf einem flachen Sporn gelegen; wenig EZ 1; nicht datierte Architekturreste und diverse Zisternen. Insgesamt 

wahrscheinlich als Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Buḥēra (2350.1944): Eine ca. 175 x 55 m große, im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf einem hohen, komplett isolierten Hügel gelegene Scherben- und Ruinenstätte; gute verkehrstech-

nische Anbindung (`Königsweg`); viel EZ 1-Keramik; (eisenzeitliche) Architekturreste sowie diverse Terrassierun-

gen und mind. 5 große Zisternen. Wahrscheinlich als großes Gehöft (evtl. auch als eine agro-pastoral ausgerichtete 

Stadt) mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen – allerdings fehlt bislang der Beleg für eine Befestigung. 

Tall Marqab al-‛Anz (2335.1942): Eine im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem 

hohen Hügel gelegene Ortschaft; gute Möglichkeit zum Weinanbau im direkten Umfeld; viel EZ 1, wahrscheinlich 

eisenzeitliche Architekturreste; von daher wahrscheinlich zumindest als Gehöft (evtl. auch als eine Stadt) einzustu-

fen -allerdings fehlen bislang konkrete Belege für eine Befestigung. 

Ḫirbat ‛Aṣfūr (2335.1930): Eine (kleine/große?) im (süd-)östlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochge-

birges auf einem 880 m hohen Gipfel gelegene Ḫirba; EZ 1; diverse nicht datierte Zisternen. Aufgrund der wider-

sprüchlichen Surveyergebnisse nur schwer einzustufen – folgt man dem JHHS, könnte man z.B. an ein großes Dorf 

(Gehöft) denken. 

Ruǧm al-Kōm (2343.1931): Im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges, 5.5 km nördlich von 

Gerasa, auf dem Gipfel eines hohen Hügels (oberhalb einer Quelle) gelegen; viel EZ 1; (z.T. jüngere) Architektur-

reste; Terrassierungen sowie eine birnenförmige Zisterne. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Sūf (2293.1912): im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einer steilen Wadiflanke unweit 

einer Quelle gelegen; EZ 1; alte Siedlungen durch Moschee überbaut. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen.  

Ḫirbat Abū-l-‛Aṣāfīr (2322.1904): Im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einer Sporn-

terrasse gelegen (inkl. Ackerfläche); (viel) EZ 1 und diverse nicht datierte Architekturreste (inkl. denen eines 30 m 

von der Terrasse entfernt gelegenen, 4.50 x 4.50 großen Turms.) Ingesamt als ein – evtl. bereits in der EZ (1) – 

durch einen Turm geschütztes Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-Ḥēmar/Sākib (2263.1884): Eine flache (heute trümmerfreie und überpflügte), am Scheitel ca. 30 m (im 

Durchmesser) große, im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf einem hohen Terrassenvorsprung 

gelegene Kuppe; unterhalb der Kuppe entspringt eine kräftige Quelle; EZ 1. Insgesamt wahrscheinlich als 

Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Umm Ğōza (2253.1863): Im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf diversen (mit Ruinen-

trümmern befestigten) Terrassen in der unmittelbaren Nähe einer Quelle sowie unzähliger Fruchtbäume gelegen; EZ 

1; ausgesprochen starker Schuttbelag von wahrscheinlich (jeweils) mehreren früheisenzeitlichen und jüngeren Häu-

sern. Insgesamt evtl. als Ansammlung diverser kleiner Gehöfte einzustufen. 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918): Gemäß den Untersuchungen von Bulldozerschnitten hat die Ortschaft auch in der EZ 

1 fortbestanden. Dabei allerdings jetzt (d.h. in der EZ 1) nicht mehr als Gehöft (mit Architekturresten), sondern nur 

noch als landwirtschaftliche Nutzfläche (Abwertung). 

Muqbila (2318.1918): Ein 200 x 100 m großes, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges 

an einem Hang (unweit einer Wasserstelle) gelegenes Scherbenfeld; viel EZ; keine Architekturreste. Evtl. als Nutz-

fläche/Lagerplatz/Zeltdorf einzustufen. 

Muqbila-West (2310.1918): Ein im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem Hang 

gelegenes, eisenzeitliches Grab. 

Rēmūn (2279.1878): Auf einem Sporn im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges unweit eines kleinen 

Wadis gelegen; EZ 1; weggespülter Schutt einer früheisenzeitlichen Siedlung. Wahrscheinlich als Dorf (bestenfalls 

als Gehöft) einzustufen. 

 

Bereich des östlich an das eigentliche Adschlunhochgebirge angrenzenden Gebirges 
 

Tall Faqqās (2358.1804): Größe: ca. 90 x 40 m; östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

hohen und steilen Hügels (oberhalb einer Quelle sowie unweit des Wādī az-Zarqā) gelegen; viel EZ 1; nicht datierte 

Architekturreste (inkl. denen eines Hauses/Turmes und einer Ummauerung); terrassierte und landwirtschaftlich 
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genutzte Hänge. Insgesamt als kleine, relativ stark befestigte und landwirtschaftlich ausgerichtete Kontroll- und 

Schutzstation einzustufen. 

Tall Qafqafā (2386.1954): kleiner (nur 62 x 58 m großer), 8.5 km nordöstlich von Gerasa, östlich des Adschlun-

hochgebirges auf dem Gipfel eines komplett isolierten Hügels gelegener Tall; viel EZ 1 (evtl. sogar mehr als EZ 2); 

evtl. komplett ummauert; evtl. Zisternen. Wahrscheinlich als ein befestigtes Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunkti-

on oder auch nur als Kontrollposten einzustufen. 

Raʾs Abū ‛Iyād (2433.1946): Östlich des eigentlichen Adschlunhochgebirges auf einem sehr hohen Berggipfel 

gelegen; viel EZ 1; nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung) sowie diverse Zisternen; Dolmen und mind. 

eine Höhle im direkten Umfeld. Ingesamt ein befestigtes Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion oder auch nur als 

Kontrollposten einzustufen. Leider liegen (mir) keine Angaben zur Größe der Ortschaft vor. 

Tall Duq Mūsā (2423.1901): Ein relativ großer (300 x 150 m), südöstlichen des zentralen Adschlunhochgebirges 

auf dem Gipfel eines hohen, fast komplett isolierten Hügels gelegener Tall; nächste Wasserstelle ca. 500 m entfernt; 

viel EZ 1; zahlreiche nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung) sowie diverse große Zisternen. Insgesamt 

als eine evtl. bereits in der EZ 1 bedeutende Stadt einzustufen. 

Tall Ḥuwēšān (2392.1898): Ein 150 x 80 m großer, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem na-

türlichen Hügel gelegener Tall; wahrscheinlich gute Verkehrsanbindung; keine natürliche Wasserstelle in der unmit-

telbaren Umgebung; viel EZ; nicht datierte Ummauerung. Evtl. als eine (bereits in der EZ 1 gegründete) Stadt (mit 

Kontrollfunktion) einzustufen. 

al-Ḥūṭa (2367.1913): Eine ca. 150 x 60-90 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einer 

Spornterrasse gelegene Siedlungsstätte (mit einer scharfen Böschung im schmaleren vorderen Bereich; Höhe ca. 

1.50 m). Unter der Siedlung verlief ein relativ bedeutender Verkehrsweg (`Königsweg´); sehr wenig EZ 1; diverse 

nicht datierte Architekturreste, Zisternen und als Gräber/Wohnhöhlen genutzte Höhlen im direkten Umfeld. Evtl. als 

(teilweise befestigtes) Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion oder auch nur als Kontrollposten einzustufen. 

Ruǧm al-Qarānī (2401.1847): Ein kleiner, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem höchsten Punkt 

eines Bergrückens (unweit eines bzw. diverser Verkehrswege) gelegener Siedlungsplatz; wenig EZ 1 und evtl. ei-

senzeitliche Architekturreste (Turm); Terrassierungen sowie eine große, aus dem Altertum stammende Zisterne 

unterhalb der Siedlung. Insgesamt wahrscheinlich als eine (befestigte) Kontroll- und Schutzstation in einem land-

wirtschaftlich genutzten Umfeld einzustufen. 

Tall Burērīḍ (2363.1827): Östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem steilen Hügel in der Nähe eines 

wasserführenden Wadis sowie eines ca. 20 m hohen Wasserfalls gelegen; strategisch bedeutende Lage an einem 

Verkehrsweg; wenig EZ 1; nicht datierte Architekturreste (kl. Turm). Insgesamt wahrscheinlich als eine befestigte 

Kontrollstation einzustufen. 

Ḫirbat al-Qunayya Süd (2440.1818): Ein ca. 40 x 20-40 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges 

(im Grenzbereich zur Steppe) unweit eines Bachs sowie eines Verkehrswegs gelegener Siedlungsplatz; relativ unge-

schützte Lage; sehr wenig EZ 1; verborgene Architekturreste? Aufgrund der ungeschützten Lage scheint eine nur 

sporadische und kurzfristige Besiedlung der Ortslage erfolgt zu sein. Insgesamt evtl. als kleines Dorf/Gehöft, Kont-

rollstation oder auch als Rastplatz einzustufen. 

Tall al-Murāmiḥ (2424.1796): Größe: ca. 180 x 35 m – zweistufig; auf einem Höhenzug am Wādī az-Zarqā und 

am Wādī al-Qunayya (unweit einer schwachen Quelle und guter Ackergründe) gelegen; sehr viel EZ 1 (bzw. EZ 1b 

ab 11. Jh. v.Chr.); nicht datierte Architekturreste. Insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Tall Ğin‛āba (2384.1775): Ein ca. 200 x 100 m großer, direkt im Wādī az-Zarqā auf einer großen und komplett 

isolierten Hügelkuppe (unweit einer starken Quelle) gelegener Tall; viele EZ 1-2 (inkl. evtl. eisenzeitlicher Archi-

tekturreste). Evtl. als Dorf/Gehöft bzw. auch als Stadt mit Kontrollfunktionen einzustufen. 

Ḫirbat Ḫālid (2344.1857): Ein ca. 300 x 150 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einer 

Waditerrasse gelegener Tall; Entfernung zur nächsten Wasserstelle ca. 200 m; (FBZ; MBZ) EZ (Byz); keine sicht-

baren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. auch befestigte) Ortschaft ein-

zustufen. 

Ḫirbat Manṣūb (2374.1832): Ein angeblich 300 m im Durchmesser großer, östlich des südlichen Adschlunhochge-

birges auf einem flachen Hügel gelegener Tall; Entfernung zur nächsten natürlichen Wasserstelle ca. 400 m; (FBZ; 

MBZ) EZ, (Byz); keine sichtbaren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. 

auch befestigte) Ortschaft einzustufen. 

Tall al-Muġannīya (2445.1791): Ein ca. 300 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges, im 

direkten Grenzbereich zur Steppe gelegener Tall; nächste nutzbare Wasserstelle ca. 600 m entfernt; (wenig FBZ); 

viel EZ, (viel Byz.); keine sichtbaren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. 

auch befestigte) Ortschaft einzustufen. 

Ḫirbat Umm al-Ābār al-Ġarbīya (2395.2091): Größe: ca. 150 x 150 m; relativ flacher, westlicher Teil eines Dop-

pel-Hügels; im südlich an die Irbid-Ramṯā-Ebene angrenzenden Bergland gelegenen; wenig EZ 1; keine sichtbaren 

Architekturreste; Erdverfärbung; von daher evtl. als Dorf bzw. auch als reine Nutzfläche einzustufen. 

Ḫirbat al-Maṭawī (2426.1920): Eine ca. 100 x 100 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges am 

Fuße eines Berghanges gelegene Ḫirba; diverse Quellen und Terrassierungen im Umfeld; wenig EZ; keine sichtba-

ren Architekturreste. Insgesamt evtl. als ein Dorf (Gehöft) inkl. Nutzfläche einzustufen. 
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Umm Buṭēma (2402.1907): Eine 400 x 200 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf den höhe-

ren Hängen eines Berges (evtl. unweit eines Verkehrswegs) gelegene Scherbenfläche; keine Wasserstelle in der 

direkten Umgebung; EZ-Keramik. Nur schwer einzustufen – evtl. als größerer Rast- und Lagerplatz, als größeres 

Dorf und/oder auch als Nutzfläche. 

ar-Riyāša/Ḫirbat al-Mušattā (2375.1838): Ein ca. 200 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebir-

ges auf einem Bergrücken gelegener Siedlungsbereich; Wasserversorgung durch eine starke Quelle sichergestellt; 

relativ gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Umgebung; etwas EZ-Keramik; nur jüngere Architekturreste? Evtl. 

als Dorf/Rastplatz/Nutzfläche einzustufen. 

N.N. (2350.1858): Ein flacher, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem Berg gelegener `Tall´; FBZ-, 

EZ- u. Byz.-Keramik. Insgesamt nur sehr schwer einzustufen: Die Namenlosigkeit des Ortes und die scheinbar nicht 

vorhandenen Architekturreste sprechen für eine unbedeutende Ortschaft (z.B. für ein Dorf, eine Nutzfläche oder 

angesichts der erhöhten Lage auch für einen Aussichtspunkt), die fbz., ez. und byz. Besiedlung und die Bezeichnung 

als `Tall´ dahingegen eher für eine bedeutendere Siedlung (z.B. für eine befestigte Siedlung). Eine genauere Einstu-

fung ist (mir) nicht möglich. 

 

Der westliche Bereich der nordjordanischen Steppe 
 

Tall Fā‛/Fā‛I (2518.2037): Ein 90 x 70 m großer, 3.5 km nordöstlich von al-Ḫanāṣirī, auf einem großen Hügel 

unweit eines wichtigen Verkehrswegs gelegener Tall; gute Fernsicht bis nach ar-Ramṯā und Irbid; relativ gute land-

wirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes; sehr viel EZ 1 (aber weniger als EZ 2); nicht datierte Architekturreste nur 

an einer kleinen ausgegrabenen Stelle sichtbar; diverse nicht datierte Zisternen. Insgesamt evtl. (bereits in Bezug auf 

die EZ 1) als Gehöft bzw. auch als Karawanserei (mit Kontroll- und Schutzfunktionen) einzustufen. 

Ḫirbat Wad‛a (2495.1738): Auf einem Bergabhang (unweit des Wādī az-Zarqā) gelegen; wenig EZ 1-2; nicht 

datierte Architekturreste und diverse Zisternen im direkten Umfeld. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

an-Nimra (2480.1725): Eine kleine, unweit des Wādī az-Zarqā und einer starken Quelle, auf einer großen und fla-

chen Felsbank gelegene Ortschaft; wenig EZ 1 (sowie wahrscheinlich früheisenzeitliche Architekturreste). Insge-

samt evtl. als ein agro-pastoral ausgerichtetes Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat as-Samrā’ (2599.1768): Auf einem Plateau gelegen; eisenzeitliche Siedlungsspuren. Evtl. als Dorf/Gehöft 

einzustufen. 

Riḥāb (2532.1927): Ausgrabungsergebnisse: Keine Veränderung – auch in Bezug auf die EZ 1 nur Scherben, aber 

keine Architektur nachgewiesen! Von daher wahrscheinlich weiterhin als (saisonal genutztes) Dorf, als Nutzfläche 

oder auch nur als Rastplatz/Aussichtspunkt einzustufen. Dabei könnte die Tatsache, dass mehr EZ 1- als SBZ 2-

Keramik gefunden wurde, dafür sprechen, dass die Ortschaft in der EZ 1 stärker frequentiert wurde. 

Tall Mabrūm (Šarqī) (2537.2069- bei Jadis 2563.2088): Eine kleine, ca. 3.75 km (nord-)östlich von Tall Fā‛, auf 

einer leichten Erhebung gelegene Ortslage; gute verkehrstechnische Anbindung (am Weg nach Irbid gelegen); we-

nig EZ 1; keine sichtbaren Architekturreste. Evtl. als Lagerplatz bzw. auch als kleines, agro-pastoral ausgerichtetes 

und nur saisonal genutztes Dorf einzustufen, vgl. Glueck (1951), 95. 
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Tab. 11: Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewie-

senen EZ 2-Siedlungen 

 

 
 Bedeutende Siedlungen. Rel. bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Nordjor-

danische 

Jordan-

transform-

zone 

   

Nördl. 

Bereich 

 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

Ḫirbat Šēḫ Muḥammad (2047.2118): kleiner, 
ummauerter Kontrollposten? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall Abū l-ʿAqārib (2057.1930): ummauertes 
u. mit einem Turm befestigtes Gehöft? 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges:  

1. Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): großes 
Dorf (bislang kein Hinweis auf eine Um-

mauerung); allerdings mit städtischen Funk-

tionen, inkl. eines großen Palast-
/Verwaltungsgebäudes, eines Tempels u. 

einer umfangreichen Wohnbebauung (Auf-
wertung) 

2. Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Festungs-

stadt (Zitadelle) mit Tall al-Maqbara 

(2057.2007) als Tochterstadt (beides mit 

Aufwertung) 

3. Tall as-Sāḫina (2079.2219): ummauerter 
Kontrollposten bzw. auch ummauerte u. 

landwirtschaftlich ausgerichtete Siedlung mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen? 
4. Tall al-Mudawwar (2077.2193): ummau-

erter Kontrollposten bzw. auch ummauertes 

Gehöft mit Kontrollfunktion? 

5. Abū al-Hilān (2072.1974): befestigte 

(ummauerte) u. landwirtschaftlich ausgerich-

tete Siedlung mit Kontroll- u. Schutzfunkti-
onen? 

Kein Fortbestand: 

Ḫirbat Ṣōfara (2087.1913): Dorf/Gehöft 

Fortbestand 

a) aus dem Bereich der `Zhor´: 

Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Kontroll-

posten unweit einer Jordanfurt? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Tall al-Arba‛īn (2055.2140), 

2. Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970) u.  
3. Tall Abū Daḥnūn (2062.1914): evtl. 

Dörfer/Gehöfte mit Kontroll- u. Schutzfunk-

tion 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

1. Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): jetzt 
Kontrollstation bzw. Gehöft mit Kontroll-

funktionen? (Aufwertung); 

2. evtl. ‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): evtl. 
weiterhin Dorf/Gehöft/Kontrollposten 

3. Tall Abū ʿAllūba (2060.2034) weiterhin 

Dorf/Gehöft/Kontrollposten 

Neu: 

1. N.N. (2067.2002): Dorf/Gehöft? 

2. evtl. Ḫirbat al-Marqa‛a (2073.2125): EZ 
2c-Dorf/Gehöft? 

Kein Fortbestand: 

1. Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): 

völliger Siedlungshiatus (Abwer-
tung) 

2. Tall al-Murazza Süd 

(2047.2013): Dorf 

Fortbestand aus dem Bereich 

der `Zhor´: 

1. Tall Abū Qaml (2047.2217): 
evtl. EZ 2c-Kontrollstation an 

wichtigen Verkehrswegen bzw. 

nur Lageplatz/Dorf 
2. Tall Zōr al-Maqbara 
(2030.1920): weiterhin Kontroll-
station an einer Jordanfurt bzw. 

agro-pastoral ausgerichtetes Dorf 

Neu: 

Tall aṣ-Ṣawwān (2048.2222): 

evtl. EZ 2c Kontrollstation an 

wichtigen Verkehrswegen bzw. 
nur Lagerplatz/Dorf. 

Fortbestand aus dem Bereich 

der `Ghor´: 

1. evtl. N.N. (2068.2083): 

Dorf/Rastplatz/Nutzfläche?  

2. evtl. Subēra N (2046.1893): 
agro-pastoral ausgerichtetes Dorf. 

Neu: 

1. Evtl. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān 
(2051.2227): EZ 2c-

Lagerplatz/Dorf? 

Fortbestand aus dem Bereich 

des Vorgebirges: 

1. evtl. Tall ar-Rayy Süd 

(2079.2239), 
2. Tall al-Quṣēba (2075.2180), 

3. evtl. N.N. (2083.2160), 

4. evtl. N.N. (2086.2160),  
5. Tall ar-Rufēf/Tall al-ʿĀsiya 

(2080.2125), 

6. Huǧēǧa (2074.1938) u.  
7. Tall Hunēda (2074.1937): 

zumeist eher kleine, höher gele-

gene u. agro-pastoral ausgerichte-
te Dörfer (mit Schutz- u. Kont-

rollfunktionen). Letzteres, d.h. 

eine Kontrollfunktion ist v.a. für 

(2074.1938), Huǧēǧa u. Tall 

Hunēda (2074.1937) denkbar, für 

die evtl. auch eine Einstufung als 
Gehöfte in Frage kommt. 

Neu: 

1. Tall ar-Rayy Nord (2081.2241) 
2. Ḫirbat Ma‛ād (2077.2236): 

Dörfer (Gehöfte) mit Kontroll-

funktion? 

3. Maḥrūqat (2060.1999): kl. 

Dorf? 

Südl. Fortbestand: Fortbestand: Kein Fortbestand: 
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 Bedeutende Siedlungen. Rel. bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Bereich a) aus dem Bereich der `Katara´: 

1. Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): u.a. mit 

zwei städtischen Phasen im 8. Jh. v.Chr. 

(jeweiliger Schwerpunkt: Textilherstellung). 
Eine letzte Aufwertung erfährt die Ortslage 

im 6.-4. Jh. v.Chr.), und zwar dadurch, dass 

sie in dieser Zeit als eine Residenz (bzw. als 
ein regionales Zentrum) fungiert. 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Der Haupttall des Tall al-Mazār 
(2074.1810) mit Tall al-Ġazāla (2076.1812) 

als Satellit: 

a) im 8. Jh. v.Chr. als administratives Zent-
rum,  

b) im 7. Jh. v.Chr. als eine aus div. Gebäu-

den/Räumen bestehende Wohnsiedlung, 
c) im 7.-6. Jh. v.Chr. als ammonitisches 

`Palastfort´ u. schließlich  

d) im 6.-5. Jh. v.Chr. als ammoniti-
sche/persische Soldatensiedlung. 

Hügel A bei Tall al-Mazār: Bis zum Ende 

des 10. Jh.s v.Chr. (EZ 2a) offenes Hofhei-
ligtum (Yassine) bzw. eher Hofraumgebäu-

de/Gehöft mit Kultobjekten (Steen). Nach 

einer Siedlungsunterbrechung von 400 
Jahren kommt es im späten 6.-5. Jh. v.Chr. 

zu einer erneuten Nutzung des Hügels A; 

diesmal allerdings als ein Friedhof (zu der zu 
dieser Zeit auf dem Haupttall befindlichen 

Soldatensiedlung). 

2. Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) mit Tall 
Qaʿdān Nord (2091.1787) als Satellit: zu-

mindest zeitweilig (z.B. im 10., 8. u. 7. Jh. 

v.Chr.) ummauerte/befestigte Siedlung mit 
unterschiedlichen Funktionen 

3./4. Tulūl Umm Ḥammād 

(2055.1730/2053.1724) u. insbesondere Tall 

Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730): seit 

EZ 2a definitiv befestigtes/ummauertes 

Gehöft (Aufwertung?) 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

1. Tall al-Qōs (2087.1834): befestigtes/um-

mauertes Gehöft mit Kontroll- u. Schutz-
funktionen? 

2. Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Erfährt 

in der EZ 2 von ca. 930-750 v.Chr. eine 
Abwertung als häuslich agro-pastoral ausge-

richtete Siedlung, dafür aber eine enorme 

Aufwertung als (saisonal genutztes) Eisen-
produktionszentrum. Ab 750 v.Chr. wurde 

der Tall wieder als Wohnsiedlung genutzt, 
und zwar mit einer handwerklichen u. agro-

pastoralen Ausrichtung. 

 

Fraglicher Fortbestand: 

aus dem Bereich der `Ghor´: Tall al-

Qalāya (2066.1863): kl. befestigte Anlage 
mit Kontrollfunktion? 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

Tall Abū Fašš (2040.1870): Dorf/Gehöft 

bzw. auch Kontrollposten? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Tall al-Karīma (2064.1865), 

2. Tall ʿAdlīya (2081.1803), 

3. Tall al-Ḫiṣāṣ (2061.1778) u. 
4. Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba (2086.1758): 

Dörfer/Gehöfte? 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

Tall ʿAmmatā (2085.1829): z.T. auch 

handwerklich/industriell genutzte Wohnsied-

lung? Wahrscheinlich mehrfach wechselnde 
Funktionen (ähnlich wie bei Dēr ʿAllā etc.). 

Konkrete Aussagen waren zuletzt noch nicht 

möglich (Aufwertung!). 

1. Karīma N (2070.1863) u.  

2. Tall al-Muġannī (2120.1785): 

agro-pastoral ausgerichtete Dör-

fer? 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Kata-

ra´: 

Tall al-Ḫarāba (2049.1823) 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Ḫirbat Buwēb (2058.1828) 
2. Tall ar-Rabīʾ (2063.1777) 

3. Tall ‛Āsiya (2071.1752) 

4. Tall al-Bašīr (2072.1752) 
5. Tall Zakarī (2069.1744) 

6. Tall Rikābī (2076.1753) 

c) aus dem Bereich des Vorge-

birges: 

unter Vorbehalt Tall Abū Zīgān 

(2108.1773) 

Alle Orte: dauerhaft besiedelte u. 

agro-pastoral ausgerichtete Dör-

fer (Gehöfte)? 

Neu: 

aus dem Bereich der `Ghor´: 
1. Tall Abū ʿUbēda (2085.1816): 
EZ 2-Dorf? 

2. Tall al-‛Arqādat (2053.1758): 

EZ 2c-Dorf? 
3. Ḥaḍramī (2088.1756): Dorf 

(Gehöft)? 

Nördl. Ad-

schlunausl

äufer (inkl. 

Irbid-

Ramṯā-

Ebene) 

   

Jar-

muk/Wādī 

aš-Šallāla 

Fortbestand: 

1. evtl. al-Bēdar (2379.2364)?: weiterhin 

landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt mit 
Kontrollfunktion? (allerdings nur wenig EZ-

Keramik: Abwertung?) 

2. Ruǧm al-Ad‛am (2288.2329): (weiterhin) 
kl. Stadt mit Kontroll- u. Schutzfunktion? 

3. Quwēlibī/Abila (2318.2322): befestig-

te/ummauerte Siedlung (Stadt) inkl. Grä-
bern? (Aufwertung!) 

Kein Fortbestand: 

1. Ḫirbat al-‛Adasīya (2378.2353) u. 

2. Ḫirbat ‛Ain Ġazāl (2338.2314): als Dör-
fer/Gehöfte? 

3. Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta (2392.2223): 

Wachturm/kl. Fort (Kontroll- u. Schutzfunk-
tion) 

Fortbestand: 

1. Tall Qurṣ (2309.2371): evtl. Kontroll-

Kein Fortbestand: 

1. Ḫirbat Māǧid (2385.2294): 

Dorf/Nutzfläche? 

2. Saḥam (2231.2339): Grabstätte 

Fortbestand: 

1. Tall Ğūwār (2315.2340): kl. 
Wachtposten? 

2. Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): 

in EZ 2a/b mit völligem Bedeu-
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 Bedeutende Siedlungen. Rel. bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

4. Šaǧarat al-Fuqēra (2348.2318): (weiter-

hin) kl. Stadt mit starker Kontroll- u. Schutz-

funktion? 

5. Ḫirbat al-Bayyāḍ (2269.2305): (weiter-
hin) Stadt mit Kontroll- u. Schutzfunktion? 

6. al-Kōm (2355.2273): weiterhin landwirt-

schaftlich ausgerichtete Stadt mit Kontroll-
funktion? auch (viel) EZ 2-Keramik 

7. Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): weiterhin 

stark befestigte Stadt? 

Neu: 

Tall Ḥilya (2279.2369): befestigte Kontroll-

station mit Wohnfunktionen? 

punkt zur Kontrolle einer Furt im Jarmuk-

/Wādī aš-Šallāla-Bereich 

2. al-Mardāšīya (2349.2369): unter Vorbe-

halt auch noch in der EZ 2 Ge-
höft/Wegestation mit Kontrollfunktion? 

3. Ḫirbat al Muġayyir aš-Šarqī (2400.2246): 

Wachturm/kl. Fort? (Kontroll- u. Schutz-
funktion) 

4. Tall al-Muġayyir (2379.2239): Ge-

höft/Wegestation/Karawanserei? 

Neu: 

1. Ḫirbat aṭ-Ṭabaq
 
(2098.2283) u. 

2. aṭ-Ṭurra (2431.2275): Gehöfte (mit gewis-
sen Kontrollfunktionen)? 

tungsverlust (Siedlungshiatus); in 

EZ 2c u.a. auch als Dreschplatz 

und zur Vorratshaltung genutzt 

(starke Abwertung) 

Neu: 

al-Maṣātib
 
(2372.2357): evtl. 

Lagerplatz u./o. auch Nutzfläche? 

Wādī al-

ʿArab/Wādī 

az-Zaḥar 

Kein Fortbestand: 

Ḫirbat as-Samōqa
 
(2266.2224): befestig-

tes/ummauertes Gehöft/kl. Stadt mit land-
wirtschaftlicher Ausrichtung? 

Fortbestand: 

1. Tall Raʾan/al-Kanīsa (2191.2271): weiter-
hin landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt? 

2. Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): weiterhin 

Stadt mit Kontrollfunktion 

3. Tall Zirā‛a
 
(2119.2252): weiter-

hin/erstmalig wieder Stadt (allerdings mit 
diversen Umbauten in der EZ 2b); zzgl. einer 

evtl. bereits in der EZ 1 gegründeten Unter-

stadt (2118.2252). Eine architektonische 
Besiedlung über das Ende des 8. Jh.s v.Chr. 

hinaus, ist bislang nicht bezeugt. 

4. Tall Qāq/Ḫirbat Band (2125.2235): viel 
EZ 2; weiterhin (landwirtschaftlich ausge-

richtete) Stadt mit Kontroll- u. Schutzfunkti-

on 

5. Kōm Samā
 
(2276.2276) jetzt neu mit 

Samā (2274.2270) als Tochtersiedlung, 

6. Ḫirbat Umm al-Ġizlān (2168.2225), 
7. Tall Abū-d-Dardāʾ (2248.2219) u. 

8. Ğiǧǧīn (2226.2214): weiterhin kleine 

(befestigte/ummauerte) Gehöfte (Städte) mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen; dabei Ğiǧǧīn 

evtl. mit Ğiǧǧīn (N.W). als Nutzfläche sowie 

unter großem Vorbehalt auch 

9. Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): kl. 

landwirtschaftlich ausgerichtete 

Stadt/befestigtes Gehöft mit Kontroll- u. 
Schutzfunktion? 

Kein Fortbestand: 

1. Ḫirbat Idʿān (2193.2275) 

2. Ḫirbat al-Quṣēr Fō`ara (2230.2259): 
Dörfer/Gehöfte? 

3. Ḫirbat Dābūliya (2285.2229): 

Dorf/Gehöft/Unterstadt oder ansonsten auch 

reine Nutzfläche 

Fortbestand: 

1. al-Faḫḫāt (2131.2280): kl. Kontrollstati-
on? 

2. Ruǧm al-‛Āzar (2215.2255): Dorf/Gehöft 
(mit gewissen Kontroll- u. Schutzfunktio-

nen?) 

3. Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (2215.2233): Kont-
rollposten bzw. auch Gehöft mit ausgespro-

chen starker Kontroll- u. Schutzfunktion? 

4. evtl. Ğamultā (2206.2207): Gehöft 

Neu: 

1. Umm Qēs/Gadara (2140.2290): EZ 2c-

Dorf/Gehöft oder Kontrollstation? 

2. Ḥawar (2221.2232): Dorf/Gehöft? 

Kein Fortbestand: 

Ḫirbat Sarīs
 
(2285.2216): reine 

Nutzfläche? 

Fortbestand: 

1. Is‛ara (2207.2260), 

2. Fō‛ara
 
(2222.2248),  

3. Tuqbul (2266.2235), 

4. Mušērifa (2122.2218),  

5. Umm Ḥannā (2216.2193) u. 
6. Mandaḥ

 
(2132.2178): agro-

pastoral ausgerichtete Dörfer 
(Gehöfte), landwirtschaftliche 

Nutzflächen u./o. auch Aussichts-

plätze sowie außerdem: 
7. evtl. Kafr Raḥtā (2213.2221), 

8. evtl. al-Kanīsa (ca. 219.219?), 

9. evtl. Ğumḥā (2233.2179) u.  
10. evtl. Kafr ‛Ain (2216.2173): 

(temporär genutzte) Wohn-, 

Arbeits- u. Aussichtsplätze; z.T. 
mit Zisternen, Höhlen u./o. 

Steinbrüchen im näheren Umfeld 

Wādī aṭ-

Ṭayyiba/ 

Wādī 
Ziqlāb 

Fortbestand: 

1. Ṣībyā (2150.2150): befestigte agro-

pastoral ausgerichtete Ortschaft (inkl. Kont-
roll- u. Schutzfunktion) 

2. Tall Abū al-Fuḫḫār(2112.2141): kl., 
wahrscheinlich komplett ummauerte u. agro-

pastoral ausgerichtete Stadt 

Kein Fortbestand: 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105) u. 

N.N. (2179.2100): kreisrunde EZ 1b-Türme 
mit multifunktionaler Nutzung (inkl. Aufbe-

wahrungs-, Kontroll- u. Schutzfunktion) 

Fortbestand: 

1. Ruḫēm (2125.2151): größeres agro-

pastoral ausgerichtetes Dorf mit gewissen 
Kontrollfunktion über einen tiefer verlaufen-

den Verkehrsweg? 

2. Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): weiterhin 
Gehöft (bzw. sogar kl. Stadt) mit Kontroll-

funktion? 

3. evtl. N.N. (2135.2150): Dorf/Gehöft? 

Neu: 

1. Ḫirbat as-Surēǧ (2108.2166) u. 

2. Ğinnīn (2164.2140): Dörfer/Gehöfte mit 
Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Fortbestand: 

1. Manāḫ (2111.2158)? 

2. N.N. (2121.2158)?, 
3. N.N. (2154.2152)?, 

4. N.N. (2138.2151), 
5. N.N. (2115.2149)?, 

6. N.N. (2142.2148)?, 

7. Basatīn (2111.2137)?, 
8. N.N. (2173.2128)? sowie 

9. N.N. (2136.2158): Lagerplätze, 

kl. Dörfer oder auch reine Nutz-
flächen. 

Evtl. fortbestanden haben auch: 

10. N.N. (2091.2154)?, 
11. N.N (2138.2153)?, 

12. N.N. (2119.2148)? u.  

13. N.N. (2116.2146)?: (temporär 
genutzte) Wohn-, Arbeits- u. 

Aussichtsplätze?; im Einzelnen 

sind keine genauen Einstufungen 
möglich. 

Nördl. 

Randbe-

reich des 
nördl. 

Fortbestand: 

1. Tall aš-Ši‛r (2255.2184): rel. große 

landwirtschaftlich ausgerichtete Tochter-
Stadt Irbids (mit Kontroll- u. Schutzfunkti-

Kein Fortbestand?: 

Ruğm al-Ġurābīyāt (227.213): mind. 

Dorf/Gehöft. 

Fortbestand: 

Ğibātōn (2208.2100): nur rel. 

schwer einzustufen; evtl. agro-
pastoral ausgerichtetes Dorf mit 
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Adschlun-

hochgebir-

ges: Wādī 

az-Zaḥar/ 
Wādī aṭ-

Ṭayyiba/ 

Wādī 
Ziqlāb/hohe 

Lagen 

on) sowie 

1. Tall Kafr Yūbā/Tall az-Zētūn/Tall Ḫaṭṭ 
(2258.2162) + evtl. al-Qaṯ‛āim/Rağğāla 

(225.216?) als Satellit 
2. Ẓahrat Ṣōqa‛a (2236.2150),  

3. Tall aš-Šiqāq (2252.2147), 

4. Kōm Nāṭifa (2280.2137), 
5. Ḥām (2266.2134), 
6. Tall Bēt Yāfā (2248.2126) inkl. N.W. Bēt 

Yāfā?, 

7. Tall ‛Ayāta (2248.2110) u. 
8. Tall Ğuḥfīya (2275.2110): mit gewisser 

Aufwertung als kl. landwirtschaftlich ausge-

richtete Tochterstädte Tall Irbids/Tall al-
Ḥiṣns mit Kontroll- u. Schutzfunktionen 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat ‛Aṣrēn (2212.2172): weiterhin 

zumindest Dorf/Gehöft, aber auf Grundlage 

genauerer Untersuchungen/Ausgrabungen 
evtl. auch kl. landwirtschaftliche Tochter-

stadt Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns (d.h. als eine 

befestigte/ummauerte Siedlung) einzustufen. 

Ebenfalls fortbestanden haben auch: 

1. evtl. Bārsīnā (2229.2155), 

2. al-Ḫulēda (2226.2115) u. 
3. Ḫirbat Huṣēn (2192.2105): wahrscheinlich 

kl., landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, 

Lagerungs-, Verarbeitungs- u. Schutz-) 
Einrichtungen. Darüber hinaus ist auch unter 

dem rel. modernen Kastell Tibna 1,25 km 

südl. von Ḫirbat Huṣēn eine solche Einrich-
tung zu vermuten (vgl. 34 GS). 

Neu: 

1. Qaṣr al-Ġūl
 
(2276.2170): Fort/Wachturm 

(zur Kontrolle eines wichtigen Verkehrs-

wegs in Richtung Irbid-Ramṯā-Ebene) 

2. Ḫirbat al-Buṭm (2277.2169): unter großem 
Vorbehalt Gehöft (mit Kontroll- u. Schutz-

funktionen), zumindest Tochtersiedlung v. 

Irbid. 

gewisser Kontrollfunktion, wobei 

nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass die Ortschaft in der EZ 

2 sogar als ein (befestigtes) 
Gehöft fungierte. 

Irbid-

Ramṯā-

Ebene 

Fortbestand: 

1. Tall Irbid (2298.2184) u. 

2. Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Weiterhin die 
beiden, aufgrund ihrer Größe, Lage und 

potentiellen Funktion, als regionale Zentren 

mit Abstand bedeutendsten Siedlungen 
(Städte) des gesamten Untersuchungsgebie-

tes? Allerdings ist beiden Ortschaften die Art 

u. Weise der (über das Ende des 8. Jh. v.Chr. 
hinausgehenden) Besiedlung unklar, wobei 

jedoch einiges darauf hindeutet, dass beide 

Ortschaften ihre vorherige Funktion als 
regionale Zentren völlig/zum großen Teil 

verloren. 

3. Sāl (2359.2198): weiterhin befestigte u. 

landwirtschaftlich ausgerichtete Tochtersied-

lung Irbids mit der ihm (auch in der EZ 2) 

untergeordneten Ortschaft Ḫirbat al-Bayyāḍa 
(2361.2192) als reine Nutzfläche? 

4. Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116):  

im 10. Jh. v.Chr. befestigte Siedlung mit 
überwiegend häuslichen u. landwirtschaftli-

chen Charakter; 

im 9.-8. Jh. v.Chr. zuerst aramäisches Grenz-
fort, danach bewusst geplante Wohnstadt 

(mit wahrscheinlich unbefestigter Tochter-

siedlung außerhalb der Mauern); Aufwer-
tung! Eine längere/bedeutendere Besiedlung 

über das Ende des 8. Jh.s v.Chr. hinaus, 

konnte nicht nachgewiesen werden. 
5. (unter Vorbehalt auch) ar-Ramṯā 

(2450.2186): in der EZ 2 überaus große u. 

bedeutende Stadt (mit Kontroll- u. Schutz-
funktionen) 

Fortbestand: 

1. Maʾtariḍ aš-Šarqī-Nord (2397.2158): rel. 

großes Dorf 
2. Maʾtariḍ aš-Šarqī-Süd (2399.2155): rel. 

großes Dorf mit einer ca. 35 x 50 m großen 

Gebäudeeinheit (Fort?) 
3. al-Mēdān (2304.2223): evtl. agro-pastoral 

ausgerichtetes Dorf (Gehöft) u./o. auch 

Kontrollpunkt an einem (in Nord-Süd- bzw. 
Süd-Nord-Richtung verlaufenden) Ver-

kehrsweg? 

Fortbestand: 

evtl. Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda 
(2346.2108): kl., unweit von Tall 
al-Ḥiṣn gelegenes, agro-pastoral 

ausgerichtetes Dorf u./o. auch 

landwirtschaftliche Nutzfläche? 

Der Be-

reich des 

Adschlun-

hochgebir-

ges 

   

Nördl. 
Bereich des 

Adschlun-

hochgebir-
ges 

Fortbestand: 

Zambūṭ Mulēk (2299.2054): weiterhin kl. 

befestigte u. landwirtschaftlich ausgerichtete 

Tochterstadt Tall al-Ḥiṣns/Tall Irbids)? 

Kein Fortbestand: 

1. Dēr al-Birak (2297.2040) u.  

2. Ḫirbat Fāra (2283.2029): kl. Gehöfte (mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen) bzw. Toch-
tersiedlungen Tall al-Ḥiṣns.  

 

Südl. 

Randberei-
Fortbestand: 

Die Tulūl aḏ-Ḏahab (inkl. al-Ġarbīya: 

Kein Fortbestand: 

Ḫirbat Umm al-Ğulūd (2246.1891): 
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che des 

Adschlun-

hochgebir-

ges (inkl. 
Wādī az-

Zarqā) 

2149.1771): (Doppelstadt) mit (Kontroll-) u. 

Schutzfunktionen 

Dorf/Gehöft 

Fortbestand: 

1. ‛Illīyāt Qaraqōš (2248.1830), 

2. Ḫirbat al-Kindīya (2319.1798), 
3. Ḫirbat Ḫušēba (2177.1789) u.  

4. Ḫirbat Ruwēsa (2176.1789): (kl.) Dör-

fer/Gehöfte? sowie 

5. Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): rel. großes, 

evtl. mit Turm befestigtes Dorf/Gehöft mit 

starken Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Neu: 

Ḫirbat as-Sūq (2215.1839): bestenfalls 

Dorf/Gehöft.  

Zentraler 
mittlerer 

Bereich des 

Adschlun-
hochgebir-

ges 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat Harqalā (2279.2008): weiterhin 

evtl. befestigte u. landwirtschaftlich genutzte 

Anlage (mit Kontroll- u. Schutzfunktionen) 
2. Ḫirbat al-Muzēbila (2231.1949): weiterhin 

großes Dorf/Gehöft (bzw. Stadt) mit gewis-

sen Kontrollfunktionen 
3. Ẓahr al-Ḫirba (2257.1933): weiterhin 

befestigtes Gehöft? 

  

Westl. 
Randberei-

che des 

Adschlun-
hochgebir-

ges 

Kein Fortbestand: 

Tall Ḫarāba (2140.1834): befestigtes Gehöft 

(kl. Stadt). 

Fortbestand: 

1. Dēr Qēqūb (2115.2087): weiterhin land-

wirtschaftliche Kontroll- u. Schutzeinrich-

tung/Tochterstadt Tall al-Ḥiṣns? 

2. Tall al-Maqlūb (2144.2011) inkl. der in 

der EZ 2 neu gegründeten Tochtersiedlung 

Maqlūb West (2141.2007)?: weiterhin 
häuslich-landwirtschaftlich ausgerichtete 

Stadt (mit Kontroll- u. Schutzfunktionen)?, 

3. Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ (2093.2007) und 

4. Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ (2105.2007): Städte 

(bzw. aṣ-Ṣiqā‛ auch nur befestigtes Gehöft)? 

5. Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967): in EZ 

2a/b erstmalig befestigtes Gehöft/kl. Stadt 

(starke Aufwertung); danach Siedlungsab-

bruch/Siedlungshiatus)? 

Neu: 

1. Ruğm al-Ġuwēṭ (2116.2075): ummauerte 

Kontrollstation bzw. auch ummauertes 
landwirtschaftlich ausgerichtetes Gehöft mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

2. Tall an-Nuhēr (2084.2041): kl. landwirt-
schaftlich ausgerichtete Stadt? 

3. Ḫirbat Isnā (2128.2026): großes landwirt-

schaftlich ausgerichtetes Dorf/Gehöft bzw. 
evtl. auch entsprechend ausgerichtete Stadt 

Kein Fortbestand: 

1. Ḫirbat al-Ḥiṣṣa (2198.2060), 

2. Ḫirbat aṣ-Ṣīr (2143.2053), 

3. Zūbiyā (2224.2046), 
4. Umm Ḥamda (2194.2044), 

5. Ōṣara (2153.1987), 

6. al-Ḫarāba/Raʾs Ḥamīd (2089.1978), 
7. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2176.1944), 

8. Ḫirbat Qidāda (2199.1914), 

9. Ḫirbat ar-Ruwēs (2185.1907), 
10. Ḫirbat Ṣaffīt (2176.1903), 

11. Ḫirbat al-Manṣūra (2155.1901), 

12. Ḫirbat ‛Āmirīya (2172.1886) u. 
13. Sāḫina (2200.1844): Dörfer/Gehöfte 

Fortbestand: 

1. Evtl. Raʾs Birqiš (2185.2057): Kontroll-

posten bzw. ein mit einem Turm befestigtes 

Dorf? sowie:  
2. Ḫirbat Maḥramā (2242.2029), 
3. Ḫirbat al-Bēḍāʾ (2205.2014), 

4. Ḫirbat al-Kēlabān/Rākib (2181.2003), 

5. Ḫirbat al-Muslimānī (2219.2002), 
6. evtl. N.N. (2095.2000), 

7. evtl. N.N. (2099.2000), 

8. evtl. N.N. (2091.1996), 
9. Ḥalāwa (2126.1990), 

10. N.N. (2220.1913), 

11. Ḫirbat al-Mušērifa (2154.1907), 
12. Ḫirbat Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a 
(2228.1903), 
13. Ḫirbat al-Ḥammām (2140.1888), 

14. evtl. Ḫirbat Ṣālūs (2221.1908), 

15. evtl. Ḫirbat al-Ḫaṭīb (2187.1899): eher 
kleinere u. unbefestigte Dörfer/Gehöfte? 

Neu: 

1. Ḫirbat aṭ-Ṭanṭūr (2097.2060): kl. Kont-

roll- u. Schutzeinrichtung (+ Dorf) an einem 

Verkehrsweg? sowie: 

2. Miryamīn (2100.2036), 
3. Ḫirbat ad-Duwēr (2121.2030), 

4. Ḫirbat al-‛Āsif (2191.2008), 

5. Ğubēl (2179.1988), 
6. Nasas (2170.1945) u. 

7. Waḥağğ (2170.1909): Dörfer/Gehöfte; 

dabei Miryamīn (2100.2036) auch mit 
Kontroll- u. Schutzfunktionen? 

Kein Fortbestand: 

1. Ḫinzīra/‛Ašrafīya (2163.2083),  

2. Ḫirbat al-Ğubb (2161.1927): 

Dör-
fer/Nutzflächen(/Aussichtspunkte

)? 

Fortbestand: 

1. Ẓahr al-Badd (2122.2092), 

2. Manwa (2135.2091), 

3. N.N. (2175.2087), 
4. evtl. N.N. (2251.2080), 

5. evtl. Mudawwara (2153.2008), 

6. Ḫirbat az-Zuqēq (2101.2002), 
7. evtl. N.N. (2172.1984), 

8. Hāšimīya/Fāra (2122.1968), 

9. ‛Ain Miḥnā (2207.1968), 

10. N.N. (2150.1905), 

11. ‛Anǧara (2212.1905), 

12. N.N. (2169.1902) u. 
13. Dabbat Kannāš (2176.1889): 

weiterhin Dörfer, Nutzflächen, 

Lagerplätze u./o. auch Aussichts-
punkte? 

Neu: 

1. Ğabal Sardūb 1 (2099.1992), 
2. Ištāfēna (2205.1964), 

3. Kufrinǧā (2165.1896) , 

4. Baṣbūṣ (2132.1890) u.  
5. Tall al-Murabba‛ (2162.1837): 

(Lagerplätze), Nutzflächen u./o. 
auch Dörfer (Gehöfte)? 

Östl. Rand-

bereiche 

des Ad-

Kein Fortbestand: 

Dēr Marwān (2332.1956): kl. befestigtes 
Kein Fortbestand: 

1. evtl. Tall Ṣaḫra (2301.1973), 

2. Ḫirbat Ḥaṭṭīn (2329.1949), 

Fortbestand: 

1. Ẓahr al-Madīna (2275.1918): 

landwirtschaftliche Nutzfläche 
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schlunhoch

gebirges 

Gehöft? 

Fortbestand: 

1. Minṭār Zabda (2348.2063), 

2. Minṭār Yarīn (2328.2054) u. 
3. Ḫirbat al-Kibda (2349.1917): kl. befestig-

te Gehöfte (dabei Minṭār Zabda u. Minṭār 

Yarīn als Tochtersiedlungen Tall al-Ḥiṣns)? 

3. Ḫirbat ‛Aṣfūr (2335.1930), 

4. Sūf (2293.1912), 

5. evtl. Ḫirbat al-Ḥēmar/Sākib (2263.1884) 

u. 
6. Ḫirbat Umm Ğōza (2253.1863): Dör-

fer/Gehöfte? 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat Ya‛mūn (2360.2005): zunächst 

weiterhin Dorf/Gehöft (EZ 2a-b), danach 

(zumindest z.T.) befestigter Kontroll- u. 
Handelsposten (EZ 2c) sowie  

2. Ḫirbat al-Buḥēra (2350.1944), 

3. Tall Marqab al-‛Anz (2335.1942), 
4. Ruǧm al-Kōm (2343.1931), 

5. Ḫirbat Abū-l-‛Aṣāfīr (2322.1904) u. 

6. Ğaraš (2347.1876) mit Aufwertung 
ebenfalls Dörfer/Gehöfte (dabei ‛Aṣāfīr evtl. 

zusätzlich mit einem Turm befestigt) 

2. evt. Muqbila (2318.1918): 

weiterhin Nutzflä-

che/Lagerplatz/Zeltdorf 

3. evtl. Muqbila West 
(2310.1918): weiterhin Grab 

4. Rēmūn (2279.1878): weiterhin 

Dorf (Gehöft?) 

Bereich des 

östl. an das 

eigentliche 

Adschlun-

hochgebir-
ge angren-

zenden 
Gebirges 

Fortbestand: 

1. Tall Qafqafā (2386.1954) u. 

2. Raʾs Abū ‛Iyād (2433.1946): weiterhin 

(kl.) befestigte Gehöfte mit Kontroll- u. 

Schutzfunktionen? 

3. Tall Duq Mūsā (2423.1901) u. 

4. evtl. Tall Ḥuwēšān (2392.1898): zwei 
Städte (dabei zumindest Ḥuwēšān auch mit 

Kontrollfunktion)? 

5. Raʾs al-Kuwēm (2306.1839): viel EZ 2; 
landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt (mit 

Kontroll- u. Schutzfunktion)? 

6. Tall Faqqās (2358.1804): kl., rel. stark 
befestigte u. landwirtschaftlich ausgerichtete 

Kontroll- u. Schutzstation? 

Kein Fortbestand: 

1. al-Ḥūṭa (2367.1913): (teilweise befestig-

tes) Gehöft mit Kontroll- u. Schutzfunktion 

oder nur z.T. befestigte Kontrollstation? 

2. Ḫirbat al-Qunayya Süd (2440.1818): kl. 
Dorf/Gehöft, kl. Kontrollposten oder nur 

Rastplatz? 

Fortbestand: 

1. Ḫirbat Umm al-Ābār aš-Šarqīya 

(2399.2089): Dorf/Gehöft? 

2. Ruǧm al-Qarānī (2401.1847): kl., mit 

Turm befestigte Kontroll- u. Schutzstation 

im landwirtschaftlich genutzten Umfeld? 

3. Tall Burērīḍ (2363.1827): mit Turm 

befestigte Kontrollstation? 

4. Tall al-Murāmiḥ (2424.1796) u. 
5. Tall Ğin‛āba (2384.1775): weiterhin 

größere Dörfer/Gehöfte mit Kontroll- u. 

Schutzfunktionen? sowie unter großem 
Vorbehalt: 

6. Ḫirbat Ḫālid (2344.1857), 

7. Ḫirbat Manṣūb (2374.1832) u. 

8. Tall al-Muġannīya (2445.1791): größere 

Dörfer/Gehöfte (bzw. sogar größere Städte)?  

Kein Fortbestand: 

Ḫirbat Umm al-Ābār al-Ġarbīya 
(2395.2091): Dorf bzw. auch 

reine Nutzfläche? 

Fortbestand?: 

1. evtl. Ḫirbat al-Maṭawī 
(2426.1920): Dorf (Gehöft) inkl. 
Nutzfläche? 

2. evtl. Umm Buṭēma 
(2402.1907): größerer Rast- u. 
Lagerplatz, größeres Dorf u./o. 

auch Nutzfläche? 

3. evtl. ar-Riyāša/Ḫirbat al-
Mušattā (2375.1838): 

Dorf/Rastplatz/Nutzfläche? 

4. evtl. N.N. (2350.1858): hier 
aufgrund unklarer Angaben 

überhaupt keine genauere Einstu-

fung möglich. 

Der westl. 

Bereich 

der nord-

jordani-

schen 

Steppe 

Neu: 

1. al-Ḫanāṣirī (2488.2003): landwirtschaft-
lich ausgerichtete, wahrscheinlich bereits in 

der EZ 2 ummauerte Siedlung, der mögli-

cherweise die Funktion eines regionalen 
Zentrums zukam. 

2. Aidūn (2616.1907): kl., landwirtschaftlich 

(u. auf den Handel?) ausgerichtete Wohn-
siedlung (Stadt) mit Kontroll- u. Schutzfunk-

tionen? 

Kein Fortbestand: 

an-Nimra (2480.1725): agro-pastoral ausge-
richtetes Dorf/Gehöft 

Fortbestand: 

1. Tall Fā‛/Fā‛I (2518.2037): weiter-
hin/erstmalig Dorf/Gehöft bzw. auch Kara-

wanserei (mit Kontroll- u. Schutzfunktio-

nen); lediglich mit noch stärkeren Nutzung 
als in der EZ 1? 

2. Riḥāb (2532.1927): in EZ 2a/b zusätzlich 
mit Türmen gesichertes Dorf mit Kontroll- u. 

Schutzfunktionen? (Aufwertung) 

3. Tall al-‛Ain (2499.1861): weiterhin land-
wirtschaftlich ausgerichtetes Gehöft sowie 

auch in kultischer Hinsicht bedeutsamer Ort? 

4. Ḫirbat Wad‛a (2495.1738) u. 
5. evtl. Ḫirbat as-Samrā’ (2599.1768): 

weiterhin kl. Dörfer/Gehöfte? 

Neu: 

al-Fidēn (2634.1948): Auf Grundlage 

vorliegender Informationen schwer einzustu-

fen, wobei evtl. von einem Gehöft/eine 
Karawanserei (mit Schutz- u. Kontrollfunk-

tionen) u. einer (unbefestigten) Wohnsied-

lung ausgegangen werden kann. In jüngerer 
Zeit wurden bei al-Fidēn (2634.1948) außer-

dem ein eisenzeitlicher Brennofen u. eine 

eisenzeitliche Schlackenhalde nachgewiesen. 

Fortbestand: 

Tall Mabrūm Šarqī (2537.2069): 
weiterhin Lagerplatz bzw. evtl. 

auch kl., agro-pastoral ausgerich-

tetes u. nur saisonal genutztes 
Dorf (lediglich mit etwas stärke-

ren Nutzung als in EZ 1)? 

Neu: 

1. Mafraq/al-Fidēn (2640.1947): 

EZ (1) bzw. EZ 2a-Grab sowie: 
2. evtl. al-Burēqa (2466.2060), 

3. Fā‛II, 

4. evtl. Dēr Warāq (2485.1976), 
5. al-Buwēḍa (2492.1950): evtl. 

al-Ḫanāṣirī (2488.2003) unterge-

ordnete Dörfer inkl. einer wahr-
scheinlich nur saisonal sesshaften 

(u. natürliche Höhlen als Wohn-, 

Lager- u. Arbeitsräume nutzen-
den) Bevölkerung. 
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Erläuterungen zu Tab. 11 (Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungs-

gebietes nachgewiesenen EZ 2-Siedlungen) 

 

Zur funktionalen Einstufung der im nördlichen Bereich der nordjordanischen Jordan-

transformzone zu verortenden EZ 2-Ortschaften 
 

Ḫirbat Šēḫ Muḥammad (2047.2118): Größe: 60 x 12 m; im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb, 

im Grenzbereich `Katara-Zhor´ gelegen; viel? EZ 2; im Altertum evtl. mit einer Mauer umgeben; andere Architek-

turreste – wahrscheinlich letzter Kontrollpunkt vor dem Übergang über Jordan in Richtung Bēsān. 

Tall Abū l-ʿAqārib (2057.1930): Ein ca. 65 x 45 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā 

in der `Ghor´ gelegener Tall; gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes; viel EZ 2 (mehr als EZ 1); diverse 

Architekturreste (inkl. Ummauerung und Turm); nicht genau datierter Turm. Evtl. als ein befestigtes Gehöft mit 

Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): Ausgrabungsergebnisse: 

1. EZ 2a (1000-900 v.Chr.): Evtl. von einer stärkeren Führungselite regiert, erreicht Pella einen gewissen Wohlstand 

– gegen Ende des 10. Jh.s v.Chr. kommt es zu einer kriegsbedingten Zerstörungen der Siedlung. 

2. EZ 2b (900-733 v.Chr.): Trotz der Kriegseinwirkungen kommt es weder zu einem Siedlungsabbruch noch zu 

einer Abnahme des Wohlstandes der Bevölkerung, stattdessen werden umfangreiche Wiederauf- und Umbaubau-

maßnahmen durchgeführt. 

3. EZ 2b-c/PZ (800-322 v.Chr.): Nach dem schweren Erdbeben von 800 v.Chr. folgt eine Phase der Rezession bzw. 

auch der völligen Aufgabe der Siedlung. 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Ausgrabungsergebnisse: EZ 2b-c-Phasen (900-700 v.Chr.
 
bzw. 700-550 v.Chr.): Abū 

Ḫaraz als eine (kleine) Festungsstadt (Zitadelle). 

Tall al-Maqbara (2057.2007): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: EZ 2a-c: Maqbara als eine (evtl. erstmalig bzw. 

immer noch) befestigte Tochtersiedlung von Tall Abū Ḫaraz. 

Tall as-Sāḫina (2079.2219): Unweit zweier bedeutender Verkehrswege, und zwar zum einen der West-

Ostverbindung (Wādī al Bīra-Wādī al-ʿArab) und zum anderen der Nord-Südverbindung (Jordantal), in den Berg-

hängen gelegen; EZ 2-Keramik und eine bislang nicht (genau) datierte Ummauerung sowie andere bislang nicht 

datierte Architekturreste. Aufgrund ihrer Lage könnte es sich bei dieser Ortschaft z.B. um eine Stadt mit Kontroll- 

und Schutzfunktion gehandelt haben. Außerdem kommt eine landwirtschaftliche Ausrichtung in Frage. 

Tall al-Mudawwar (2077.2193): Ein ca. 85 x 90 m großer, 4 km südöstlich von Tall Abū Qaml, zwischen dem 

Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba in der Nähe der Berghänge gelegener Tall; gute Übersicht über die Umge-

bung; viel EZ 2; nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung). Evtl. als ein befestigter Kontrollposten (an 

diversen Verkehrswegen) bzw. auch als befestigtes Gehöft mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Abū al-Hilān (2072.1974): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einer Waditerrasse gelegen; 

viel EZ 2; nicht datierte Architekturreste (wahrscheinlich mit Befestigung). Evtl. als eine befestigte (ummauerte) 

und landwirtschaftlich ausgerichtete Ortschaft mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer natürlichen 

Erhebung in der `Zhor´ gelegen; EZ 2; nicht genau datierte Architekturreste. Insgesamt als ein relativ bedeutender 

Kontrollposten unweit einer Jordanfurt einzustufen. 

Tall al-Arba‛īn (2055.2140): Ein 15 m hoher und ca. 250 x 140 m großer, im unteren Einzugsbereich des Wādī 

Ziqlāb in der `Ghor´ gelegener Tall (höchster Punkt der Umgebung). Der jüngste Survey von Len-

zen/Kareem/Thorpe (1987), 316 (Site F und G) legt nahe, dass in der EZ nur der westliche und der nördliche Teil 

des Talls bewohnt waren; viel? EZ 2. Evtl. als größeres Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ 

gelegen; viel EZ 2; nicht genauer datierte Architekturreste. Gemäß Glueck stammt die eisenzeitliche Keramik v.a. 

aus der Umgebung eines evtl. eisenzeitlichen Wachturms. Evtl. als Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion 

einzustufen. 

Tall Abū Daḥnūn (2062.1914): Eine am Scheitel ca. 40 x 35 m große, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī 

Kufrinǧā im östlichen Bereich der `Ghor´ (auf einem hohen, z.T. terrassierten Hügel) gelegene Siedlungsstätte; EZ 2 

(wahrscheinlich mehr als EZ 1); diverse genau datierte Architekturreste inkl. denen eines 20 m
2 

großen Turms (mit 

ca. 1.20 m starken Mauern) und eines Glacis unterhalb des Turms (Reste sind noch zu sehen). Insgesamt als 

Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Šūna aš-Šimālīya (2075.2241): Ausgrabungsergebnisse: EZ 2-Keramik inkl. einer architektonischen Besiedlung; 

mögliche Funktionen: Kontroll- und Schutzfunktionen in Bezug auf den direkten Zugang zum Wādī al-ʿArab?; 

landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes? Insgesamt jetzt als Kontrollstation bzw. als Gehöft mit Kontrollfunktio-

nen einzustufen (Aufwertung). 

‛Irāq ar-Rašdān (2071.2141): Im unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb, auf einem hohen 

Sporn des Vorgebirges gelegen; EZ-Keramik; nicht wirklich genau datierte Architekturreste und eine nicht genau 

datierte Zisterne. Aufgrund seiner Lage evtl. als Dorf/Gehöft/Kontrollposten einzustufen, und zwar mit Kontroll-
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funktion über den unteren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb und damit letztendlich auch über den 

von Westen durch die Bucht von Bet-Schean kommenden und durch das Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb sowie das 

Wādī az-Zaḥar weiter nach Osten verlaufenden West-Ost-Verkehr. 

Tall Abū ʿAllūba (2060.2034): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī und 

dem Wādī al-Yābis in der Nähe der Berghänge gelegen; gute Übersicht über die Umgebung; EZ 2; nicht datierte 

Architekturreste und Höhlen. Insgesamt betrachtet als Dorf/Gehöft bzw. aufgrund seiner erhöhten Lage auch als 

Kontrollposten einzustufen. 

N.N. (2067.2002): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis, südöstlich von Tall Abū Ḫaraz, auf einem hohen 

Hügel des Vorgebirges gelegen; EZ 2; nicht datierte Architekturreste; Zisterne. Insgesamt evtl. als Dorf/Gehöft 

einzustufen. 

Ḫirbat al-Marqa‛a (2073.2125): Im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb, westlich von Tall ar-

Rufēf, in der Nähe der Berghänge gelegen; wenig EZ 2c; nicht datierte Architekturreste. Insgesamt bestenfalls als 

Dorf/Gehöft einzustufen. 

Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): Ausgrabungsergebnisse: Keine EZ 2-Besiedlung/Nutzung nachgewiesen (Abwer-

tung). 

Tall al-Murazza Süd (2047.2013): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in der `Ghor´ gelegen; 

EZ 1; keine EZ 2-Keramik. 

Tall Abū Qaml (2047.2217): Südlich von Tall aṣ-Ṣawwān, in der `Zhor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī 

al-ʿArab); EZ 2c. Evtl. als Kontrollstation bzw. auch nur als Dorf/Lagerplatz einzustufen. 

Tall Zōr al-Maqbara (2030.1920): Ein 35 x 10 m großer, zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im 

Bereich der `Zhor´ gelegener Tall; von der `Katara´ kommendes Quellwasser zur Wasserversorgung; nur wenig 

kultivierbares Land im Umfeld; einige EZ 2. Evtl. als Kontrollstation an einer Jordanfurt (Maḫādat al-Maqbara) 

bzw. auch nur als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufen, vgl. Glueck (1951), 284. 

Tall aṣ-Ṣawwān (2048.2222): Südwestlich von Ḫirbat aṣ-Ṣawwān, auf einem kleinen Hügel in der `Zhor´ gelegen 

(unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); EZ 2c-Keramik, keine sichtbaren Architekturreste. Evtl. als EZ 2c 

Kontrollstation an wichtigen Verkehrswegen bzw. auch nur als Lagerplatz/Dorf einzustufen. 

N.N. (2068.2083): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-Mōz in der 

`Ghor´ gelegen; eisenzeitlicher Scherbenbelag. Evtl. als Dorf, Rastplatz oder auch als Nutzfläche einzustufen. 

Subēra N (2046.1893): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ gelegen; EZ. 

Evtl. ebenfalls als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf einzustufen. 

Evtl. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2051.2227): In der `Ghor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); evtl. 

wenig EZ 2/PZ. Evtl. als Lagerplatz/Dorf einzustufen. 

Tall ar-Rayy Süd (2079.2239): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); 

wenig EZ; keine Architekturreste (+ keine Ummauerung/Befestigung). Insgesamt als Dorf einzustufen. 

Tall al-Quṣēba (2075.2180): Kleiner, zwischen dem Wādī al-ʿArab und dem Wādī aṭ-Ṭayyiba in den Berghängen 

gelegener Siedlungsplatz; viel EZ 2 (mehr als EZ 1); keine (sichtbare) Befestigung. Insgesamt als Dorf einzustufen 

(gewisse Aufwertung, da mehr EZ 2 als EZ 1-Keramik gefunden wurde). 

Tall ar-Rufēf/Tall al-ʿĀsiya (2080.2125): Im südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb in den Berghängen gele-

gen; viel EZ 1. Evtl. als Dorf/Kontrollposten an wichtigem Verkehrsweg einzustufen. 

Huǧēǧa (2074.1938): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einem sehr hohen Gipfel des Vor-

gebirges gelegen; Wasserversorgung durch eine starke Quelle sichergestellt; landwirtschaftlich genutzte Terrasse; 

hervorragende Fernsicht; EZ 2. Wahrscheinlich als ein agro-pastoral ausgerichtetes Dorf (Gehöft) mit Kontrollfunk-

tion einzustufen. 

Tall Hunēda (2074.1937): Zwischen dem Wādī al-Yābis und dem Wādī Kufrinǧā auf einer fast komplett isolierten 

Erhebung des Vorgebirges gelegen (direkt bei Huǧēǧa); gute Fernsicht. EZ 2. Wahrscheinlich als ein agro-pastoral 

ausgerichtetes Dorf (Gehöft) mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Tall ar-Rayy Nord (2081.2241): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); 

wenig EZ 2; keine sichtbaren Architekturreste. Als Dorf (Gehöft) mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Ḫirbat Ma‛ād (2077.2236): In der Nähe der Berghänge gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); EZ 2. 

Insgesamt ebenfalls als Dorf (Gehöft) mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Maḥrūqat (2060.1999): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer Waditerrasse gelegen (Vorgebir-

ge); EZ 2 (evtl. bereits EZ 1); keine Architekturreste. Insgesamt evtl. als Dorf einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im südlichen Bereich der nordjordanischen Jordantrans-

formzone zu verortenden EZ 2-Ortschaften 
 

Tall al-Mazār (2074.1810): Ausgrabungsergebnisse: EZ 1-2a-Phase auf Hügel A (11. bis spätes 10. Jh. v.Chr.): Der 

beim Tall al-Mazār liegende Hügel A als offenes Hofheiligtum (Yassine) bzw. eher als Gehöft/Hofraumgebäude mit 

Kultobjekten (Steen), das wahrscheinlich am Ende der 10. Jh.s v.Chr. zerstört wurde. 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): Ausgrabungsergebnisse zur EZ 2: 
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1. EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 1000 v.Chr. per C
14

-Nachweis sowie evtl. auch manche von Frankens EZ-

Phasen H-L): Tendenz zur Urbanisierung; wahrscheinlich hat sich Dēr ʿAllā bereits am Ende der EZ 1b bzw. spätes-

tens zu Beginn der EZ 2a von einem Dorf zu einer kleinen Stadt weiterentwickelt. Nach dem abrupten Ende von EZ 

2a-Phase X durch eine plötzliche Zerstörung (Ende des 10. Jh.s v.Chr.), wurde die Ortslage zeitweilig gar nicht 

mehr und danach nur noch in Form einer großen Grube genutzt. 

2. EZ 2b-Phase IX – vorher M – (900-800 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als ein agro-pastoral und handwerklich ausgerich-

tetes Dorf bzw. auch als ein religiöses Zentrum inkl. Bileam-Inschrift; eine der intensivsten, eisenzeitlichen Besied-

lungsphasen Dēr ʿAllās. Für das Ende der EZ 2b-Siedlungsphase IX war letztendlich das schwere Erdbeben um ca. 

800 v.Chr. verantwortlich. 

3. Nach der eher schwächeren Nutzungsphase EZ 2b-Phase VIII (ca. 800-750 v.Chr.?): Nach diversen Wiederauf-

baumaßnahmen und einer plötzlichen Zerstörung sowie Erodierung der Ortslage, folgte wieder eine äußerst intensi-

ve (städtische) Phase, und zwar: 

4. EZ 2c Phase VII (ca. 730/720-700 v.Chr.?): Dēr ʿAllā wahrscheinlich als eine städtische Siedlung, in der auslän-

dische Menschen lebten, die von den Assyrern in die Region deportiert worden waren. Das Ende der Siedlungsphase 

VII erfolgte durch einen (evtl. durch ein Erdbeben) ausgelösten Brand und war mit einem gewissen Siedlungshiatus 

verbunden. 

5. EZ 2c-Phase VI (ca. 700-500 v.Chr.?): Stetig zunehmende Besiedlung Dēr ʿAllās durch wahrscheinlich ursprüng-

lich nicht sesshaft-pastoral ausgerichtete Personengruppen, so dass die EZ 2c-Phase VI (zumindest was die Zeit des 

7. Jh.s. v.Chr. betrifft) als eine recht intensive (städtische) Siedlungsphase bezeichnet werden kann. Sie hielt bis zum 

Ende des 7./Anfang des 6. Jh. v.Chr. und wurde durch zwei Brandkatastrophen beendet. 

6. In den verschiedenen, sich anschließenden Unterphasen der Phase VI (6. Jh. v.Chr.) wurde die Siedlung nur noch 

sporadisch genutzt: 

6a) EZ 2c-Phase V (ca. 500 v.Chr.): Dēr ʿAllā als kleine, landwirtschaftlich ausgerichtete Wohnsiedlung; Schwer-

punkt Viehzucht. 

6b) EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-400 v.Chr.): Keine größeren Strukturen, lediglich diverse zur Viehzucht genutzte 

Höfe. 

Tall Umm Ḥammād as-Šarqī (2055.1730): Ausgrabungsergebnis: Ein von den Ausgräbern in die EZ (2a/b) datier-

tes, befestigtes Gehöft. 

Tall al-Qōs (2087.1834): Ein großer, zwischen dem Wādī Kufrinǧā und dem Wādī az-Zarqā) im unteren Einzugs-

bereich des Wādī Rāğib (Vorgebirge) gelegener Doppelhügel (inkl. einer guten Verkehrsanbindung), der einen gu-

ten Überblick über die Jordanebene ermöglicht. Das Umfeld des Talls war für landwirtschaftliche Zwecke geeignet; 

die Wasserversorgung durch das Wasser des Wādī Rāğib gewährleistet. Durch seine spezielle Lage bot der Tall 

außerdem gute Möglichkeiten zur Verteidigung; viel EZ 2; diverse nicht genau datierte ältere Architekturreste (inkl. 

Ummauerung). Während der 55 x 40 m große nördliche Teil des Talls v.a. in der BZ bewohnt war, scheint der ca. 75 

x 20-40 m große südliche Teil des Talls (primär) in der EZ 1-2 besiedelt gewesen zu sein. Insgesamt evtl. als ein 

(befestigtes) Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Ausgrabungsergebnisse zur EZ 2: 

1. EZ 2-Phase 4 (10.-Mitte des 8. Jh.s v.Chr.): Tall al-Ḥamma zuerst mit der Funktion eines Wachturms – zumindest 

wurden Reste eine größeren Gebäudes gefunden, die evtl. entsprechend interpretiert werden können; ab ca. 930-750 

v.Chr. eines der ältesten, bisher bekannten Eisenproduktionszentren der gesamten Region. 

2. EZ 2-Phase 5 (Mitte des 8.- 6. Jh. v.Chr.?): Nach der Aufgabe des Eisenproduktionszentrums wurde die Ortslage 

offensichtlich für andere, weniger aufwändige häuslich-handwerkliche und landwirtschaftliche Zwecke (z.B. zur 

Textilherstellung und zur Getreidespeicherung?) genutzt. Insgesamt scheint Tall al-Ḥamma in dieser Phase einen 

gewissen wirtschaftlichen Bedeutungsverlust erfahren zu haben. 

3. (EZ 2c/) PZ-Phase 6 (6.-4. Jh. v.Chr.?): Reste eines mächtigen Gebäudes, einer Mauer sowie diverser Gruben. 

Tall al-Qalāya (2066.1863): Ein östlich von Tall as-Sa‛īdīya und ganz in der Nähe von Tall al-Karīma, im unteren 

Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā gelegener, annähernd quadratischer Tall mit einer Seitenlänge von je 20 m; ge-

mäß 171 GS wenig EZ 2-Keramik; gemäß 94 JVS nur EZ 1b-Keramik. Wurde die kleine befestigte EZ 1b-Anlage 

(mit Kontrollfunktion) in der EZ 2 überhaupt noch weiter genutzt? 

Tall al-Karīma (2064.1865): Ganz in der Nähe von Tall al-Qalāya, im unteren Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā, 

auf einem kleinen, natürlichen Hügel in der `Ghor´ gelegen; guter Überblick über das nähere und weitere Umfeld; 

gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes, wobei die Wasserversorgung durch das ständig fließende Was-

ser des Wādī Kufrinǧā gewährleistet war; weniger EZ 2 als EZ 1(b)?; diverse (modern überbaute) ältere Architektur-

reste. Evtl. weiterhin als Dorf (Gehöft) mit gewissen Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen – allerdings mit 

einer weniger intensiven Nutzung als noch in der EZ 1(b)? 

Tall ʿAdlīya (2081.1803): Ein ca. 41 m (im Durchmesser) großer, zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-

Zarqā im Bereich der `Ghor´ gelegener Tall. Surveyergebnis: weniger EZ 1 als EZ 2; nicht datierte Architekturreste. 

Bisheriges Ausgrabungsergebnis: Phase 2 = EZ 2: Tall ʿAdlīya als ein Gehöft? Zumindest wurden zwei gut erhalte-

ne Häuser, die nach der gleichen Bauart der Phase 1-Häuser (EZ 1b?) gebaut waren und ein großer, dazwischen 

liegender Hof gefunden. Dabei lassen die offenbar immer wieder durchgeführten Renovierungs- und Wiederauf-

baumaßnahmen sowie die große Anzahl der gefundenen Hofschichten auf eine lange und kontinuierliche Besiedlung 

während der EZ 2 schließen. Evtl. sogar mit einer gewissen Abwertung gegenüber der EZ 1b – falls die vermeintli-
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chen EZ 1b-Befestigungsmauern der Phase 1 in der EZ 2-Phase 2 nicht fortbestanden haben. Zum Ende der EZ 2 

(Phase 2)-Besiedlung: Die Tatsache, dass die EZ 2-Besiedlung der Phase 2 durch eine plötzliche Zerstörung beendet 

wurde, lässt sich zum einen an einer Brandschicht und zum anderen an der großen Menge von (in einem Raum zu-

rückgelassenen) Vorratskrügen ablesen. Nach einem gewissen Siedlungshiatus kam es in Phase 3 zu einem Wieder-

aufbau einiger Wohneinheiten über und zwischen den Ruinen von Phase 3 (die Datierung der Phase 3 ist bislang 

noch unklar). Die Phasen 4 und 5 sind in die röm. Zeit zu datieren. 

Tall al-Ḫiṣāṣ (2061.1778): Ein ausgesprochen hoher und ca. 35 m (im Durchmesser) großer, zwischen dem Wādī 

Rāğib und dem Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ gelegener Tall, der einen guten Überblick über die Umgebung ermög-

licht; gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit des direkten Umfeldes, wobei die Wasserversorgung durch das Wasser 

des Wādī az-Zarqā gewährleistet war; viel EZ 2 (inkl. EZ 2c); nicht genau datierte, ältere Architekturreste, Gerät-

schaften und Werkzeuge. Evtl. als Dorf (Gehöft) mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Tall al-Mēdān/Tall Šu‛ba (2086.1758): Ein mächtiger, ganz in der Nähe von Ḥaḍramī, am Flusslauf des Wādī az-

Zarqā in der `Ghor´ gelegener Tall; EZ 2 (viel Röm.-Byz.); lediglich jüngere Architekturreste sichtbar; allerdings ist 

es möglich, dass die älteren mittel- und späteisenzeitlichen Schichten unter den jüngeren Schichten verborgen sind. 

Evtl. als größeres Dorf (Gehöft) einzustufen. Gemäß Glueck (1951), 316 wurde bei den meisten EZ 1-2 Ortschaften 

aus der Dēr ʿAllā-Region mehr EZ 2 als EZ 1-Keramik gefunden, was auf ein flächenmäßiges Wachstum der Sied-

lungen bzw. auch auf eine stärkere Nutzung der Ortschaften hindeutet. Nicht eindeutig (bzw. sogar widersprüchlich) 

ist der Surveybefund dahingegen z.B. bei Tall Abū Zīgān (2108.1773). 

Tall ʿAmmatā (2085.1829): Surveyergebnisse: Viel EZ 2; diverse nicht datierte Architekturreste. Ausgrabungser-

gebnisse zur EZ 2: In der `angegrabenen´ EZ 2-Schicht wurden u.a. Hausreste (Steinfundamente inkl. Lehmziegel-

aufbau), diverse berufsbezogene Installationen und Einzelfunde sowie Asche- und Schlemmschichten entdeckt. Im 

Einzelnen ist wahrscheinlich (ähnlich wie beim Tall Dēr ʿAllā) von sehr häufig wechselnden Funktionen auszuge-

hen; konkrete Aussagen sind allerdings bislang noch nicht möglich! 

Tall Abū ʿUbēda (2085.1816): Innerhalb des unteren südlichen Einzugsbereichs des Wādī Rāğib, (nord-)östlich 

von Tall al-Ġazāla, im östlichen Bereich der `Ghor´ gelegen; wenig EZ 2. Evtl. als Dorf einzustufen? 

Tall al-‛Arqādat (2053.1758): Zwischen dem Wādī Rāğib und dem Wādī az-Zarqā, südwestlich von Dēr ʿAllā, in 

der `Ghor´ gelegen; EZ 2c-Keramik. Evtl. als EZ 2c-Dorf einzustufen? 

Ḥaḍramī (2088.1756): Ganz in der Nähe von Tall al-Mēdān, am Flusslauf des Wādī az-Zarqā in der `Ghor´ gele-

gen; viel EZ 2-Keramik. Aufgrund fehlender Informationen nur schwer einzustufen – evtl. als Dorf (Gehöft)? 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Ir-

bid-Ramṯā-Ebene) zu verortenden EZ 2-Ortschaften 

 

Jarmuk/Wādī aš-Šallāla 
 

Ruǧm al-Ad‛am (2288.2329): Auf einem kleinen, hohen Berg über dem Zusammenfluss zweier Wadis gelegen; 

viel EZ 2; nicht datierte Architekturreste (evtl. inkl. Ummauerung); Terrassierung. Insgesamt wahrscheinlich als 

Dorf/Gehöft/kleine Stadt (mit Kontroll-/Schutzfunktion) einzustufen. 

Šaǧarat al-Fuqēra (2348.2318): Kleiner Siedlungshügel, über dem Zusammenfluss des Wādī ‛Ain Ġazāl und des 

Wādī aš-Šallāla gelegen; von daher gute Wasserversorgung gewährleistet; einige klare EZ 2; nicht genau datierte 

Ummauerung; Terrassierungen. Insgesamt als Dorf/kleine Stadt mit starker Kontroll- und Schutzfunktion einzustu-

fen. 

Ḫirbat al-Bayyāḍ (2269.2305): Eine relativ große, auf dem Gipfel und den Hängen eines hohen Hügels gelegene 

Ortschaft; die Wasserversorgung war durch eine starke Quelle sichergestellt; viel EZ 2; evtl. mit nicht genau datier-

ter Ummauerung; Terrassierung; mögliche Funktion: großes Dorf/Stadt mit Kontroll- und Schutzfunktion. 

Tall Ḥilya (2279.2369): In der Nähe des Jarmuks auf einem hohen, natürlichen Gipfel gelegen; hervorragende 

Fernsicht in Richtung Jarmuk; viel EZ 2; diverse, nicht datierte Architekturreste (inkl. einer Befestigung, Resten 

eines Wachturms und anderer Gebäudereste); diverse Höhlengräber. Insgesamt evtl. als eine befestigte Kontrollsta-

tion mit Wohnfunktionen einzustufen. 

Tall as-Sabba aṭ-Ṭaḥta (2392.2223): Auf einem steilwandigen Bergkegel in einer westlichen Talbucht des Wādī 

aš-Šallāla (unweit eines Talübergangs) gelegen; eine zumindest nach regenreichen Wintern sprudelnden Quelle im 

direkten Umfeld; Entfernung zum Tall al-Fuḫḫār: ca. 700 m; EZ (1-)2? Zur Funktion der eisenzeitlichen Siedlung 

(gemäß ZS): Wachturm oder kleine Fort (Größe 30 x 25 m), das einen ummauerten Aufweg zum Scheitelplateau 

aufwies. 

Tall Qurṣ (2309.2371): Ein 90 x 140 m großer, vollständig isolierter Hügel in der Nähe des Jarmuks (nordwestlich 

des Wādī aš-Šallāla); viel EZ 2 – evtl. mehr als EZ 1; behauene Architekturreste. Evtl. als Anlage zur Kontrolle 

einer Furt am Jarmuk/Wādī aš-Šallāla einzustufen. 

al-Mardāšīya (2349.2369): Unweit des Jarmuks/des Wādī aš-Šallāla auf dem Gipfel und dem Hang eines Bergrü-

ckens gelegen; EZ 2; nicht genau datierte Architekturreste eines Sechsraumhaus und einer unvollendeten Zisterne. 

Evtl. als Gehöft/Wegestation (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 
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Ḫirbat al Muġayyir aš-Šarqī (2400.2246): Ein kleiner, am Ostrand des Wādī aš-Šallāla (an einem Verkehrsweg 

bei einem Talübergang) gelegener Tall; heute keine Wasserquelle in der unmittelbaren Umgebung; viel EZ 2; Funk-

tion der eisenzeitlichen Ortschaft (gemäß ZS): Wachturm (kleine Fort?); Größe 70 x 30 m und einzelne freistehende 

Gebäude am Talübergang; drei eisenzeitliche Zisternen zur Wasserversorgung. 

Tall al-Muġayyir (2379.2239): Ein ca. 17 m hoher und 150 x 150 m großer, am Rande der östlichen Steilwand des 

Wādī ar-Raḥūb inmitten einer weiten Ackerebene gelegener Tall; diverse Quellen im Umfeld; Ausgrabungsergeb-

nisse: Ungefähr quadratische Struktur, die wahrscheinlich von der mittleren EZ bis in die hellenistische Zeit benutzt 

wurde. Mehrfache Um- bzw. Wiederaufbauten; keine gesicherten Befunde! Potentielle Funktionen: Gutbe-

triebs/Farm bzw. einer Wegstation/Karawanserei – für ein Fort sind die Mauern zu schwach. 

Ḫirbat aṭ-Ṭabaq
 
(2098.2283): Unweit des Jordangrabens, im westlichen Jarmukbereich auf einer Hangterrasse 

gelegen. Die Wasserversorgung war durch eine Quelle sichergestellt. Die ursprüngliche Größe der Anlage ist nicht 

mehr zu bestimmen; gute Möglichkeiten zum Ackerbau im Umfeld; wenig EZ 2-Keramik; nicht datierte Architek-

turreste. Insgesamt evtl. als ein Gehöft (mit einer gewisser Kontrollfunktion) einzustufen. 

aṭ-Ṭurra (2431.2275): Östlich vom Wādī aš-Šallāla (inmitten einer sanft gewellten Ackerebene) auf einer breit 

ausladenden Kuppe gelegen; evtl. gab es hier früher einen kleinen Tall; gute verkehrstechnische Anbindung; viel EZ 

2. Evtl. ebenfalls als Gehöft (mit einer gewissen Kontrollfunktion?) einzustufen. 

Tall Ğūwār (2315.2340): Westlich des Wādī aš-Šallāla (inmitten zweier kleiner Wadis) auf einem sehr steilen und 

isolierten Hügel gelegen; einige EZ 2 (EZ als Hauptbesiedlungsphase); nicht datierte Zisterne. Funktion: Wahr-

scheinlich als ein kleiner Wachtposten einzustufen, vgl. Glueck (1951), 127. 

al-Maṣātib
 
(2372.2357): Eine ca. 50 x 50 m große, östlich des Wādī aš-Šallāla in einem kleinen Seitental des Wādī 

al-Maddān (in der Nähe einer Quelle) gelegene Scherbenfläche; wenig EZ 2; kein Hinweis auf eine alte Niederlas-

sung. Evtl. als Lagerplatz und/oder auch als reine Nutzfläche einzustufen. 

 

 

Wādī al-ʿArab/Wādī az-Zaḥar 
 

Ḫirbat az-Za‛farān (2293.2253): Ein zwar nur niedriger (nur 5 m hoher), aber dafür ausgedehnter (75 x 150 m 

großer), nordwestlich von Bēt Rās/Capitolias, im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab gelegener Tall. Trotz 

seiner geringen Höhe ermöglicht der Tall eine gute Fernsicht über den gesamten oberen Wādī al-ʿArab-Bereich; 

evtl. an einem Verkehrsweg gelegen; viel EZ 2-Keramik; evtl. vorhandene, aber bislang nicht genau datierte Um-

mauerung. Insgesamt als eine (ebenfalls landwirtschaftlich ausgerichtete) Stadt mit Kontrollfunktion einzustufen. 

Kōm Samā
 
(2276.2276): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf dem Gipfel eines prominenten, fast 

komplett isolierten Hügels gelegen; die Wasserversorgung war durch eine Quelle sichergestellt; gute verkehrstech-

nische Anbindung; viel EZ 2; evtl. mit einer nicht genau datierten Ummauerung und Terrassierung; Umgebung z.B. 

für den Obstanbau geeignet. Insgesamt evtl. als ummauertes Gehöft/kleine Stadt einzustufen. 

Samā (2274.2270): Im oberen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab, unweit der eisenzeitlichen Hauptsiedlung Kōm 

Samā, am Rande eines Tales gelegen; wenig EZ 2. 

Tall Dēr as-Sa‛anā (2208.2164): Westlich des nördlichen Adschlunhochgebirges, unweit des Wādī az-Zaḥar gele-

gen; hervorragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten (z.B. zum Oliven- und Weinanbau) im Umfeld; 

wenig EZ-Keramik; antike und moderne Zisternen. Da die Ausgrabungsergebnisse bislang unveröffentlicht sind, ist 

trotz erfolgter Ausgrabung eine genaue Einstufung unmöglich. 

al-Faḫḫāt (2131.2280): Auf einem fast komplett isoliertem Berg (beim Gadara-Plateau) gelegen, weniger als einen 

halben km von der bedeutenden Quelle ‛Ain Umm Qēs entfernt (unterer bis mittelhoher nördlicher Einzugsbereich 

des Wādī al-ʿArab); hervorragender Überblick über die nähere Umgebung; wenig EZ 2; einige nicht datierte Archi-

tekturreste. Evtl. als kleine Kontrollstation einzustufen. 

Ruǧm al-‛Āzar (2215.2255): Eine kleine, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab auf einer kleinen Kup-

pe (oberhalb einer Quelle) gelegene Ortschaft; einige EZ 2; nicht genau datierte Architekturreste; Zisterne und Höh-

le. Evtl. als Dorf/Gehöft (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 

Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (2215.2233): Eine im mittelhohen/höheren Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab zu verortende, 

hoch gelegene Spornkuppe; EZ 2; diverse Architekturreste. Evtl. als Kontrollposten bzw. auch als Gehöft mit ausge-

sprochen starker Kontroll- und Schutzfunktion einzustufen. 

Umm Qēs/Gadara (2140.2290): Nordöstlich vom Tall Zirā‛a
 
(Wādī al-ʿArab) auf dem sog. Gadara-Plateau (Arḍ al-

‛Alā) gelegen; gute Fernsicht; EZ 2c- (7. Jh. v.Chr.) und PZ-Keramik (mittels Survey-Untersuchungen und Sonda-

gen entdeckt). Evtl. kann auch von (heute durch jüngere Schichten überbauten) eisenzeitlichen Architekturresten 

ausgegangen werden. Von daher z.B. als Dorf/Gehöft oder auch als Kontrollstation einzustufen. 

Ḥawar (2221.2232): Unweit von Ğabal Abū l-Ḥuṣēn (s.o.), im mittelhohen/höheren Einzugsbereich des Wādī al-

ʿArab auf einer Erhebung gelegen. Heute zum großen Teil durch das moderne Dorf überdeckt; EZ 2-Keramik; ei-

senzeitliche Architekturreste evtl. durch jüngere (frühröm.-isl.) Schichten verdeckt. Insgesamt wahrscheinlich als 

Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Is‛ara (2207.2260) bis Mandaḥ
 
(2132.2178): Hierbei handelt es sich i.d.R. um eher kleine, zumeist erhöht gelegene 

Ortschaften im landwirtschaftlich gut nutzbaren Umfeld; tendenziell eher wenig EZ 2-Keramik (ohne nachgewiese-
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ne/sichtbare Architekturreste). Von daher sind diese Ortschaften evtl. als agro-pastoral ausgerichtete Dörfer (z.B. 

Is‛ara, Tuqbul und Umm Ḥannā) und/oder auch als Aussichtsplätze (z.B. Mušērifa) einzustufen. 

 

 

Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb 
 

Ṣībyā (2150.2150): Östlich von Ruḫēm, im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf ei-

nem hohen Bergrücken gelegen; saisonal schüttende Quelle im direkten Umfeld; gute Fernsicht; gute Voraussetzun-

gen für eine landwirtschaftliche Nutzung des Umfeldes; viel EZ 2; nicht datierte Architekturreste (Festung?). Insge-

samt evtl. als eine befestigte agro-pastoral ausgerichtete Ortschaft (inkl. Kontroll- und Schutzfunktion) einzustufen – 

dabei sind auch gewisse Ähnlichkeiten mit den von Lamprichs untersuchten und mir ergänzten Ortschaften zu er-

kennen. 

Tall Abū al-Fuḫḫār(2112.2141): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb auf einem 

hohen, fast ganz isolierten und terrassierten sowie z.B. zum Obstanbau geeigneten Hügel gelegen; Größe der oberen 

Siedlungsfläche: ca. 50 m
2
; Quellwasser und Wasser des Wādī Ziqlāb erreichbar; einige EZ 2; nicht genauer datierte 

Architekturreste (inkl. einer Ummauerung) sowie diverse Höhlen und Gräber im direkten Umfeld. Insgesamt als 

eine kleine, wahrscheinlich komplett ummauerte und agro-pastoral ausgerichtete Stadt einzustufen. 

Ruḫēm (2125.2151): Ein flacher, zwischen dem Wādī aṭ-Ṭayyiba und dem Wādī Ziqlāb auf einem Bergrücken 

gelegener Tall (Durchmesser ca. 75-100 m); EZ (insbes. EZ 2). Evtl. als größeres, agro-pastoral ausgerichtetes Dorf 

mit einer gewissen Kontrollfunktion über die (durch das Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb verlaufende) West-Ost- bzw. 

Ost-Westverbindung einzustufen. 

Dēr Abū Sa‛īd (2145.2115): Eingeebneter Tall; auf einer Erhöhung im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des 

Wādī Ziqlāb (in der Nähe einer ergiebigen Quelle und eines bedeutenden Verkehrswegs) gelegen; viel EZ 2-

Keramik. Wahrscheinlich (trotz fehlender, architektonischer Belege) als eine relativ bedeutende Siedlung (z.B. als 

ein Gehöft mit Kontrollfunktion) einzustufen. Selbst eine Befestigung der Anlage wäre m.E. denkbar. 

N.N. (2135.2150): Im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb gelegen; EZ-Keramik und 

nicht genauer datierte Architekturreste. Insgesamt als ein Dorf/Gehöft einzustufen? Leider bietet der WZS keine 

genaueren Angaben! 

Ḫirbat as-Surēǧ (2108.2166): Im mittelhohen nördlichen Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba auf einem Höhen-

zug (in der Nähe einer heute versiegten Quelle) gelegen; gute Fernsicht bis in die Bucht von Bēsān; gute Möglich-

keiten zum Ackerbau im direkten Umfeld; EZ 2; nicht datierte Architekturreste (Steinwälle). Evt. als ein Gehöft mit 

Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Ğinnīn (2164.2140): Im mittelhohen bis höheren Einzugsbereich des Wādī aṭ-Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb an einem 

Talhang (unweit eines wichtigen Verkehrswegs und einer Quelle) gelegen. Der ehemalige Dorfkern (inkl. Moschee) 

überdeckt alte Siedlungsschichten; wenig EZ 2; Schuttablagerungen. Evt. als Dorf/Gehöft (mit gewissen Kontroll- 

und Schutzfunktionen) einzustufen. 

Manāḫ (2111.2158) bis N.N. (2136.2158): Aufgrund ihrer Lage an einer West-Ost- bzw. Ost-Westverbindung 

(inkl. zahlreicher Wasserstellen – Wadiwasser), ihrer geringen Größe und ihres spärlichen Surveybefundes (wenig 

Keramik; keine sichtbaren/zu vermutenden Architekturreste) sind diese EZ 2-Orte m.E. lediglich als Lagerplätze, als 

kleine Dörfer (allmählich sesshaft werdender und von der Landwirtschaft lebender Menschen) oder auch als reine 

landwirtschaftliche Nutzflächen einzustufen. 

 

 

Nördlicher Randbereich des nördl Adschlunhochgebirges: Wādī az-Zaḥar/Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb/hohe Lagen 
 

al-Qaṯ‛āim/Rağğāla (225.216?): 300 m südlich von Tall Kafr Yūbā, bei einem Dolmenfeld gelegen; wenig EZ; 

diverse Architekturreste und Arbeitsgeräte im direkten Umfeld. 

Kōm Nāṭifa (2280.2137): Ein 70 x 65 m großer, im nördlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges 

auf dem Gipfel eines hohen Hügels gelegener Siedlungsplatz; viel EZ 2; architektonische Reste einer Befestigung 

(wahrscheinlich bedeutender eisenzeitlicher Ort). Wahrscheinlich genau wie die von Lamprichs untersuchten und 

von mir ergänzten Orte als eine kleine, befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbei-

tungs- und Schutz-)Einrichtung zu verstehen bzw. auch als eine Tochtersiedlung Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns. 

Tall ‛Ayāta (2248.2110): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einem hohen, 

abgeflachten Hügel gelegen; (heute) keine Quelle im näheren Umfeld; Wasser des Wadis z.B. zum Tränken des 

Viehs nutzbar; wenig EZ 2; eisenzeitliche Siedlung evtl. wie in der FBZ mit Ummauerung; diverse (z.T. wahr-

scheinlich auch verschüttete) Zisternen. Wahrscheinlich ebenfalls als eine kleine, befestigte und landwirtschaftlich 

genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-) Einrichtung (Tochtersiedlung Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns) 

zu verstehen. 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Ausgrabungsergebnisse: 
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a) Horizont IV,1 (Schicht 4): Lamprichs EZ 1-Phase (ca. 1200-925 v.Chr.) bzw. nach der dieser Arbeit zu Grunde 

liegenden Chronologie: (SBZ 2/EZ 1); EZ 1-2a: Der Tall Ğuḥfīya als ein kleines, befestigtes Gehöft. 

b) Horizont IV,2 (Schicht 3): Lamprichs EZ 2-3-Phasen (ca. 925-332 v.Chr.) bzw. nach der dieser Arbeit zu Grunde 

liegenden Chronologie: EZ 2a (Ende)-PZ (Ende): Der Tall Ğuḥfīya als ein prosperierendes Gehöft mit Hofhaus und 

mehren kleinen Verarbeitungs- und Lagereinheiten, das im Auftrag einer (über)regionalen Administration von einer 

aus der lokalen Elite stammenden und vor Ort residierenden Familie verwaltet und bewirtschaftet wurde.  

Bārsīnā (2229.2155): Im nördlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges (südwestlich von Irbid) 

gelegen; hervorragende landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten des Umfeldes; wenig EZ; Architekturreste (inkl. 

Wasserreservoir); ein riesiges Dolmenfeld und Höhlen/Gräber nachgewiesen. Bei den Ausgrabungen (ab 2006) 

wurden u.a. zwei eisenzeitliche Getreidesilos entdeckt, vgl. Khouri (2007), 530f.; (2009), 61-66. Insgesamt betrach-

tet ist Bārsīnā als eine kleine Tochtersiedlung Irbids bzw. des Tall al-Ḥiṣns zu verstehen, die mindestens als Gehöft 

evtl. auch als eine befestigte Einrichtung eingestuft werden kann. Allerdings liegen für Letzteres, d.h. für die Befes-

tigung bislang noch keine Belege vor. 

al-Ḫulēda (2226.2115): Auf einem terrassierten Hügel im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlun-

hochgebirges gelegen; einige EZ 2; nicht genauer datierte Architekturreste (inkl. wahrscheinlich verschütteter Zis-

ternen). Es wurde zwar keine Ummauerung nachgewiesen, aber aufgrund der räumlichen Nähe zu Tall Ğuḥfīya 

(2275.2110) etc. evtl. ebenfalls als eine landwirtschaftlich genutzte Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-

einrichtung (bzw. als eine Tochtersiedlung Irbids bzw. Tall al-Ḥiṣns) zu verstehen. 

Ḫirbat Huṣēn (2192.2105): Eine im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf einem 

komplett isolierten, felsigen Berg (umgeben von diversen kleinen Wadis) gelegene Hirba; nächste Quelle weniger 

als 1 km entfernt; viel EZ 2; nur einige sehr verrottete Architekturreste (Mauersteine); außerdem einige Höhlen und 

Olivenanbau im direkten Umfeld; ca. 1,25 km weiter südlich befindet sich die Burg/das Kastell Tibna, die/das wahr-

scheinlich ältere Siedlungsreste überdeckt. Insgesamt betrachtet zumindest als Dorf/Gehöft einzustufen – allerdings 

wäre auch der Nachweis einer Befestigung nicht verwunderlich. 

Konkrete Nachweise für eisenzeitliche Befestigungen liegen bei diesen 3 zuletzt genannten Ortschaften (Gehöften) 

bislang nicht vor. Letztendlich wäre aber auch dies nicht verwunderlich, wobei zumindest Bārsīnā und al-Ḫulēda 

auch als kleine Tochterstädte Tall Irbids/Tall al-Ḥiṣns in Frage kämen. 

Qaṣr al-Ġūl
 
(2276.2170): 1,75 km südwestlich von Irbid, im nördlichen Randbereich des nördlichen Adschlun-

hochgebirges an einem wichtigen Zugang zur Irbid-Ramṯā-Ebene gelegen; kein Rundumblick möglich; nur eine EZ 

2-Scherbe; massives, wahrscheinlich in der EZ (2) gegründetes quadratisches Gebäude mit einer Seitenlänge von je 

7,5 m. Evtl. als ein Fort/Wachturm (zur Kontrolle eines wichtigen Verkehrswegs in Richtung Irbid-Ramṯā-Ebene) 

einzustufen, vgl. Lamprichs (2007), 256f. 

Ḫirbat al-Buṭm (2277.2169): Eine südwestlich von Irbid, ganz in der Nähe von Qaṣr al-Ġūl, unweit eines wichti-

gen Verkehrswegs auf einem Hügel gelegene Ortschaft; nur eine EZ 2-Scherbe, aber gemäß Glueck (1951), 155 sind 

bei zukünftigen Ausgrabungen durchaus weitere EZ-Scherben zu erwarten. Diverse nicht datierte (aber jüngere?) 

Architekturreste (u.a. ein Turm aus Feuersteinblöcken); viele Zisternen und Terrassierungen. Unter großem Vorbe-

halt als ein Dorf/Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktionen und dabei auch als eine Tochtersiedlung von Irbid 

einzustufen, wobei es möglich ist, dass die eisenzeitlichen Schichten durch die röm.-byz. und isl. Schichten über-

deckt sind. 

Ğibātōn (2208.2100): Im nordwestlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

wahrscheinlich bereits im Altertum terrassierten Berges gelegen; gute Fernsicht; wenig EZ 2, keine Ummauerung; 

keine sichtbaren Architekturreste (lediglich bislang nicht genau datierte Zisternen und wahrscheinlich bereits im 

Altertum angelegte und landwirtschaftlich genutzte Terrassierungen). Auf der Grundlage der bisher vorliegenden 

Ergebnisse, ist die Ortschaft lediglich als ein Dorf bzw. eine Nutzfläche mit guter Fernsicht einzustufen. Allerdings 

würde sich ein (befestigtes) Gehöft besser in das Siedlungsbild der Umgebung einfügen. 

 

 

Irbid-Ramṯā-Ebene 
 

Tall Irbid (2298.2184): Ausgrabungsergebnisse: 

a) EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.): Nach der Brandkatastrophe fand offensichtlich ein sofortiger 

(mit diversen Neuakzentuierungen verbundener) Wiederaufbau der zerstörten Stadt statt. Dabei ist davon auszuge-

hen, dass die (nach den bisherigen Grabungsbefunden) jetzt primär häuslich-landwirtschaftlich ausgerichtete, neue 

Stadt (zumindest) bis in die EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) hinein fortbestand. Diesbzgl. ist darauf hinzuweisen, dass Irbid von 

einigen Forschern mit der (wahrscheinlich um ca.733 v.Chr. vom moabitischen König Schalman zerstörten) Stadt 

Bet-Arbeel (Hos 10,14) gleichgesetzt wird, vgl. z.B. Lipinski (2000), 354f.406f.; (2006), 279. 

b) Zur EZ 2c-Besiedlung des Talls: Die fortlaufende Besiedlung des Tall Irbid über das 8. Jh. v.Chr. hinaus ist ledig-

lich durch unstratifizierte Keramikfunde bezeugt. 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102): Ausgrabungsergebnisse: 

a) EZ 2a: EZ 2a-Keramik; Architekturreste inkl. Kasemattenmauer? (mit Zerstörungsschicht: Brand). 

b) EZ 2b: Nur wenig EZ 2b-Keramik, keine nachgewiesenen Architekturreste. 
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c) EZ 2c: keine Besiedlung nachgewiesen. 

ar-Ramṯā (2450.2186): Ein großer, ca. 7 km nordwestlich von Tall ar-Rāmīṯ, im nordöstlichen Grenzbereich der 

Irbid-Ramṯā-Ebene an einem wichtigen Verkehrsweg gelegener Tall; z.T. mit dem bibl. Ramot in Gilead gleichge-

setzt; keine Wasserquellen in der näheren Umgebung; viel EZ 2; orientiert man sich an den Ausgrabungsergebnissen 

zum Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) ist es wahrscheinlich/möglich, dass der Tall ar-Ramṯā in der EZ 2 zu einer überaus 

bedeutenden Siedlung wurde. 

Maʾtariḍ aš-Šarqī-Nord (2397.2158): Flacher, direkt im Bereich der Irbid-Ramṯā-Ebene (über dem Wādī Warrān) 

gelegener Geländesporn; keine Wasserquellen, stattdessen zwei antike Zisternen im direkten Umfeld; EZ 2; keine 

(erhaltenen gebliebenen) Architekturreste nachgewiesen. Gemäß Kamlah (ZS 5) kann insgesamt von einem ca. 100 

x 100 m großen eisenzeitlichen Dorf ausgegangen werden. 

Maʾtariḍ aš-Šarqī-Süd (2399.2155): Ein kleiner, östlich des Wādī Warrān, auf der Kuppe einer sanften Anhöhe 

gelegener Tall (mit guter Fernsicht); keine Wasserquelle im direkten Umfeld; EZ 2, Architekturreste, Zisternen. 

Gemäß Kamlah (ZS 4) kann evtl. von einem ca. 180 x 100 m großen Dorf mit einer ca. 35 x 50 m großen Gebäude-

einheit (Fort?) ausgegangen werden. Dabei könnte gemäß Mittmann/Zwickel die Funktion der Ortschaft mit dem 

Schutz eines Weges (bzw. einer Verkehrsverbindung) zusammenhängen. 

al-Mēdān (2304.2223): Eine südöstlich von Bēt Rās/Capitolias, im nordwestlichen Grenzbereich der Irbid-Ramṯā-

Ebene auf einem Gipfel gelegene Ortschaft; viel EZ 2; Turm? und diverse nicht genau datierte Zisternen und Höh-

len/Gräber im direkten Umfeld. Evtl. als agro-pastoral ausgerichtetes Dorf (Gehöft) und/oder als Kontrollpunkt an 

einem (in Nord-Süd- bzw. Süd-Nord-Richtung verlaufenden) Verkehrsweg einzustufen. 

Ḥiṣn/Ḫirbat al-Ğidda (2346.2108): Im nordöstlichen Randbereich des nördlichen Adschlunhochgebirges (unweit 

von Tall al-Ḥiṣn) gelegen; EZ, diverse nicht genau datierte Installationen aus dem häuslich-landwirtschaftlichen 

Kontext; kleines agro-pastoral ausgerichtetes Dorf/Nutzfläche. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich des Adschlunhochgebirges zu verortenden EZ 

2-Ortschaften 

 

Nördlicher Bereich des Adschlunhochgebirges 
 

Zambūṭ Mulēk (2299.2054): Ein kleiner runder (nur 50 m im Durchmesser großer), im nordöstlichen Bereich des 

Adschlunhochgebirges auf einem Hügel gelegener Siedlungsplatz; guter Fernblick und gute landwirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld; viel EZ 2; Architekturreste (wahrscheinlich eisenzeitliche) Terrassen-

mauern am Nord- und Südhang des Fundplatzes; rezent genutzte Zisterne. Gemäß Lamprichs handelt es sich bei 

dieser Ortschaft um eine (in der EZ) landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-) 

Einrichtung, die einen guten Überblick über das Umfeld bot und Tall al-Ḥiṣn (bzw. auch Irbid) als Tochtersiedlung 

untergeordnet war, vgl. Lamprichs (2007), 264-266. 

 

 

Südlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges (inkl. Wādī az-Zarqā) 
 

Tulūl aḏ-Ḏahab (inkl. al-Ġarbīya: 2149.1771): Doppel-Tall, dessen beide Hügel durch das Wādī az-Zarqā durch-

flossen werden. Dabei ist al-Ġarbīya als die Größere der beiden Ortschaften (ca. 220 x 170 m) nördlich des Jabboks 

(d.h. innerhalb des Untersuchungsgebietes) gelegen; relativ gute landwirtschaftliche Möglichkeiten (z.B. zum 

Ackerbau) im näheren Umfeld. Gemäß der Surveyergebnisse bis ins 8./7. Jh. v.Chr. (EZ 2b/c) relativ stark besiedelt, 

wobei von einer Funktion als Stadt inkl. (Kontroll- und) Schutzfunktionen ausgegangen werden kann. Leider liegen 

bislang keine genaueren (Ausgrabungs-)Ergebnisse vor. Wahrscheinlich ist die Siedlung mit dem bibli-

schen/alttestamentlichen Mahanajim gleichzusetzen. 

‛Illīyāt Qaraqōš (2248.1830): Im südlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines künstlich 

terrassierten (und wahrscheinlich landwirtschaftlich genutzten) Hügels gelegen; die Wasserversorgung war durch 

Quellwasser sichergestellt; wenig EZ 2 (weniger als EZ 1); eisenzeitliche Architekturreste: Insgesamt weiterhin als 

Dorf/Gehöft einzustufen (allerdings evtl. mit einer gegenüber der EZ 1 etwas schwächeren Nutzung). 

Ḫirbat al-Kindīya (2319.1798): Größe: ca. 40 x 18 m; auf einem niedrigen Hügel inmitten kultivierter Felder gele-

gen; Quelle; einige eindeutige EZ 1-2 (inkl. Architekturresten aus der EZ 1). Insgesamt weiterhin als Dorf/Gehöft 

einzustufen? 

Ḫirbat Ḫušēba (2177.1789): Kleine Ortslage im näheren Umfeld des Wādī az-Zarqā; wenig EZ 2; nicht genau 

datierte Architekturreste (Mauerfundierungen). Evtl. weiterhin als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Ruwēsa (2176.1789): Auf einer Anhöhe über früher terrassierten Hängen gelegen; wenig EZ 2; Architektur-

reste und Terrassierungen (ausschließlich aus der isl. Zeit?); prinzipiell nur als Aussichtspunkt, Lagerplatz oder Dorf 

(ohne Architekturreste) einzustufen. Allerdings ist es gut möglich, dass die eisenzeitlichen (Keramik-) und Architek-
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turreste unter den jüngeren Resten verborgen sind. Sollte dies der Fall sein, wäre auch für Ḫirbat Ruwēsa die Funk-

tion eines Gehöfts denkbar. 

Tall ar-Ruḥēl (2263.1774): Größe: 140 x 40 m; direkt im Wādī az-Zarqā auf einem hohen und steilen Hügel gele-

gen; umgeben von Flusswasser; viel EZ 2; bislang nicht genauer datierte Architektur- und Straßenreste (inkl. Turm); 

Terrassierungen, Zisterne und ein Grab im direkten Umfeld. Auf jeden Fall Kontroll- und Schutzfunktionen sowie 

wahrscheinlich auch landwirtschaftlich-häusliche Funktionen vorauszusetzen. Wahrscheinlich als eine zumindest 

mit einem Turm befestigte, größere Siedlung einzustufen. 

Ḫirbat as-Sūq (2215.1839): Ein im südlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegener Komplex aus drei 

alten Siedlungsplätzen; sehr wenig EZ 2-Keramik auf einem der drei Siedlungsplätze sowie auch einige nicht datier-

te Architekturreste. Insgesamt bestenfalls als Dorf/Gehöft einzustufen. 

 

 

Zentraler mittlerer Bereich des Adschlunhochgebirges 
 

Ḫirbat al-Muzēbila (2231.1949): Eine 100 x 100 m große, im südwestlichen Bereich des zentralen Adschlunhoch-

gebirges auf einem Bergrücken gelegene Siedlung; Wasserversorgung durch Quellwasser gewährleistet, rel. gute 

verkehrstechnische Anbindung; viel EZ 2 (gemeinsam mit EZ 1 als Hauptbesiedlungsphase); nicht genau datierte 

Architekturreste inkl. Mauerresten, Ruinen und verwitterten Bausteinen; wahrscheinlich als großes Dorf/Gehöft 

(bzw. evtl. auch als Stadt) mit gewissen Kontrollfunktionen einzustufen. 

Ẓahr al-Ḫirba (2257.1933): Größe: ca. 40-50 m (im Durchmesser); im südöstlichen Bereich des zentralen Ad-

schlunhochgebirges auf einem steilgeböschten (früher evtl. befestigten), rundlichen Plateau gelegen; keine Wasser-

stelle im direkten Umfeld; EZ 2; nicht genauer datierte Architekturreste; Ölpresse; starke Übereinstimmung mit den 

von Lamprichs untersuchten und von mir ergänzten Ortschaften, die als befestigte Gehöfte eingestuft wurden. 

 

 

Westlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges 
 

Tall al-Maqlūb (2144.2011): Ein beeindruckender, ca. 130 x 130 m großer, im mittelhohen bis höheren Einzugsbe-

reich des Wādī al-Yābis auf einem großen Hügel gelegener Tall (mit sehr gutem Überblick über das Umfeld, guter 

Verkehrslage, guter Wasserversorgung und fruchtbaren Ackerland im direkten Umfeld). Hier ist nicht nur Getreide-, 

sondern auch Gemüse- und Obstanbau (inkl. des Anbaus von Oliven- und Wein) möglich; viel EZ 2; wahrscheinlich 

mit Ummauerung; von daher als landwirtschaftlich ausgerichtete Stadt einzustufen. Heute zumeist mit dem bibli-

schen Jabesch in Gilead gleichgesetzt. 

Ḫirbat Abū ṣ-Ṣalīḥ (2093.2007): Ein ca. 100 x 10-40 m großes, östlich des Tall Abū Ḫaraz, im unteren bis mittel-

hohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer Kuppe gelegenes Gelände; gute Fernsicht über die gesamte 

Bēsān-Ebene; viel EZ 2; diverse nicht genauer datierte Architekturreste inkl. Befestigung; von daher insgesamt evtl. 

als ein befestigtes Dorf/Gehöft (oder als eine kleine Stadt) einzustufen. 

Tall Ğabal aṣ-Ṣiqā‛ (2105.2007): Ein ca. 100 x 15-45 m großer und 50 m hoher, (zwischen dem Tall Abū Ḫaraz 

und dem Tall al-Maqlūb) im mittelhohen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf drei flachen Terrassen gelegener 

Tall; einzelne EZ 1; nicht genauer datierte Architekturreste nur auf einer der drei Terrassen (Größe ca. 45 x 45 m); 

nicht datierte Befestigung. Evtl. als befestigtes Gehöft (kleine Stadt) einzustufen. 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967): Eine ca. 90 x 50 m große, im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochge-

birges auf einer Terrasse (in der Nähe der starken Quelle ‛Ain Miḥnā) gelegene Hirba; hohe Niederschlagsraten (ca. 

800 mm p.a.); wahrscheinlich musste das direkte Umfeld (Eichen- und Terebinthenwald) gerodet werden. Ausgra-

bungsergebnisse: Bei der EZ 2 a/b-Besiedlung der Hirba handelt es sich wahrscheinlich um eine mit einer Mauer 

befestigte Wohnsiedlung (kleine Stadt). Nach dem Ende der EZ 2a/b-Phase um 800 v.Chr. war die Hirba offensicht-

lich kein weiteres Mal architektonisch besiedelt. 

Ruğm al-Ġuwēṭ (2116.2075): Eine rundliche, 40 m im Durchmesser große und 2 m hohe, nordöstlich von Ṭabaqat 

Faḥl/Pella, im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī auf einem Bergrücken gelegene Ruinenstätte; rel. gute verkehrstechnische Anbindung; viel 

EZ 2; Architekturreste; terrassierte Hänge. Das Umfeld musste wahrscheinlich z.T. gerodet werden. Evtl. als eine 

Kontrollstation bzw. auch als ein Gehöft einzustufen. Angesichts der runden Form wäre m.E. auch eine Befestigung 

der Anlage denkbar, wobei auch gewisse Übereinstimmungen mit den von Lamprichs untersuchten Anlagen beste-

hen. 

Tall an-Nuhēr (2084.2041): Ein ca. 25 x 100 x 1,50 m großer, ca. 2,5 km südöstlich von Ṭabaqat Faḥl/Pella, auf 

einem Sporn gelegener, länglicher Tall; viel EZ 2; eisenzeitliche Architekturreste inkl. einer eisenzeitlichen Umfas-

sungsmauer. Insgesamt als eine kleine (evtl. z.B. landwirtschaftlich) ausgerichtete Stadt einzustufen. 

Ḫirbat Isnā (2128.2026): Eine im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī 

auf einem breiten Sporn gelegene, ca. 200 x 75 m große Hirba, die durch eine ca. 1-2 m hohe Böschung scharf ab-

grenzt ist; gute Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten Umfeld; vereinzelt EZ 2 (10. Jh. v.Chr.); wenig Byz.; viel 

jüngeres Material; diverse, nicht datierte Architekturreste und Zisternen im direkten Umfeld. Evt. deutet die oben 
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erwähnte Böschung auf eine alte Befestigung der Anlage hin. Insgesamt mindestens als ein großes, landwirtschaft-

lich ausgerichtetes Dorf/Gehöft bzw. evtl. auch als eine entsprechend ausgerichtete Stadt einzustufen. 

Raʾs Birqiš (2185.2057): Im höheren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ziqlāb und dem Wādī Ğirm al-

Mōz/Wādī al-Malāwī gelegen (evtl. unweit eines relativ bedeutenden Verkehrswegs); EZ-Keramik; nicht genau 

datierte Architekturreste (inkl. Wachturm? u. Zisterne); gemäß WZS ist der Wachturm evtl. in die EZ 2 zu datieren; 

dies lässt insgesamt auf eine Kontroll- und Schutzfunktion der Ortschaft schließen. 

Ḫirbat Maḥramā (2242.2029): Im nordwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges, auf einer Kuppe (inkl. di-

verser Terrassen) gelegen; diverse nicht genau datierte Architekturreste; wenig EZ 2-Keramik. Ausgrabungsergeb-

nis: Zwei kleine Areale im Norden. Da nur wenig EZ gefunden wurde, vgl. Zwickel (1990), 297, insgesamt besten-

falls als ein Dorf/Gehöft (evtl. aber auch nur als eine reine Nutzfläche) einzustufen. 

N.N. (2095.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis in einem Schwemmkegel/Schwemmfächer (`allu-

vial fan´) gelegen; EZ-Keramik; nicht genauer datierte Architekturreste (ein Gehöft und ein einzelnes Haus). Mögli-

cherweise sind das Gehöft und das einzelne Haus auch/erstmalig in der EZ 2 genutzt worden; ansonsten ist die Ort-

schaft z.B. als Nutzfläche, Rastplatz und/oder auch als unbedeutendes Dorf einzustufen. 

N.N. (2099.2000): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem hohen Sporn gelegen; EZ; nicht datierte 

Architekturreste (einzelnes Haus) und mind. eine Zisterne; evtl. wurden das Haus und die Zisterne auch/erstmalig in 

der EZ 2 genutzt; ansonsten ist die Ortschaft nur schwer einzustufen – evtl. als Aussichtspunkt; Nutzfläche und/oder 

auch als unbedeutendes Dorf. 

N.N. (2091.1996): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem Gipfel gelegen; EZ-Keramik sowie ein 

nicht datierter Turm. Letzterer könnte evtl. auch/erstmalig in der EZ 2 genutzt worden sein; ansonsten ist die Ort-

schaft nur sehr schwer einzuordnen – z.B. als Nutzfläche, Aussichtspunkt oder auch als unbedeutendes Dorf. 

N.N. (2220.1913): Im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 2; nicht datierter Turm; evtl. 

wurde der Turm auch/erstmalig in der EZ 2 (und nicht erst in byz./isl. Zeit) genutzt; ansonsten ist die eisenzeitliche 

Ortschaft nur schwer einzustufen – z.B. als Rastplatz, Aussichtspunkt, Nutzfläche oder auch als unbedeutendes 

Dorf. 

Ḫirbat aṭ-Ṭanṭūr (2097.2060): Eine kleine, im Einmündungsbereich dreier von Osten kommender Täler auf einem 

pyramidenförmigen Felsen gelegene Ruinenstätte; wenig EZ 2; Architekturreste eines quadratischen Turms (sowie 

eine erosionsbedingt überdeckte Siedlung unterhalb des Turmes?). Insgesamt als eine kleine Kontroll- und Schutz-

einrichtung (und Dorf?) an einem nach Ṭabaqat Faḥl/Pella führenden/von dort kommenden Verkehrsweg einzustu-

fen. 

Miryamīn (2100.2036): Nur wenige km südöstlich von Pella, im unteren bis mittelhohen Einzugsbereich des Wādī 

Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī auf dem Gipfel eines großes Hügels gelegen; hervorragende Fernsicht bis ins Jordan-

tal sowie gute landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten im direkten Umfeld; EZ 2-Keramik; jüngere Architektur-

reste (inkl. denen einer byz. Kirche?); viele Zisternen. M.E. ist es möglich, dass die älteren (eisenzeitlichen Schich-

ten) von den jüngeren Schichten überdeckt sind. Insgesamt evtl. als ein Dorf/Gehöft (mit Kontroll- und Schutzfunk-

tionen) einzustufen. 

Ḫirbat ad-Duwēr (2121.2030): Eine ca. 50 x 50 m große, im mittelhohen Einzugsbereich zwischen dem Wādī 

Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī und dem Wādī al-Yābis auf einer flachen Anhöhe gelegene Hirba; Umgebung z.B. 

zum Obstanbau geeignet; etwas EZ 2-Keramik, viel jüngeres Material; diverse nicht datierte Architekturreste 

(Schuttablagerungen) sowie diverse (ebenfalls nicht datierte) andere Strukturen (Wasserreservoir, Zisternen und eine 

Höhle) im direkten Umfeld. Wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat al-‛Āsif (2191.2008): Eine nur sehr kleine, im (nord-)westlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges 

auf einer größeren Waditerrasse gelegene Hirba, die kaum mehr als für ein einziges Anwesen Raum bot; EZ 2-

Keramik; diverse (zumeist jüngere Architekturreste). Insgesamt bestenfalls als ein ganz kleines Dorf (Gehöft) einzu-

stufen. 

Ğubēl (2179.1988): Im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 2-Keramik; diverse, 

nicht datierte Architekturreste (inkl. denen eines Gehöfts und anderer landwirtschaftlicher Strukturen) sowie eine 

ebenfalls nicht datierte Zisterne im direkten Umfeld. Insgesamt bestenfalls als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Nasas (2170.1945): Im hohen (süd-)westlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem Berg-

rücken gelegen; nur wenig EZ 2- und Byz.-Keramik; nicht datierte Architekturreste (inkl. Dorf/Gehöft und Zister-

ne). Evtl. bereits in Bezug auf die EZ 2 als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Waḥağğ (2170.1909): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen; EZ 2-Keramik; nicht 

datierte Architekturreste. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ğabal Sardūb 1 (2099.1992): Im unteren Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einem flachen Sporn gelegen; EZ 

2-Keramik; wahrscheinlich keine Architekturreste; insgesamt nur schwer einzustufen – evtl. als eine `eher unbedeu-

tende Ortschaft´ (z.B. als Lagerplatz, Nutzfläche oder auch als Dorf). 

Ištāfēna (2205.1964): Auf einem Hang im westlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges gelegen; viel EZ 

2 (Hauptbesiedlungsphase); Zisterne. Evtl. als Dorf (Gehöft) oder auch als reine Nutzfläche einzustufen. 

Kufrinǧā (2165.1896): An einer flacheren Stelle (Mulde) im südwestlichen Bereich des Adschlunhochgebirges 

unweit einer starken Quelle gelegen; wenig EZ 2; keine Architekturreste (oder sind diese durch das moderne Dorf 

verdeckt?). Insgesamt evtl. als Dorf (Gehöft) einzustufen. 
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Baṣbūṣ (2132.1890): Eine kleine, im mittelhohen südlichen Einzugsbereich des Wādī Kufrinǧā (in der Nähe einer 

schwachen Quelle) gelegene Spornterrasse mit einem flachen, ca. 20 m im Durchmesser großen `Buckel´; wenig EZ 

2; keine sichtbaren Architekturreste. Allerdings wäre es möglich, das Letztere unter dem `Buckel´ verborgen sind. 

Insgesamt evtl. als ein kleines Dorf (Gehöft) einzustufen. 

Tall al-Murabba‛ (2162.1837): Ein an seinem Scheitel ca. 100 x 40 m großer, im südwestlichen Randbereich des 

Adschlunhochgebirges auf einer langen Hangterrasse gelegener Sporn; Möglichkeiten zum Ackerbau im direkten 

Umfeld; wenig EZ 2; viel Spätbyz.; diverse (spätbyz.?) Architekturreste im direkten Umfeld; nur relativ schwer 

einzustufen – evtl. als Dorf (unter Umständen auch als Gehöft). 

 

 

Östlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges 
 

Minṭār Zabda (2348.2063): 4 km südöstlich von Tall al-Ḥiṣn, im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges 

auf einem niedrigen Hügel gelegen; sehr viel EZ 2; Architekturreste (wahrscheinlich inkl. Befestigung); diverse aus 

dem Altertum stammende Zisternen; starke, rezent erfolgte Störungen. Gemäß Lamprichs (2007), 261f.270-273 

wahrscheinlich als kleine, befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und 

Schutz-) Einrichtung zu verstehen bzw. auch als kleine Tochtersiedlung von Tall al-Ḥiṣn (regionales Zentrum). 

Minṭār Yarīn (2328.2054): Im nordöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines steilen Hü-

gels gelegen; guter Fernblick; viel EZ 2; nicht genauer datierte Architekturreste (wahrscheinlich inkl. Befestigung); 

Terrassierungen und Zisternen; starke, rezent erfolgte Störungen. Gemäß Lamprichs (2007), 263f.270-273 ebenfalls 

als kleine, befestigte und landwirtschaftlich genutzte (Wohn-, Lagerungs-, Verarbeitungs- und Schutz-) Einrichtung 

zu verstehen bzw. ebenfalls als kleine Tochtersiedlung von Tall al-Ḥiṣn (regionales Zentrum). 

Ḫirbat al-Kibda (2349.1917): Eine ca. 90 x 38 m große, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf dem Gipfel eines komplett isolierten Hügels gelegene Ortslage; gute verkehrstechnische Anbin-

dung (`Königsweg´); EZ 2 (allerdings nur bis ins 8. Jh. v.Chr. – danach offensichtlich Niedergang); wahrscheinlich 

eisenzeitliche Architekturreste (inkl. Ummauerung und Turm) sowie Terrassierungen und mind. eine Zisterne aus 

der gleichen Zeit. Insgesamt als befestigtes Gehöft (mit Kontroll- und Schutzfunktion) einzustufen. 

Ḫirbat Umm Ğōza (2253.1863): Im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges auf diversen (mit Ruinen-

trümmern befestigten) Terrassen sowie in der unmittelbaren Nähe einer Quelle und unzähliger Fruchtbäume gele-

gen; EZ 1; ausgesprochen starker Schuttbelag von wahrscheinlich (jeweils) mehreren früheisenzeitlichen und jünge-

ren Häusern. Insgesamt evtl. als Ansammlung diverser kleiner Gehöfte einzustufen. 

Ḫirbat/Tall Ya‛mūn (2360.2005): Bisherige Ausgrabungsergebnisse: 

Fortbestand der (EZ 1b)-2a-Phase IIA-Siedlung (Anfang des 10. Jh.s v.Chr.): Ya‛mūn als ein unbefestigtes 

Dorf/Gehöft inkl. einer häuslich-landwirtschaftlichen und kultisch-religiösen Nutzung der Ortslage. 

EZ 2a/b-Phase IIB (10.-9. Jh. v.Chr.): Ya‛mūn als ein eher bescheidenes Dorf (Gehöft) ohne größere Architekturres-

te?  

EZ 2b/c-Phasen III-IV (8.-6. Jh. v.Chr.): Neue siedlungsgeschichtliche Blütephasen: Der Tall als eine große und 

bedeutende Ortschaft inkl. einer massiven, wahrscheinlich zu Verteidigungszwecken konstruierten Struktur und weit 

reichenden Handelsbeziehungen; potentielle Funktion: Befestigter Kontroll- und Handelsposten. 

Ḫirbat al-Buḥēra (2350.1944): Eine ca. 175 x 55 m große, im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlun-

hochgebirges auf einem hohen, komplett isolierten Hügel gelegene Scherben- und Ruinenstätte; gute verkehrstech-

nische Anbindung (`Königsweg´); viel EZ 2-Keramik; (eisenzeitliche) Architekturreste sowie diverse Terrassierun-

gen und mind. 5 großen Zisternen. Wahrscheinlich als großes Gehöft (evtl. auch als eine agro-pastoral ausgerichtete 

Stadt) mit Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. Allerdings fehlt bislang der Beleg für eine Befestigung 

Tall Marqab al-‛Anz (2335.1942): Eine im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem 

hohen Hügel gelegene Ortschaft; gute Möglichkeit zum Weinanbau im direkten Umfeld; viel EZ 2, wahrscheinlich 

eisenzeitliche Architekturreste; von daher wahrscheinlich zumindest als Gehöft (evtl. auch als eine Stadt) einzustu-

fen – allerdings fehlen bislang konkrete Belege für eine Befestigung. 

Ruǧm al-Kōm (2343.1931): 5.5 km nördlich von Gerasa, im (süd-)östlichen Bereich des zentralen Adschlunhoch-

gebirges auf dem Gipfel eines hohen Hügels gelegen; Quelle zur Wasserversorgung in der Nähe; viel EZ 2; (z.T. 

jüngere) Architekturreste, Terrassierungen sowie eine birnenförmige Zisterne. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ḫirbat Abū-l-‛Aṣāfīr (2322.1904): Auf einer Spornterrasse im südöstlichen Bereich des zentralen Adschlunhoch-

gebirges gelegen (inkl. Ackerfläche); (viel) EZ 2 und diverse, nicht datierte Architekturreste (inkl. der Reste eines 

ca. 30 m von der Terrasse entfernt gelegenen, 4.50 x 4.50 großen Turms). Ingesamt als ein, durch einen Turm ge-

schütztes, Dorf/Gehöft einzustufen. 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918): Auch in Bezug auf die EZ 2 als landwirtschaftliche Nutzfläche einzustufen (Ausgra-

bungsort). 

Muqbila (2318.1918): Ein 200 x 100 m großes, im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges 

an einem Hang gelegenes Scherbenfeld; Wasserstelle; viel EZ; keine Architekturreste. Evtl. als Nutzflä-

che/Lagerplatz/Zeltdorf einzustufen. 
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Muqbila-West (2310.1918): Ein im südöstlichen Randbereich des zentralen Adschlunhochgebirges an einem Hang 

gelegenes, eisenzeitliches Grab. 

Rēmūn (2279.1878): Im südöstlichen Bereich des Adschlunhochgebirges, unweit eines kleinen Wadis, auf einem 

Sporn gelegen; EZ 2-Keramik; weggespülter Schutt einer eisenzeitlichen Siedlung? Wahrscheinlich als Dorf (bes-

tenfalls als Gehöft) einzustufen. 

 

 

Bereich des östlich an das eigentliche Adschlunhochgebirge angrenzenden Gebirges 
 

Tall Qafqafā (2386.1954): Ein ca. 62 x 58 m großer, 8.5 km nordöstlich von Gerasa, auf dem Gipfel eines komplett 

isolierten Hügels gelegener Tall (viel EZ 2-Keramik – evtl. aber weniger als EZ 1-Keramik); evtl. komplett ummau-

ert; evtl. Zisternen. Wahrscheinlich als ein befestigtes Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion oder auch nur als 

Kontrollposten einzustufen. 

Raʾs Abū ‛Iyād (2433.1946): Östlich des eigentlichen Adschlunhochgebirges auf einem sehr hohen Berggipfel 

gelegen; viel EZ 2-Keramik; nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung) sowie diverse Zisternen, Dolmen 

und mind. eine Höhle im direkten Umfeld. Ingesamt als befestigtes Gehöft mit Kontroll- und Schutzfunktion oder 

auch nur als Kontrollposten einzustufen. Leider liegen (mir) keine Angaben zur Größe der Ortschaft vor. 

Tall Duq Mūsā (2423.1901): Ein ca. 300 x 150 m großer, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges, auf ei-

nem hohen, fast komplett isolierten Hügel gelegener Tall; nächste Wasserstelle ca. 500 m entfernt; viel EZ 2; zahl-

reiche, nicht datierte Architekturreste (inkl. Ummauerung) sowie diverse große Zisternen. Insgesamt als eine relativ 

große Stadt einzustufen. 

Tall Ḥuwēšān (2392.1898): Ein 150 x 80 m großer, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf einem na-

türlichen Hügel gelegener Tall; wahrscheinlich rel. gute Verkehrsanbindung; keine natürliche Wasserstelle in der 

unmittelbaren Nähe; viel EZ; nicht datierte Ummauerung. Evtl. als Stadt (mit Kontrollfunktion) einzustufen. 

Tall Faqqās (2358.1804): Größe: ca. 90 x 40 m; östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem Gipfel eines 

hohen und steilen Hügels (unweit des Wādī az-Zarqā u. einer Quelle) gelegen; viel EZ 2; nicht datierte Architektur-

reste (inkl. der Reste eines Hauses/Turmes und einer Ummauerung); terrassierte und landwirtschaftlich genutzte 

Hänge. Insgesamt als eine kleine, relativ stark befestigte und landwirtschaftlich ausgerichtete Kontroll- und Schutz-

station einzustufen. 

Ruǧm al-Qarānī (2401.1847): Ein kleiner, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf dem höchsten Punkt 

eines Bergrückens gelegener Siedlungsplatz; gute verkehrstechnische Anbindung; wenig EZ 2; evtl. eisenzeitliche 

Architekturreste (Turm) und Terrassierungen sowie eine große, aus dem Altertum stammende Zisterne unterhalb der 

Siedlung. Insgesamt wahrscheinlich als eine befestigte Kontroll- und Schutzstation in einem landwirtschaftlich ge-

nutzten Umfeld einzustufen. 

Tall Burērīḍ (2363.1827): Östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem steilen Hügel (in der Nähe eines 

wasserführenden Wadis und eines ca. 20 m hohen Wasserfalls) gelegen; strategisch bedeutende Lage an einem Ver-

kehrsweg; wenig EZ 2; nicht datierte Architekturreste (kl. Turm). Insgesamt wahrscheinlich als eine befestigte 

Kontrollstation einzustufen. 

Tall al-Murāmiḥ (2424.1796): Größe: ca. 180 x 35 m – zweistufig; auf einem Höhenzug am Wādī az-Zarqā/Wādī 

al-Qunayya unweit einer schwachen Quelle und guter Ackergründe gelegen; sehr viel EZ 2; nicht datierte Architek-

turreste. Insgesamt als Dorf/Gehöft einzustufen. 

Tall Ğin‛āba (2384.1775): Ein ca. 200 x 100 m großer, direkt im Wādī az-Zarqā auf einer großen, komplett isolier-

ten Hügelkuppe gelegener Tall; die Wasserversorgung war u.a. auch durch eine starke Quelle sichergestellt, viel EZ 

2-Keramik (inkl. evtl. eisenzeitlicher Architekturreste). Evtl. als Dorf/Gehöft bzw. auch als Stadt mit Kontrollfunk-

tionen einzustufen. 

Ḫirbat Ḫālid (2344.1857): Ein ca. 300 x 150 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges, unweit des 

Wādī Ğaraš, auf einer Waditerrasse gelegener Tall; Entfernung zur nächsten Wasserstelle ca. 200 m; (FBZ; MBZ) 

EZ (Byz); keine sichtbaren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. auch 

befestigte) Ortschaft einzustufen.  

Ḫirbat Manṣūb (2374.1832): Ein angeblich 300 m im Durchmesser großer, östlich des südlichen Adschlunhochge-

birges auf einem flachen Hügel gelegener Tall; Entfernung zur nächsten natürlichen Wasserstelle ca. 400 m; (FBZ; 

MBZ) EZ, (Byz); keine sichtbaren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. 

auch befestigte) Ortschaft einzustufen. 

Tall al-Muġannīya (2445.1791): Ein 300 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges im direkten 

Grenzbereich zur Steppe gelegener Tall; nächste nutzbare Wasserstelle ca. 600 m entfernt; (wenig FBZ); viel EZ, 

(viel Byz.); keine sichtbaren Architekturreste. Unter großem Vorbehalt als eine recht bedeutende (und evtl. auch 

befestigte) Ortschaft einzustufen. 

Ḫirbat al-Maṭawī (2426.1920): Eine ca. 100 x 100 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges am 

Fuße eines Berghanges gelegene Hirba; diverse Quellen und Terrassierungen im Umfeld; wenig EZ; keine sichtba-

ren Architekturreste. Insgesamt evtl. als ein Dorf (Gehöft) inkl. Nutzfläche einzustufen. 
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Umm Buṭēma (2402.1907): Eine 400 x 200 m große, südöstlich des zentralen Adschlunhochgebirges auf den höhe-

ren Hängen eines Berges gelegene Scherbenfläche; evtl. mit guter verkehrstechnischer Anbindung; keine Wasser-

stelle in der direkten Umgebung; EZ-Keramik; nur schwer einzustufen – evtl. als größerer Rast- und Lagerplatz, als 

größeres Dorf und/oder auch als Nutzfläche. 

ar-Riyāša/Ḫirbat al-Mušattā (2375.1838): Ein ca. 200 x 200 m großer, östlich des südlichen Adschlunhochgebir-

ges auf einem Bergrücken gelegener Siedlungsbereich; die Wasserversorgung war durch eine starke Quelle sicher-

gestellt; relativ gute landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Umgebung; etwas EZ-Keramik; nur jüngere Architekturres-

te? Evtl. als Dorf/Rastplatz/Nutzfläche einzustufen. 

N.N. (2350.1858): Flacher, östlich des südlichen Adschlunhochgebirges auf einem Berg gelegener `Tall´; FBZ, EZ; 

Byz.-Keramik; insgesamt nur sehr schwer einzustufen: Die Namenlosigkeit des Ortes und die scheinbar nicht vor-

handenen Architekturreste sprechen für eine unbedeutende Ortschaft (z.B. für ein Dorf, eine Nutzfläche oder ange-

sichts der erhöhten Lage auch für einen Aussichtspunkt); die fbz., ez. und byz. Besiedlungen sowie die Bezeichnung 

als `Tall´ sprechen hingegen eher für eine bedeutendere Siedlung (z.B. für eine befestigte Siedlung). Eine genauere 

Einstufung ist (mir) nicht möglich. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe zu 

verortenden EZ 2-Ortschaften 
 

al-Ḫanāṣirī (2488.2003): 25 km östlich von Irbid und 14 km westlich von Mafraq gelegen; Basisfläche ca. 120 x 

130 m groß, wobei die flache Siedlungskuppe ca. 60 x 60 m umfasst; ca. 30 m hoch (inkl. einer Kulturschicht von 

ca. 10 m); strategisch bedeutsame Lage; gute Fernsicht; viel EZ 2 (ab 8. Jh. v.Chr.); Reste einer (wahrscheinlich 

bereits eisenzeitlichen) Ummauerung; viele (wahrscheinlich ebenfalls eisenzeitliche) Zisternen und Brunnen im 

Umfeld. Gemäß Bartl et al. ist es möglich, dass al-Ḫanāṣirī in der EZ 2 als regionales Zentrum fungierte, wobei zu 

den ihm untergeordneten, eisenzeitlichen Ortslagen Fā‛II und al-Buwēḍa sowie evtl. auch al-Burēqa und Dēr Warāq 

gehört haben könnten, vgl. Bartl/Eichmann/Khraysheh (1999), 23-25.; (2002), 82.99f. (inkl. Tab. 2).113.115 (inkl. 

Fußnote 36); Bartl/Eichmann (2000), 76f.; Bartl/Khraysheh/Eichmann (2001), 128-132 u. Eichmann (2008). 

Aidūn (2616.1907): Ein 90 m im Durchmesser großer, 5 km südwestlich von Mafraq, auf einem ca. 790 m hohen 

Gipfel gelegener Tall; z.T. gute Fernsicht über die Mafraq-Ebene. Das Umfeld bietet akzeptable landwirtschaftliche 

Nutzungsmöglichkeiten – gemäß Glueck (1951), 82 ist zumindest jedes dritte Jahr eine Bepflanzung möglich. Sur-

veyergebnisse: Viel Röm.-Byz.; diverse jüngere Architekturreste (inkl. der Reste einer Ummauerung und von innen 

gegen die Mauer gebauter Häuser); außerdem Höhlen und Zisternen im direkten Umfeld. Ausgrabungsergebnisse: 

EZ 2-Keramik und eine runde, bereits in der EZ 2 gegründete Festungsmauer, vgl. Humbert (1989a), 125f. Insge-

samt evtl. als eine landwirtschaftlich (sowie evtl. auch auf den Handel) ausgerichtete Wohnsiedlung (Stadt) mit 

Kontroll- und Schutzfunktionen einzustufen. 

Tall Fā‛/Fā‛I (2518.2037): Ein 90 x 70 m großer, 3.5 km nordöstlich von al-Ḫanāṣirī, auf einem großen Hügel 

gelegener Tall; gute verkehrstechnische Anbindung (am Weg nach Irbid gelegen), gute Fernsicht; relativ gute land-

wirtschaftliche Nutzbarkeit des Umfeldes; sehr viel EZ 2-Keramik (und zwar noch mehr als EZ 1-Keramik); nicht 

datierte Architekturreste nur an einer kleinen ausgegrabenen Stelle sichtbar; diverse nicht datierte Zisternen. Evtl. 

weiterhin/erstmalig als Gehöft bzw. auch als Karawanserei (mit Kontroll- und Schutzfunktionen) einzustufen, wobei 

wahrscheinlich von einer noch stärkeren Nutzung als in der EZ 1 ausgegangen werden kann. 

Riḥāb (2532.1927): Im Zentrum des gebirgigen Bereichs der nordwestjordanischen Steppe auf einer breiten Hügel-

zunge gelegen (Höhe ca. 915 m über dem Meeresspiegel); mögliche Standortvorteile: 1. Höhere Niederschlagsraten 

als in den flacher gelegenen Steppenbereichen; 2. hervorragende Übersicht über das Umfeld; 3. relativ gute land-

wirtschaftliche Nutzbarkeit des Umlandes (insbes. der umliegenden Täler) – s. auch Glueck (1951), 81 u. 4. gute 

verkehrtechnische Anbindung (Lage an einem zw. Ğaraš und Mafraq verlaufenden Verkehrsweg). Ausgrabungser-

gebnisse: mindestens ein EZ 2a/b-Turm und EZ-2c-Keramik, vgl. Jadis 2519001. Potentielle Funktion Riḥābs in der 

EZ 2a-b: landwirtschaftlich ausgerichtetes Dorf mit Kontroll- und Schutzfunktionen; potentielle Funktion der Ort-

schaft in der EZ 2c (saisonal genutztes) Dorf, Nutzfläche oder Rastplatz/Aussichtspunkt (Bedeutungrückgang!) 

Tall al-‛Ain (2499.1861): Für die kultische Bedeutung und Funktion der Ortschaft sprechen zum einen das Vorhan-

densein einer Quelle im ansonsten eher wasserarmen Steppenbereich und zum anderen einige Befunde und Einzel-

funde im Umfeld der Quelle (z.B. eine Treppe und eine im Bereich dieser Treppe entdeckte, evtl. kultisch genutzte 

Figurine aus der EZ 2c), vgl. Humbert (1989b), 132. Ein konkreter Beleg für ein eisenzeitliches Heiligtum liegt m.E. 

allerdings bislang nicht vor (Humbert hatte es unter einem 40 x 40 m großen, klosterartigen Gebäude vermutet). 

al-Fidēn (2634.1948): Unweit von Mafraq, am östlichen Rand des Untersuchungsgebietes (bei einer alten Quelle?) 

gelegen. Hierzu gehört: 

a) Ein 70 x 47 m großes, `festungsartiges´ Gebäude aus der EZ 1 bzw. 2a (11./10. Jh. v.Chr.), das angeblich spätes-

tens am Ende des 8. Jh. v.Chr. aufgegeben wurde und erst zu späterer, byz.-isl. Zeit weitergenutzt wurde. 

b) Ein 70 m im Durchmesser großer Tall, der angeblich ebenfalls bereits in der EZ (zur gleichen Zeit wie das oben 

genannte Gebäude?) besiedelt war, und zwar in Form einer Wohnsiedlung. Auch dieser Tall soll in jüngerer Zeit 

(genauer gesagt in isl.-omayyadischer Zeit) weiter genutzt worden sein, und zwar in Form eines aufgesetzten Tur-
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mes, vgl. Humbert (1989c), 221-224; s. auch Glueck (1951), 1-2 und Zwickel (1990), 286. Humbert geht im Zu-

sammenhang mit dem `festungsartigen Gebäude´ tatsächlich von einer Festung aus, und zwar von einer Grenzfes-

tung. Herr/Najjar und Lamprichs zweifeln die `Grenzfestungs-Interpretationen´ Humberts (in Bezug auf al-Fidēn) 

an. Für Herr/Najjar sind die Ergebnisse für eine derartige Interpretation insgesamt zu ungenau bzw. zu oberflächlich, 

vgl. Herr/Najjar (2001), 330f. Lamprichs hält (wie auch bei den anderen zeitgleichen Siedlungen des nordjordani-

schen Plateaus) einen häuslich-landwirtschaftlichen Charakter der Siedlung für wahrscheinlicher, vgl. Lamprichs 

(2007), 280 (inkl. Fußnote 14). Mit Herr/Najjar und Lamprichs lehne auch ich die `Festungstheorie´ Humberts ab, 

wobei ich für das `festungsartige´ Gebäude die Funktion eines Gehöfts bzw. sogar noch eher die einer Karawanserei 

mit gewissen Kontroll- und Schutzfunktionen für wahrscheinlich halte. Prinzipiell stimme ich dabei auch mit 

Glueck überein, der von einer „massive fortress-carawanserai“ spricht, vgl. Glueck (1951), 1 sowie mit Jadis 

2619001, wo von einem „Suq/market“ die Rede ist. 

Tall Mabrūm Šarqī (2537.2069 – bei Jadis: 2563.2088!): Eine kleine, ca. 3.75 km (nord-)östlich von Tall Fā‛, auf 

einer leichten Erhebung Ortslage; gute verkehrstechnische Anbindung (am Weg in Richtung Irbid gelegen); wenig 

EZ 2 (mehr als EZ 1); keine sichtbaren Architekturreste. Evtl. weiterhin als Lagerplatz bzw. evtl. auch als kleines, 

agro-pastoral ausgerichtetes und nur saisonal genutztes Dorf einzustufen, vgl. Glueck (1951), 95, und zwar mit einer 

etwas stärkeren Nutzung als in der EZ 1. Bei den Ausgrabungen in Mafraq wurde ein Grab mit Keramik der EZ 1 

gefunden, vgl. Piccirillo (1976), 27-30; s. auch Zwickel (1990), 286. Sauer bzw. Herr/Najjar vergleichen die in Maf-

raq gefundene Keramik dahingegen mit Stücken aus Hazor, welche ins 10. Jh. v.Chr. (= EZ 2a) datiert werden kön-

nen, vgl. Sauer (1986), 14; Herr/Najjar (2001), 331. An dieser Datierung orientiert sich auch Lamprichs, für den 

allerdings die EZ 1 bis weit ins 10. Jh. v.Chr. (genauer gesagt bis 925 v.Chr.) hineinreicht (`Low Chronology´), und 

der deshalb von einer EZ 1-2 Besiedlung/Nutzung Mafraqs spricht, vgl. Lamprichs (2007), 29 (Fußnote 35).161f. 

(Fußnote 329) bzw. Lamprichs (2007), 2.280. 

al-Burēqa (2466.2060): Ca. 5 km nordwestlich von al-Ḫanāṣirī, auf einer natürlichen Erhebung aus porösen Kalk-

stein gelegen und aus zwei verschiedenen Bereichen (einer Wohnsiedlung und einer Nekropole) bestehend (zur 

sogen. `Ḫanāṣirī-Region´ gehörig); evtl. EZ 2-Keramik; diverse evtl. in der EZ 2 genutzte Höhlen, Zisternen und 

Brunnen im direkten Umfeld. 

Fā‛II: Zwei nur 500 m nordöstlich von Tall Fā‛/Fā‛I entfernt gelegene, natürliche Hügel, die heute durch eine Stra-

ße voneinander getrennt sind. Im westlichen Hügel sind im Kuppenbereich diverse Höhlen zu finden (ebenfalls zur 

sogen. `Ḫanāṣirī-Region´ gehörig); EZ 2-Keramik; diverse evtl. in der EZ 2 genutzte Höhlen, Zisternen und Brun-

nen im direkten Umfeld. 

Dēr Warāq (2485.1976): Nur ca. 2.5 km südwestlich von Tall al-Ḫanāṣirī entfernt, auf einer Hügelkuppe gelegen; 

gute Fernsicht bis nach Irbid (zur sogen. `Ḫanāṣirī-Region´ gehörig); EZ 2-Keramik?; diverse evtl. in der EZ 2 ge-

nutzte Höhlen, Zisternen und Brunnen im direkten Umfeld. 

al-Buwēḍa (2492.1950): Auf einer natürlichen, felsigen Erhebung gelegen und aus zwei verschiedenen Bereichen 

(einer Wohnsiedlung und einer Nekropole) bestehend (zur sogen. Ḫanāṣirī-Region´ gehörig); EZ 2-Keramik; diverse 

Architekturreste (allerdings nur Schutt und einzelne Trümmer); diverse evtl. in der EZ 2 genutzte Höhlen, Zisternen 

und Brunnen im direkten Umfeld. 
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Tab. 12: Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewie-

senen PZ-Siedlungen 

 
 Bedeutende Sied-

lungen. 
Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Nordjorda-

nische Jor-

dantransfor

mzone 

   

Nördl. Be-

reich 

 Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Zhor´: 

Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): weiterhin 
Kontrollposten unweit einer Jordanfurt? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970) u.  
2. Tall Abū ʿAllūba (2060.2034): weiterhin 

Dörfer/Gehöfte/Kontrollposten? 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Zhor´: 

1. Tall aṣ-Ṣawwān (2048.2222) u. 
2. Tall Abū Qaml (2047.2217): in EZ 2c/PZ 

Kontrollstationen an wichtigen Verkehrswegen 

bzw. auch nur Lagerplätze/Dörfer? 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. evtl. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2051.2227): in EZ 

2c/PZ-Lagerplatz/Dorf? 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 
1. Ḫirbat al-Marqa‛a (2073.2125): weiterhin Dorf 

(Gehöft)?  
2. Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 

 

Neu: 

a) aus dem Bereich der `Ghor´: 
1. Tall Fendī (2050.2127): Lagerplatz/Dorf (mit 
gewissen Kontrollfunktionen)? 

2. Tall Abū Ḥayyāt (2047.2038): keine Besied-

lung; lediglich von mobilen Personengruppen 
stammende PZ-Keramik (gewisse Aufwertung?) 

b) aus dem Bereich des Vorgebirges: 
Ḫirbat as-Sāḫina-Cave 2: (temporär genutzter) 
Wohnort/Stauraum bzw. auch Grab? 

Südl. Bereich  Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Katara´: 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): Residenz 
(bzw. regionales Zentrum) mit Friedhof 

b) aus dem Bereich der `Ghor´: 

1. Tall al-Mazār (2074.1810): ammoni-
tisch/persische Soldatensiedlung mit ent-

sprechend geprägtem Friedhof auf Hügel A 

(beides 6.-5. Jh. v.Chr.) 
2. Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): nur noch 

sporadische Nutzung als Wohnsiedlung u./o. 

zur Viehzucht 

c) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

Tall al-Ḥamma Ost (2112.1778): Reste 

eines mächtigen Gebäudes u. einer Mauer 
sowie div. Gruben entdeckt (5.-4. Jh. 

v.Chr.?); evtl. Residenz? Konkrete Aussagen 
zur Funktion der Anlage sind bislang nicht 

möglich! (erneute Aufwertung?) 

Fortbestand: 

a) aus dem Bereich der `Ghor´: 

Tall Zakarī (2069.1744): Lagerplatz/Dorf? 

b) aus dem Bereich des Vorgebirges: 

1. Tall ʿAmmatā (2085.1829): noch keine 

konkreten Aussagen möglich; jedoch evtl. nur als 
Lagerplatz/Dorf? 

2. Tall Abū Zīgān (2108.1773): Lager-

platz/Dorf? 

Nördl. Ad-

schlun-

ausläufer 

(inkl. Irbid-

Ramṯā-

Ebene) 

   

Jarmuk/Wādī 

aš-Šallāla 

 Fortbestand 

1. Quwēlibī/Abila (2318.2322): nur noch 
unbefestigtes Dorf/Gehöft?; zumindest mit 

fortdauernder, wenn auch wahrscheinlich 

(gegenüber der EZ 2) weniger umfangrei-
chen/intensiven Besiedlung (Abwertung) 

2. Tall al-Muġayyir (2379.2239): weiterhin 

Gehöft/Wegestation/Karawanserei? 
3. Tall al-Muʿallaqa (2371.2235): in PZ 

evtl. nicht mehr befestigt; evtl. ist die PZ 

auch nur durch Silos oder ähnliche Installa-
tionen vertreten. Keine gesicherten Befunde! 
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 Bedeutende Sied-

lungen. 
Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

(Abwertung?) 

4. Tall al-Fuḫḫār (2387.2219): wie in später 

EZ 2c weiterhin als Dreschplatz und zur 
Vorratshaltung genutzt? 

Wādī al-

ʿArab/Wādī 

az-Zaḥar 

 Fortbestand: 

Ḫirbat Umm al-Ġizlān (2168.2225): weiter-

hin kleines (befestigtes/ummauertes) Gehöft; 
tendenziell eher mit Abwertung? 

Fortbestand: 

1. Umm Qēs/Gadara: ebenfalls Dorf (Ge-

höft)/Kontrollposten; tendenziell jedoch eher mit 
Abwertung? 

2. Tall Zirā‛a: (agro-)pastoral ausgerichtetes 

Dorf bzw. auch Lagerplatz (nach EZ 2c weitere 
Abwertung) 

Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī 
Ziqlāb 

    

Nördl. Rand-

bereich des 

nördl. Ad-
schlunhochge

birges: Wādī 

az-
Zaḥar/Wādī 

aṭ-Ṭayyiba/ 

Wādī Ziqlāb/ 
hohe Lagen 

 Fortbestand: 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Gemäß Lamp-

richs bis ins späte 5./frühe 4. Jh. v.Chr. 
weiterhin als prosperierendes Ge-

höft/Tochtersiedlung Irbids/Tall al-Ḥiṣns mit 

Kontroll- u. Schutzfunktionen. Erst danach 
mit einem deutlichen Bedeutungsverlust, 

wobei die Ortschaft nur noch als ein von 

einer Zentralmacht/einem regionalen Zent-
rum unabhängiges u. evtl. auch nur noch 

temporär (z.B. während der Saat- u. Ernte-
zeiten) genutztes sowie partiell genutztes 

Dorf/Gehöft fungierte? 

 

Irbid-Ramṯā-

Ebene 

   

Der Bereich 

des Ad-

schlun- 

hoch-

gebirges 

   

Nördl. Be-

reich des 

Adschlun-

hochgebirges 

   

Südl. Randbe-
reiche des 

Adschlun-

hochgebirges 
(inkl. Wādī 

az-Zarqā) 

   

Zentraler 

mittlerer 
Bereich 

   

Westl. Rand-

bereiche des 
Adschlun-

hochgebirges 

 Fortbestand: 

1. Ḫirbat al-Bēḍāʾ (2205.2014), 
2. Ḫirbat al-Kēlabān/Rākib (2181.2003), 

3. Waḥağğ (2170.1909) u. 

4. Ḫirbat Ḥamīd/Ḫirbat Arbū‛a (2228.1903): 
weiterhin (kleine u. ) unbefestigte Dör-

fer/Gehöfte (allerdings mit einer gegenüber 

der EZ 2 weniger intensiven Nutzung)? 

Fortbestand: 

N.N. (2169.1902): weiterhin Dorf, Nutzfläche, 
Lagerplatz u./o. auch Aussichtspunkt? Eine 

genaue Einstufung ist wegen fehlender Informa-

tionen leider nicht möglich? 

Östliche 

Randbereiche 

des Ad-
schlun- 

hochgebirges 

 Fortbestand: 
Ḫirbat/Tall Ya‛mūn (2360.2005): 

Dorf/Gehöft oder Residenz? 

 

Bereich des 

östl. an das 
eigentliche 

Adschlun-

hochgebirge 
angrenzenden 
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 Bedeutende Sied-

lungen. 
Relativ bedeutende Siedlungen Eher unbedeutende Siedlungen 

Gebirges 

Der westl. 

Bereich der 

nordjordani-

schen Steppe 

 Fortbestand: 

al-Ḫanāṣirī (2488.2003): immer noch land-

wirtschaftlich ausgerichtete (aber m.E. sicher 
nicht mehr ummauerte) Siedlung 
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Erläuterungen zu Tab. 12 (Die funktionale Einstufung der im Bereich des Untersuchungs-

gebietes nachgewiesenen PZ-Siedlungen) 

 

Zur funktionalen Einstufung der im nördlichen Bereich der nordjordanischen Jordan-

transformzone nachgewiesenen PZ-Ortschaften 
 

Tall al-Muʿaǧǧaǧa (2033.2010): Im unteren nördlichen Einzugsbereich des Wādī al-Yābis auf einer natürlichen 

Erhebung in der `Zhor´ gelegen; PZ-Keramik; nicht genau datierte Architekturreste. Weiterhin als `relativ bedeuten-

der´ Kontrollposten unweit einer Jordanfurt einzustufen? 

Tall Abū Ḥabīl Süd (2047.1970): Zwischen dem Wādī al-Yābis u. dem Wādī Kufrinǧā im Bereich der `Ghor´ 

gelegen; PZ/Hell.-Keramik (weniger als EZ 2); nicht genauer datierte Architekturreste (keine Weiternutzung des 

eisenzeitlichen Turms?). Weiterhin als Dorf/Gehöft mit Kontroll- u. Schutzfunktion einzustufen? 

Tall Abū ʿAllūba (2060.2034): Im unteren Einzugsbereich zwischen dem Wādī Ğirm al-Mōz/Wādī al-Malāwī u. 

dem Wādī al-Yābis in der Nähe der Berghänge gelegen; gute Übersicht über die Umgebung; PZ/Hell.-Keramik; 

nicht datierte Architekturreste und Höhlen. Insgesamt als Dorf/Gehöft bzw. aufgrund seiner erhöhten Lage auch als 

Kontrollposten einzustufen. 

Tall aṣ-Ṣawwān (2048.2222): Südwestlich von Ḫirbat aṣ-Ṣawwān, auf einem kleinen Hügel in der `Zhor´ gelegen 

(unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); EZ 2c/PZ-Keramik, keine sichtbaren Architekturreste. Evtl. als EZ 2c-

Kontrollstation an wichtigen Verkehrswegen bzw. auch nur als Lagerplatz/Dorf einzustufen. 

Tall Abū Qaml (2047.2217): Südlich von Tall aṣ-Ṣawwān in der `Zhor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī 

al-ʿArab); EZ 2c/PZ. Evtl. als Kontrollstation bzw. auch nur als Dorf/Lagerplatz einzustufen. 

Evtl. Ḫirbat aṣ-Ṣawwān (2051.2227): In der `Ghor´ gelegen (unterer Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); evtl. 

wenig EZ 2/PZ. Evtl. als Lagerplatz/Dorf einzustufen. 

Ḫirbat al-Marqa‛a (2073.2125): Westlich von Tall ar-Rufēf, im unteren südlichen Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb 

in der Nähe der Berghänge gelegen; wenig EZ 2c/PZ; nicht datierte Architekturreste. Insgesamt bestenfalls als Dorf 

(Gehöft) einzustufen. 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): Ausgrabungsergebnisse: EZ 2b-2c/PZ (800-322 v.Chr.): Nach dem schweren 

Erdbeben von 800 v.Chr. folgt eine Phase der Rezession bzw. auch der völligen Aufgabe der Siedlung. Letzteres, 

d.h. eine völlige Aufgabe der Siedlung, ist gemäß älteren Ausgrabungsergebnissen für die Zeit von 550-450(/-200) 

v.Chr. in Erwägung zu ziehen. 

Tall Fendī (2050.2127): Ein relativ großflächiger, aber nur sehr flacher, im südlichen Einzugsbereich des Wādī 

Ziqlāb in der `Ghor´ gelegener Tall; gute Verkehrsanbindung; PZ.-/Hell.-Keramik; keine sichtbaren Architekturreste 

(die trotzdem früher evtl. vorhandenen Häuser/Hütten bestanden wahrscheinlich nur aus Lehm). Insgesamt wahr-

scheinlich als ein Lagerplatz/Dorf (mit gewissen Kontrollfunktionen) einzustufen. 

Ḫirbat as-Sāḫina-Cave 2: Nordöstlich von Tall as-Sāḫina (2079.2219) in den Berghängen gelegen (unterer südli-

cher Einzugsbereich des Wādī al-ʿArab); wenig PZ. Evtl. als (temporär genutzter) Wohnort/Stauraum bzw. auch als 

Grab einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im südlichen Bereich der nordjordanischen Jordantrans-

formzone nachgewiesenen PZ-Ortschaften 
 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861): Ausgrabungsergebnisse: 

EZ 2c Phase III G-B (6. Jh. v.Chr.): Ende des 6. Jh.s v.Chr.: Tall as-Sa‛īdīya als Residenz wohlhabender Ägypter 

bzw. eher als regionales Zentrum mit Friedhof. 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.): Sa‛īdīya weiterhin als Residenz wohlhabender Ägypter bzw. eher als regio-

nales Zentrum mit Friedhof. 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782): Ausgrabungsergebnisse zur EZ 2c/PZ: 

Unterphasen der Phase VI (6. Jh. v.Chr.): nur noch sporadische Nutzung: 

6a) EZ 2c-Phase V (ca. 500 v.Chr.): Dēr ʿAllā als kleine landwirtschaftlich ausgerichtete Wohnsiedlung; Schwer-

punkt Viehzucht. 

6b) EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-400 v.Chr.): keine größere Strukturen, lediglich diverse zur Viehzucht genutzte 

Höfe. 

Tall ʿAmmatā (2085.1829): Surveyergebnisse: EZ 2c/PZ-Keramik (diverse nicht datierte Architekturreste); Aus-

grabungsergebnisse zur PZ: noch keine konkreten Aussagen möglich! 

 

 

 



 168 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Ir-

bid-Ramṯā-Ebene) nachgewiesenen PZ-Ortschaften 
 

Jarmuk/Wādī aš-Šallāla 
 

Tall al-Muġayyir (2379.2239): Ein ca. 17 m hoher und 150 x 150 m großer, am Rande der östlichen Steilwand des 

Wādī ar-Raḥūb inmitten einer weiten Ackerebene gelegener Tall; diverse Quellen im Umfeld; Ausgrabungsergeb-

nisse: Ungefähr quadratische Struktur, die wahrscheinlich von der mittleren EZ bis in die hellenistische Zeit benutzt 

wurde. Mehrfache Um- bzw. Wiederaufbauten; keine gesicherten Befunde! Potentielle Funktionen: Gutbe-

triebs/Farm bzw. einer Wegstation/Karawanserei – für ein Fort sind die Mauern zu schwach. 

 

 

Nördlicher Randbereich des nördl. Adschlunhochgebirges: Wādī az-Zaḥar/Wādī aṭ-

Ṭayyiba/Wādī Ziqlāb/hohe Lagen 
 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110): Ausgrabungsergebnisse:  

Horizont IV, 2 (Schicht 3): Lamprichs EZ 2-3-Phasen (ca. 925-332 v.Chr.
 
) bzw. nach der dieser Arbeit zu Grunde 

liegenden Chronologie: EZ 2a (Ende)-PZ (Ende): Der Tall Ğuḥfīya als ein prosperierendes Gehöft mit Hofhaus und 

mehren kleinen Verarbeitungs- und Lagereinheiten, das im Auftrag einer (über)regionalen Administration von einer 

aus der lokalen Elite stammenden und vor Ort residierenden Familie verwaltet und bewirtschaftet wurde. Das Ende 

der (offensichtlich mit der Aufgabe des Hofhauses 1 verbundenen) Horizont IV, 2 (Schicht 3)-Besiedlung wird 

(ähnlich wie auch schon der Beginn der Phase v.a.) per Kleinfunddatierung bestimmt und in das späte 5. Jh.s bzw. 

auch erst in das frühe 4. Jh.s datiert, d.h. nach der in dieser Arbeit zu Grunde liegenden Chronologie in die PZ. Da-

bei legt es sich für Lamprichs nahe, dass das Haus 1 (aufgrund des Fehlens großflächiger Brand- oder sonstiger 

Zerstörungsspuren sowie der zahlreichen in und um das Haus gemachten `In-situ-Funde´) nicht gewaltsam zerstört 

wurde, sondern in Folge struktureller Veränderungen friedlich verlassen wurde. S.E. hängen diese Veränderungen 

wahrscheinlich damit zusammen, dass der Auftrag und die Abhängigkeit Tall Ğuḥfīyas (von dem ihm übergeordne-

ten Zentrum) weggefallen ist. 

Horizont IV, 3 (Schicht 2) Eisenzeit 3 (spät) – genauer gesagt ca. 350-332 v.Chr.: Der Tall als ein von einer Zent-

ralmacht/einem regionalen Zentrum unabhängiges und evtl. nur noch temporär (beispielsweise während der Saat- 

und Erntezeiten) genutztes Dorf/Gehöft – mit starker Nutzung der Außenflächen des Talls? Nach dem Ende Hori-

zont IV, 3 (Schicht 2)-Besiedlung erfolgt ein bis in die (spät-)byzantinische-omayyadische Zeit andauernder Sied-

lungs-Hiatus. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im Bereich des Adschlunhochgebirges zu verortenden 

PZ-Ortschaften 
 

Westlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges 
 

Waḥağğ (2170.1909): Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegen; PZ/Hell.-Keramik; nicht 

datierte Architekturreste. Evtl. als Dorf/Gehöft einzustufen. 

 

 

Östlicher Randbereich des Adschlunhochgebirges 
 

Ḫirbat/Tall Ya‛mūn (2360.2005): Ausgrabungsergebnis: PZ-Phase IV (6.-4. Jh. v.Chr.?): Hierzu gehört ein teil-

weise ausgegrabener Raum (Areal III); von daher wahrscheinlich als Dorf/Gehöft einzustufen. 

 

 

Zur funktionalen Einstufung der im westlichen Bereich der nordjordanischen Steppe zu 

verortenden PZ-Ortschaften 

 

al-Ḫanāṣirī (2488.2003): Der 25 km östlich von Irbid und 14 km westlich von Mafraq gelegene Tall al-Ḫanāṣirī ist 

ca. 30 m hoch (inkl. einer Kulturschicht von ca. 10 m) und, was die Basisfläche betrifft, ca. 120 x 130 m groß, wo-

bei die flache Siedlungskuppe ca. 60 x 60 m umfasst. Strategisch bedeutsame Lage; gute Fernsicht; (angeblich) viel 

PZ bis Hell. Trotzdem ist es m.E. unwahrscheinlich, dass die eisenzeitliche Ummauerung der Ortschaft auch noch in 

der PZ fortbestanden hat. 
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2. Zur eisenzeitlichen Wirtschaftsgeschichte 

2.1 Darstellung der relevanten Ausgrabungsergebnisse 

 

2.1.1 Zu den für die Konstruktion der eisenzeitlichen Landwirtschaft (inkl. des Getreide-, 

Gemüse- und Obstanbaus sowie der Viehzucht) relevanten Ausgrabungsergebnissen 

 

Der Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 

SBZ 2 u. SBZ 2/EZ 1 

Acker-, Gemüse- und Obstanbau: Gemäß archäobotanischer Untersuchungen wurden in Pella, was die SBZ 2 und 

SBZ 2/EZ 1 betrifft, u.a. Weizen (Emmer, Weichweizen) und Gerste als Getreidesorten, Kichererbsen, Linsen, Lin-

senwicken, Puffbohnen und Okra als Gemüsesorten sowie Oliven, Wein und Granatäpfel als Obstsorten nachgewie-

sen (das Obst stammte wahrscheinlich nicht direkt aus Pella, sondern aus dem östlich von Pella gelegenen Berg-

land). Außerdem wurden diverse Beerensorten genutzt, die wahrscheinlich zur natürlichen Vegetation gehörten.
646

 

Viehzucht/Nutzviehhaltung: Osteologische Untersuchungsergebnisse bezeugen für die zweite Hälfte der SBZ eine 

Zunahme des Kleinviehbestands (Schafe und Ziegen) sowie eine Abnahme in der Bedeutung der Rinder- und 

Schweinehaltung.
647

 

EZ 1-2a 

EZ 1-2a (1150-900 v.Chr.): Diverse an einer Straße entdeckte Küchenabfallgruben, die z.T mit Pflanzenresten und 

Tierknochen gefüllt waren. Einige Sichelklingen aus Flint.
648

 Untersuchungsergebnisse: 

Acker-, Gemüse- und Obstanbau: Als eine gewisse Tendenz lässt sich bezüglich des Getreides festhalten, dass in der 

EZ mehr Gerste/Graupen als Weizen angebaut wurde, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Gerste/Graupen primär 

als Futtermittel eingesetzt wurden und dass, was den Weizen betrifft, kaum noch Emmer/Zweikorn (Triticum 

dicoccum), sondern fast nur noch Weichweizen (Triticum aestivum) angebaut wurde.
649

 Bezüglich des Gemüse- und 

Obstanbaus wurden dahingegen keine (wesentlichen) Veränderungen gegenüber der SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 fest-

gestellt. 

Viehzucht/Nutzviehhaltung
650

: Osteologische Untersuchungen zeigen, dass im eisenzeitlichen Pella nicht nur Schafe 

und Ziegen, sondern auch Rinder, Schweine, Esel, Pferde, Hunde und Kamele gehalten wurden. 

Zu den nachgewiesen Tendenzen: 

a) Schafe und Ziegen: Nachdem es v.a. in der (durch einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Niedergang geprägten) 

SBZ 2 zu einer enormen Zunahme des Kleinviehanteils (d.h. der Schafe und Ziegen) gekommen war, wurden im 

eisenzeitlichen Pella wieder deutlich weniger Schafe und Ziegen gehalten. Allerdings behält die Kleinviehzucht 

(d.h. die Zucht von Schafen und Ziegen) auch in der EZ eine gewisse Vorrangstellung, wobei sich ihr bei ca. 34,9Ḥ 

liegender (zahlenmäßiger) Anteil wieder bei den in früheren Epochen (Chalk.-EZ) bestehenden Durchschnittswerten 

einpendelt. 

b) Rinder: Anders als der (zahlenmäßige) Anteil der Schafe und Ziegen nimmt im eisenzeitlichen Pella der (zahlen-

mäßige) Anteil der Rinder, der in der SBZ einen absoluten Tiefststand erreicht hatte, enorm zu, wobei er mit 32,7Ḥ 

nur leicht unter dem Anteil der Schafe und Ziegen von 34,9Ḥ bleibt. 

c) Schweine: Der (zahlenmäßige) Anteil der Schweine bleibt auch in der EZ gering (< 2,7Ḥ). Während die Schwei-

nezucht in der gesamten Zeit vom Chalkolithikum bis zur EZ keine große Rolle gespielt hatte, gewann sie erst im 

Anschluss an die EZ an Bedeutung, wobei die meisten Schweine in der byz. Zeit gehalten wurden. Wirklich rentabel 

                                                 
646 Vgl. Willcox (1992), 255 u. Strange (2001), 306. 
647 Vgl. Bourke/Sparks/Sowada et al. (1998), 203 und s. auch Steen (2004), 69. Möglicher geschichtlicher Hintergrund: a) gewisse klimatische 

Veränderungen (weniger Niederschläge; größere Hitze am Ende der SBZ u. in der EZ 1), vgl. Strange (2001), 293. Diesbzgl. ist aber darauf 
hinzuweisen, dass letztendlich keine wirklich überzeugenden Nachweise für eine in dieser Zeit erfolgte Klimaveränderung vorliegen, vgl. Steen 

(2004), 42f. b) politische Gründe: Seit dem 13. Jh. v.Chr. scheint abaqat Fal/Pella einen selbstverschuldeten Bedeutungsverlust als ägyptischer 

Handelsstützpunkt erfahren zu haben, vgl. Steen (2004), 301f. Möglicherweise waren Pellas Einwohner auch deshalb dazu gezwungen, auf der 
Basis der `Subsistenzwirtschaft´ verstärkt von der Landwirtschaft (inkl. von der nur relativ wenig aufwändigen Kleinviehzucht) zu leben. 
648 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93. 
649 Vgl. Willcox (1992), 254 u. Smith (1993), 1178. 
650 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 62; Köhler-Rollefson (1992), 243-252; Smith/Potts (1992), 85; Smith (1993), 1178; 

Bourke/Sparks/Sowada et al. (1998), 201-204 und s. auch Steen (2004), 69f. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weichweizen
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war die Schweinezucht allerdings nie, was nicht zuletzt mit den großen (protein- und kalorienhaltigen) Futtermen-

gen zusammenhing, die für die Produktion von Schweinefleisch erforderlich waren. 

d) Equiden: Ebenfalls nur äußerst gering sind die in den eisenzeitlichen Schichten Pellas gefundenen Knochenteile 

der Equiden (0,6Ḥ), wobei man davon ausgehen kann, dass diese primär Eseln (weniger Pferden und gar nicht 

Wildeseln/Onagern) zuzuordnen sind. Für eine genaue Einschätzung der Bedeutung, die diese Equiden in der EZ in 

Pella hatten, sind die ausgesprochen wenigen in Pella gefundenen und identifizierten Esels- und Pferdeknochen 

nicht geeignet, da fast ausschließlich (an eisenzeitlichen Straßen gefundene) Küchen- und Speiseabfälle ausgewertet 

wurden. 

e) Sonstige Nutz/Haustiere: Darüber hinaus wurden in den eisenzeitlichen Schichten Pellas auch die Knochen eines 

Kamels sowie diverse Hundeknochen gefunden. 

Zur Änderung der Schlachtpraxis
651

: Eine in der EZ erfolgte Änderung der Schlachtpraxis lässt sich an den Hack- 

und Schnittstellen erkennen, die an den (Nutz-)Tierknochen zurückgebliebenen sind. Wahrscheinlich kamen in der 

EZ erstmalig/häufiger Eisenhacken und Eisenmesser zum Einsatz, während in früheren Zeiten ausschließ-

lich/vorrangig Bronze- oder Steingeräte benutzt wurden. 

Zur Nutzung der Tiere
652

: 

1. Zur Nutzung der Schafe und Ziegen: Die vorgenommenen Knochenanalysen lassen auf eine Vielzwecknutzung 

der Schafe und Ziegen schließen. Die Mehrheit der männlichen Population wurde zur Nutzung des Fleisches im 

Alter von 2-3 Jahren geschlachtet, nur wenige wurden für Zuchtzwecke behalten. Dahingegen wurden die meisten 

weiblichen Tiere mehr als 3 Jahre lang gehalten und im Rahmen einer Langzeitnutzung (außer für Zuchtzwecke) 

auch zur Produktion von Milch und Wolle/Fell gehalten. 

2. Zur Nutzung der Rinder: Die in Pella während der EZ gehaltenen Rinder waren, was ihre rassebedingte Statur 

betrifft, selbst als ausgewachsene Tiere auffallend klein, und zwar wahrscheinlich (noch) kleiner als das kleinste 

augenblicklich in Deutschland gehaltene (Jersey-)Hausrind. Dabei zeigen die vorgenommenen Knochenanalysen, 

dass die Tiere wahrscheinlich sehr früh geschlachtet wurden, und zwar v.a. zur Fleischgewinnung, wohingegen ihre 

Nutzung als Milchlieferanten oder als Arbeitstiere von deutlich geringerer Bedeutung war. Insgesamt gesehen kann 

davon ausgegangen werden, dass die in der EZ in Pella gehaltenen Rinder wichtiger für die Fleischversorgung 

Pellas waren, als alle zur gleichen Zeit und am selben Ort gehaltenen Schafe und Ziegen zusammen. 

EZ 2b 
EZ 2b (900-800 v.Chr.): Tempel

653
 

Acker-, Gemüse- und Obstanbau: Im Vorratsraum des eisenzeitlichen Tempels wurden v.a. Kichererbsen, Linsenwi-

cken sowie diverse Getreidesorten (insbes. Durumweizen und Gerste) aufbewahrt, wobei es wahrscheinlich ist, dass 

das Getreide auf Matten oder in Binsenkörben gelagert wurde. Im westlich des Tempels gelegenen Palastgebäude 

wurde ein Vorratsraum (inkl. zerbrochener Vorratsgefäße und Behältnisse für Öl) entdeckt.
654

 

Viehzucht: Bisher wurden ausschließlich/v.a. Schulterstücke von jungen Schafen und Ziegen (Opfertieren) gefun-

den. 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 
Die genaue Abgrenzung der EZ-Phasen ist in Abū Ḫaraz noch in der Entwicklung – von daher sind die Ergebnisse 

zur eisenzeitlichen Wirtschaftgeschichte (inkl. zum Acker- und Gartenbau sowie zur Viehzucht) bislang nur vorläu-

fig bzw. provisorisch. Genauere Ergebnisse sind erst in Fischers Abschluss Publikation Tell Abu al-Kharaz in the 

Jordan Valley Volume III. the Iron Age zu erwarten. Das Erscheinungsdatum dieser Publikation stand zuletzt noch 

nicht fest. 

Zu den (bisher erkenntlichen) Tendenzen der archäobotanischen und osteologischen Untersuchungen
655

: In der BZ 

bildeten in Abū Ḫaraz Einkorn, Emmer (Zweikorn) und andere Weizensorten sowie Schafe und Ziegen das Rück-

grat der Wirtschaft. Davon hebt sich die EZ insofern ab, als die (bereits in der MB/SBZ geschwundene) Bedeutung 

des Getreideanbaus (insbes. des Anbaus von Weizen) weiter abnahm, wobei in der EZ der Anbau von Gers-

te/Graupen dominierte. Außerdem erlangte, was die Viehzucht betrifft, erstmalig die Zucht von Rindern eine größe-

re/die größte Bedeutung. Dies zeigt sich daran, dass das zahlenmäßige Verhältnis der Schafs- und Ziegenknochen zu 

den Rinderknochen anstelle von 5:1 jetzt nur noch 2:1 beträgt, wobei der gewichtsmäßige Anteil der Schafs- und 

Ziegenknochen mit einem Anteil von 38Ḥ zu 57,9Ḥ jetzt sogar geringer ist als der Anteil der Rinderknochen. 

Gar keine/keine größere Bedeutung scheinen im bronze- bis eisenzeitlichen Abū Ḫaraz dagegen der Anbau von 

Obst-, Gemüse- und anderen Nutzpflanzen sowie die Schweinezucht gehabt zu haben. Oliven, Weintrauben, Feigen, 

Pistazien, Puffbohnen, Linsen, Linsenwicken und Flachs wurden in Tall Abū Ḫaraz bislang nur in geringen Mengen 

                                                 
651 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 62; Köhler-Rollefson (1992), 243-252; Smith/Potts (1992), 85; Smith (1993), 1178; 

Bourke/Sparks/Sowada et al. (1998), 201-204 und s. auch Steen (2004), 69f. 
652 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 243-252 u. Smith/Potts (1992), 85. 
653 Vgl. Churcher (2008). 
654 Vgl. Bourke (2008). 
655 Vgl. P.M. Fischer (1997a), 159-165; (1997d), 26; (1998b), 24; (2000), 464; (2001), 312.314f.; (2006b), 306-308.325f. 
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nachgewiesen (in Bezug auf die EZ noch gar nicht).
656

 Im Verhältnis zum Gesamtgewicht der (in eisenzeitlichen 

Schichten gefundenen und identifizierten) Tierknochen beträgt der gewichtsmäßige Anteil der Schweineknochen 

nur 4,1Ḥ. 

 

 

Tall al-Maqbara (2057.2007)  

SBZ 2/EZ 1- u. EZ 1 

Phasen 8-2: Tall al-Maqbara als eine kleine agro-pastoral ausgerichtete Tochterbesiedlung von Tall Abū Ḫaraz. 

Acker-, Gemüse- und Obstanbau: Einige Vorratsgruben und -Kästen, Arbeitssteine, Messerklingen sowie verkohlte 

Oliven- und Getreidekerne. 

Viehzucht: Viele Tierknochen (inkl. der Knochen von Schafen, Ziegen, Rindern und evtl. auch Pferden/Eseln).
657

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.). Keine vorrangig landwirt-

schaftliche Ausrichtung der Siedlung zu erkennen. 

Acker- und Gartenbau: Keine wirklich konkreten Befunde/Funde, nur diverse zu den beiden Verwaltungstrakten 

gehörende Vorratsräume; inkl. einer evtl. zur Kühlung von Wein genutzten Installation
658

 (wobei der Wein nicht aus 

dem direkten Umfeld Sa‛īdīyas stammte) sowie diverser Vorratskrüge und großer Steinschalen bzw. Mörser.
659

 

Viehzucht: Reste von Schafen, Ziegen und Pferden/Eseln als Speiseopfer in einigen besonders reich ausgestatteten 

Gräbern des zeitgleichen Friedhofs.
660

 

EZ 1-2a 
EZ 1b-Phase IX B (spätes 11. Jh. v.Chr.): Zeltdorf-/lagerartige Splitterbesiedlung in den Ruinen des Stratum XII. 

Möglicherweise kann eine bescheidene agro-pastorale Ausrichtung der Bewohner vorausgesetzt werden. Wirklich 

eindeutige Belege liegen (mir) allerdings nicht vor. 

EZ 1b(2a)-Phase XI A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr. bzw. 1040-970 v.Chr.):
661

 Auch hier liegen keine wirklich 

eindeutigen Hinweise vor, die für eine vorrangig agro-pastorale Ausrichtung der Ortschaft und ihrer Bewohner spre-

chen. 

EZ 2a 

EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 10. Jh.s v.Chr.): Schweinezucht. Relevante Befunde und Funde: Ein großer 

offener und gepflasterter Hof, inkl. großer und tiefer Gruben/Steinmulden (wahrscheinlich Pferchen), vieler Tier-

knochen (v.a. vom Schwein) und roten Materials (wahrscheinlich verfaulten Dungs).
662

 

EZ 2a-Phasen IX A+B (Mitte bis Ende des 10. Jh.s v.Chr.): Gehöft? Relevante Befunde und Funde: Ein großes 

Gebäude und ein steingepflasterter Hof.
663

 Möglicherweise kann von einem Gehöft ausgegangen werden. Allerdings 

gibt es (außer den genannten Strukturen) kaum Indizien, die für eine primär landwirtschaftliche Ausrichtung der 

Anlage sprechen. 

EZ 2b 

Acker-, Gemüse- und Obstanbau innerhalb der EZ 2b-Phasen VIII-V (ca. 860-720 v.Chr.): Eine ausgesprochen 

große Bedeutung scheinen der Anbau von Getreide (Gerste und Weizen) sowie auch der von Flachs gehabt zu ha-

ben. Hierfür sprechen neben archäobotanischen Untersuchungen
664

 auch diverse in diesen Phasen entdeckte Einzel-

funde: Hierzu gehören z.B. in Bezug auf den Getreideanbau zwei Pflugspitzen, drei Sicheln, diverse Mörser, zahl-

reiche Arbeits-/Mahlsteine und Backöfen sowie, was den Flachsanbau betrifft, zahlreiche Spinnwirtel und Webege-

wichte
665

 (allerdings könnten zur Textilherstellung auch andere Ausgangsprodukte als Flachs, wie z.B. Schafswolle, 

genutzt worden sein). Außerdem geht aus den gleichen archäobotanischen Untersuchungen hervor, dass damals 

nicht nur der Anbau von Getreide und Flachs, sondern auch der Anbau von Datteln bedeutsam war.
666

 

Viehzucht: Die osteologische Auswertung der innerhalb der EZ 2b Phasen VIII-V (ca. 860-720 v.Chr.) entdeckten 

Tierknochen erbrachte folgende Ergebnisse: Während der EZ 2b wurden in Sa‛īdīya v.a. Schafe und Ziegen (ca. 

50Ḥ), Rinder (ca. 24Ḥ) und junge Hausschweine (ca. 13Ḥ inkl. der Bärenknochen) gehalten. Außerdem wurden 

                                                 
656 2009 wurden in eisenzeitlichen Schichten zumindest eine Olivenpresse und Restbestände von Oliven(-Öl) entdeckt, vgl. Fischer/Feldbacher 

(2010), 453 (inkl. Abb. 4a). 
657 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 307-311 und s. auch P.M. Fischer (1991), 69; (2006a), 18 u. Gass (2005), 506f. 
658 Vgl. Tubb (1990a), 101; (1990b), 26f. inkl. Fig. 8; (1993), 1298f., (1997), 453f; (2005), 77f.; Tubb/Dorrell (1993), 59f. und s. auch Gass 

(2005), 441. 
659 Vgl. Tubb (2005), 79. 
660 Vgl. Martin (1988), 84 u. Tubb (1989), 542. Ein Foto, auf dem ein entsprechendes Grab mit den Knochen einer Kuh zu sehen ist, findet sich 

z.B. bei Tubb (2005), 81. 
661 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 (inkl. Fig. 13); (1989), 537; (1990a), 99; (1993), 1299; Tubb/Dorrell (1991), 69 u. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 30. 
662 Vgl. Tubb (1989), 537; (1993), 1298. 
663 Vgl. Tubb (1989), 539; (1993), 1298f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
664 Vgl. Tubb (1989), 542. 
665 Vgl. Pritchard (1985), 10.14.32-36 u. Tubb (1997), 455. 
666 Vgl. Tubb (1989), 542. 



 172 

Equiden (Pferde und Esel) nachgewiesen (ca. 8Ḥ), die wahrscheinlich nicht nur als Transportmittel genutzt, sondern 

darüber hinaus auch als Fleischlieferanten zerlegt und verzehrt wurden.
667

 Reste von Equiden wurden auch in der 

Zerstörungsschicht der Phase V entdeckt. Diese Tiere (wahrscheinlich Esel) scheinen in ihren Ställen dem Feuer 

überlassen worden zu sein, welches Sa‛īdīya ca. 720 v.Chr. zerstörte.
668

 Darüber hinaus lässt sich aus den Ausgra-

bungsergebnissen schließen, dass Tierknochen auch zur Herstellung von Werkzeugen genutzt wurden.
669

 

EZ 2c 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. Jh.s bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): Der Tall as-Sa‛īdīya als ein nur saisonal (und 

zwar im Sommer) genutzter Dreschplatz und als eine (ebenfalls nur zu dieser Zeit genutzte) Vorratsstätte von Vieh-

futter (Gerste/Graupen). 

Relevante Befunde und Funde: Die EZ 2c-Phase IV bleibt trotz intensiver Forschungen eine rätselhafte Phase: Kei-

ne Architektur, stattdessen ephemere, gestampfte Erdoberflächen, in die hunderte von tiefen, nicht in einer Reihe 

liegenden und nicht eingefassten Lagergruben oder Silos eingelassen sind.
670

 Auf dem Grund dieser Gruben wurden 

Spreu- und Getreidereste (v.a. Graupen/Gerste, nur wenig Weizen) gefunden, wobei es sich wahrscheinlich größten-

teils um Viehfutter handelte.
671

 Zum Dreschen des Getreides wurden wahrscheinlich die Nordwestwinde des Som-

mers ausgenutzt, wobei die Gruben nur im Sommer im Gebrauch waren. Im Winter musste das Getreide umgelagert 

werden.
672

 

EZ 2c Phase III G-B (6. Jh. v.Chr.): Ende des 6. Jh.s v.Chr.: Tall as-Sa‛īdīya als ein regionales Zentrum mit Fried-

hof. 

Viehzucht: Im Laufhorizont des zentralen Gebäudes wurde eine Grube mit Schafs-, Ziegen- und Rinderknochen etc. 

entdeckt.
673

 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

EZ 1-2a 

EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Der zum Tall al-Mazār gehörende Hügel A als ein Hofraumgebäude (Ge-

höft) mit Kultobjekten (Interpretation Steens et al.). Ein Raum des Gehöfts hatte eine klare Haushalts- und Vorrats-

funktion. Ein anderer Raum (mit einer Stein-Lehm-Pflasterung) könnte zumindest im Winter als Stall genutzt wor-

den sein.
674

 Was den Vorhof (Nr. 103) betrifft, wurden fünf Phasen entdeckt. Kennzeichnend für die Phasen waren 

diverse sich u.a. auch aus Getreideresten und Tierknochen zusammensetzende Schichten.
675

 

EZ 2b 
EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.): Der Tall al-Mazār (Haupthügel) als ein administratives Zentrum? 

Ackerbau: Im Hauptgebäude wurden u.a. mit Getreide (Weizen) gefüllte Vorratsgefäße entdeckt.
676

 

EZ 2c 
EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.): Der Tall al-Mazār (Haupthügel) als eine kleine (für Wohnzwecke genutzte) Resi-

denz. 

Acker- und Gartenbau: Diverse Vorratsgefäße, Tabune und Getreidereste.
677

 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. v.Chr.): Der Tall al-Mazār (Haupthügel) als ein ammonitisches `Palastfort´. 

Acker- und Gartenbau/Viehzucht: Vorratslager mit Keramik-Containern, in denen Getreide und Olivenöl aufbe-

wahrt wurde.
678

 Räume zur Fleischverarbeitung (inkl. vieler Rinderknochen).
679

 

EZ 2c/PZ 
EZ 2c/PZ- Phase auf Hügel A (spätes 6.-5. Jh. v.Chr.): Nach einer Siedlungsunterbrechung von 400 Jahren kommt 

es im späten 6.-5. Jh. v.Chr. zu einer erneuten Nutzung des beim Tall al-Mazār liegenden Hügels A – diesmal aller-

dings als Friedhof.
 
In Grab 37 wurde der Tote gemeinsam mit einem Tier bestattet.

680
 Die Sitte, z.B. Jagdhunde 

alleine oder gemeinsam mit ihren `Herrchen´ zu begraben, ist in der PZ häufig belegt. Ansonsten könnte es sich bei 

den in Mazār gefundenen Tierknochen auch um die Reste eines als Speiseopfer fungierenden Nutztieres (z.B. eines 

Rindes oder eines Schafes) handeln (vgl. Tall as-Sa‛īdīya SBZ 2/EZ 1-Phase XII). 

 

 

                                                 
667 Vgl. Martin (1988), 83f. u. Tubb (1989), 542. 
668 Vgl. Pritchard (1985), 15.39.78 u. Tubb/Dorrell (1991), 72 (1993), 54-56. 
669 Vgl. Pritchard (1985), 14.32f. 
670 Vgl. Pritchard (1985), 39-43.78; (1993), 1296;Tubb (1989), 541; (1990b), 22f.; (1997), 455; (2005), 116 u. Tubb/Dorrell (1991), 74; (1993), 

53f. 
671 Vgl. Pritchard (1985), 40.78; Tubb (1989), 541; (1990b), 23; Tubb/Dorrell (1993), 54 u. Cartwright/Clapham (1993), 73. 
672 Vgl. Pritchard (1985), 40. 
673 Vgl. Tubb/Dorrell (1994), 56 u. Tubb (2005), 120. 
674 S. auch Yassine (1988b), 117. 
675 Vgl. Yassine (1988b), 118f.121. 
676 Vgl. Yassine (1988a), 91; (1989); 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
677 Vgl. Yassine (1988a), 90; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
678 Vgl.Yassine (1988a), 87f.; (1989), 382. 
679 Vgl. Yasssine (1988a), 85; (1989), 382. 
680 Vgl. Yassine (1984), 11.35f. und s. auch Groot (1993), 990 u. Bienkowski (2001b), 359. 
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Tall Dēr ʿAllā (2088.1782)- Die EZ 2b u. EZ 2c als Blütephasen 

Vorbemerkungen: 

1. zum Acker-, Gemüse- u. Obstanbau:
681

 In den spätbronze- und eisenzeitlichen Schichten Tall Dēr ʿAllās wurden 

v.a. folgende Nutzpflanzen nachgewiesen: Gerste, nicht zu dreschender Weizen, Linsen, Linsenwicken, Erbsen und 

Kichererbsen sowie Oliven
682

, Wein, Granatäpfel, Datteln, Feigen, Flachs, Sesam, Hanf und Kräuter. Besonders 

große Mengen verschiedenartiger Nutzpflanzen wurden in der EZ 2b-Phase IX – vorher M – (ca. 900-800 v.Chr.) 

entdeckt. Diese Funde lassen darauf schließen, dass zu dieser Zeit größere, im Umfeld Dēr ʿAllās liegende Bereiche 

der `Ghor´ nicht nur für den Regenfeldbau, sondern auch für den Bewässerungsfeldbau genutzt wurden. Das Gleiche 

ist im Übrigen auch für die (ebenfalls ausgesprochen intensive) EZ 2c-Phase VII (ca. 730/720-700 v.Chr.?) denkbar. 

Technische Belege, die für einen bereits in der EZ praktizierten, großflächigen Bewässerungsfeldbau sprechen (z.B. 

der Nachweis eisenzeitlicher Bewässerungskanälen etc.) liegen allerdings bislang nicht vor. 

2. Zur Viehzucht: Im Gegensatz zum eisenzeitlichen Acker-, Gemüse- und Obstanbau liegen zur eisenzeitlichen 

Viehhaltung Tall Dēr ʿAllās kaum/keine umfangreicheren und systematisch dargestellten Auswertungsergebnisse 

vor. Aus einer wenig konkreten Studie geht hervor, dass in Dēr ʿAllā in der Zeit von ca. 1700-350 v.Chr. u.a. Scha-

fe, Ziegen, Rinder, Pferde, Esel, Schweine und Hunde gehalten wurden.
683

 

SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Phasen E-H (ca. 1200-1150 v.Chr.): Keine Hinweise auf eine vorrangig agro-pastorale Ausrichtung der 

Siedlung zu erkennen. Nur diverse Vorratsräume im Tempel (Phasen E-F) und fest installierte Vorratseinrichtungen 

in den Festungen (Phasen G-H). 

EZ 1 

EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.)
684

: Diverse Indizien sprechen dafür, dass die Bewohner, nachdem sie 

anfänglich z.T. noch handwerklich ausgerichtet waren (s. hierzu die Schmelzöfen aus Phase B), schließlich primär 

von Viehzucht, Ackerbau (und der Jagd) lebten.
685

 Zu den relevanten Befunden und Funden gehören: 

- Höfe und birnenförmige Gruben (mit unklarer Nutzung).
686

 

- Große Mengen von Flint-Sichelklingen.
687

 

- Große Mengen karbonatisierten Getreides (v.a. Weizen). 

- Viele Tier-Knochen (und zwar sowohl Nutzvieh- als auch Wildtierknochen).
688

 

EZ 1b-(2a?)Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.): Obwohl es wahrscheinlich ist, dass auch die von Anfang an geplan-

te Siedlung der Phasen E-L häuslich-landwirtschaftlich ausgerichtet war, liegen (mir) dafür keine wirklich konkreten 

Belege vor. 

EZ 2a 

EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 1000 v.Chr. – per C
14

-Nachweis sowie evtl. auch manche von Frankens EZ-

Phasen H-L): Der Tall Dēr ʿAllā als eine kleine agro-pastoral ausgerichtete Stadt?
 689

 

a) Acker-, Gemüse- und Obstanbau: Relevante Befunde und Funde (Beispiele): Ein Vorratsraum mit vierzehn gro-

ßen verschlossenen Vorratsgefäßen, die am Ende der Phase unberührt zurückgelassen wurden. Zwölf dieser Gefäße 

waren mit bisher nicht identifizierten, verdunsteten Flüssigkeiten gefüllt. 

b) Viehzucht: Relevante Befunde: Stellenweise bis zu einem halben Meter hohe Ablagerungsschichten, inkl. Tier-

knochen (v.a. Kieferknochen von Rindern). 

Nach der Phase wurde die Siedlung zeitweise nicht genutzt. Schließlich wurde eine runde, gut konstruierte Grube 

mit einem Durchmesser von 12 m und einer Tiefe von 5 m gefertigt.
690

 Die Funktion der Grube ist bislang noch 

nicht geklärt. Franken deutete die Grube religiös, und zwar als Standort eines `heiligen Baumes´.
691

 Evtl. könnte 

diese Grube aber auch als ein großes Getreidesilo fungiert haben. Großflächige Getreidelagerungen boten Schutz 

gegen Hungersnöte, Verpflegung für das Militär und können auch beim Steuerwesen (genauer gesagt bei der Ver-

waltung der Steuereinnahmen) eine Rolle gespielt haben.
692

 

EZ 2b 

EZ 2b-Phase IX – vorher M – (ca. 800 v.Chr.): Bereits oben wurde darauf hingewiesen, dass die EZ 2b-Phase IX, 

(auch) was die Landwirtschaft betrifft, als eine Blütephase bezeichnet werden kann. 

1. Zu den nachgewiesenen Getreidesorten
693

: 

                                                 
681 Vgl. Zeist (1985), 203 u. Kooij/Ibrahim (1989), 30-36. 
682 Olivenöl war im Nahen Osten wichtig zum Kochen, als Lampenöl und/oder. auch als Körperlotion. 
683 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 39-42. 
684 Die EZ 1-Phasen A-D wurden auf einer Fläche von 200-250 m2 am Nordhang des Talls ausgegraben, vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 80. 
685 Vgl. Franken (1969), 20f.26; Kooij (1986), 34, R.G. Khouri (1988), 52; H. Weippert (1988), 402; Kooij/Ibrahim (1989), 81; (1993), 340 u. 

Steen (1997), 82; (2004), 63.172f. 
686 Vgl. Franken (1964), 418f.; (1969) 33-43; Kooij (1986), 34f.; (1993), 340; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989), 80; Steen 

(1997), 82; (2004), 63.171f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 329. 
687 Vgl. Steen (2004), 63 und s. auch Borowski (2002), 61. 
688 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 80. 
689 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82 inkl. Fig. 102 u. Kooij (2001), 295.298.300. 
690 Vgl. Kooij (2001), 295.298. 
691 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204 u. Franken (1999), 192f. 
692 Vgl. Yassine (1989), 383 und s. auch Bienkowski (1996), 16. 
693 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 33-35. 
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a) Weizen: Dass in Dēr ʿAllā in dieser Zeit der Anbau von Weizen (v.a. Brot- und Makkaroni-Weizen) wichtig war, 

ist dadurch bezeugt, dass davon gleich zwei Vorratslager gefunden wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese 

beiden einfach zu dreschenden Weizenarten im karbonisierten Zustand schwer voneinander zu unterscheiden sind. 

Wahrscheinlich handelte es sich bei dem gefundenen Weizen v.a. um `Makkaroni-Weizen´. Er ist gut an heißes 

mediterranes Klima angepasst, benötigt einen fruchtbaren Boden und mindestens 250 mm Niederschlag pro Jahr. 

Wahrscheinlich wurde er im unteren Bereich des Vorgebirges oder auch auf etwas tiefer liegenden bewässerten 

Feldern kultiviert. Noch heute ist diese zum Brotbacken geeignete Getreideart die wichtigste Getreideart Jordaniens. 

b) Emmer: Weniger bedeutend scheint in der EZ 2b-Phase IX Dēr ʿAllās der schwer zu dreschende Emmer-Weizen 

(Zweikorn) gewesen zu sein, der vom Neolithikum bis in die Bronzezeit bevorzugt genutzt wurde und keine hohen 

Ansprüche an Klima und Böden stellte. 

c) Gerste: Durchaus bedeutend scheinen in der EZ 2b-Phase IX Dēr ʿAllās dahingegen diverse Gerstenarten (insbes. 

Graupen) gewesen zu sein. Der Vorteil der Gerste bestand/besteht darin, dass sie auf trockenen und armen Böden 

besser als Weizen gedeihen kann. In Dēr ʿAllā wurde sie zum einen in Form von Mehlschleim bzw. Schleimsuppe 

genossen und zum anderen (als ein ergänzend eingesetztes) Viehfutter genutzt (entsprechende Reste konnten insbes. 

auch im Schafs- und Ziegendung nachgewiesen werden). Heute wird Gerste vorrangig als Viehfutter, aber auch zum 

Brotbacken, zur Zubereitung von Porridge und zum Bierbrauen genutzt. 

Zur Ernte des Getreides: Als Hilfsmittel (Arbeitsgerät) scheinen u.a. Sichelklingen aus Flint fungiert zu haben.
694

 

Zur Lagerung des Getreides: In mehren Räumen wurden quadratische/rechteckige Lehmbehältnisse bzw. 

Lehmbasins entdeckt, die mit Getreide (oder Leinsamen) gefüllt waren.
695

 Darüber hinaus könnten auch große Vor-

ratstöpfe aus Keramik und ein Kasten aus Pappelholz genutzt worden sein (allerdings könnte das entdeckte Holz 

auch von der Dachkonstruktion stammen).
696

 

Zur Verarbeitung des Getreides: Diesbzgl. wurden z.B. zahlreiche Arbeitsgeräte aus Basalt entdeckt.
697

 

2. Zu den nachgewiesenen Gemüsesorten
698

: In der EZ 2b-Phase IX wurden ausgesprochen viele verschiedene Ge-

müsesorten nachgewiesen, und zwar Linsen, bittere Linsenwicken, Erbsen und Kichererbsen – v.a. jedoch Linsen 

und bittere Linsenwicken. 

a) Linsen: Im Nahen Osten werden kleine Linsen traditionell als Alternative zu Fleischproteinen genutzt und z.B. in 

Form von Linsensuppe genossen. Außerdem kann gedroschenes Linsenstroh als ein hochwertiges, proteinreiches 

Tierfutter genutzt werden. 

b) Bittere Linsenwicken: Gemeinsam mit Graserbsen werden bittere Linsenwicken heute v.a. als Tierfutter genutzt. 

Diese Hülsenfrüchte lohnen sich bei ärmeren Böden. 

c) Graserbsen: Graserbsen werden heute nur noch im Nordsudan als Nahrungsmittel angebaut, und zwar v.a. von 

den (ganz) armen Menschen. Ein zu langer und intensiver Konsum ist schädlich und kann bei Mensch und Tier zu 

Lähmungen führen. 

d) Kichererbsen: Kichererbsen wurden in Dēr ʿAllā kaum gefunden. Sie sind sehr nahrhaft und werden (bis heute) 

als Humus oder auch geröstet genossen. 

2. Zum nachgewiesenen Oliven- und Obstanbau
699

: Im Zusammenhang mit den meisten nachgewiesen Früchten 

(Oliven
700

, Wein, Granatäpfeln, Datteln und Feigen) ist nicht klar, ob sie auch wirklich aus dem direkten Umfeld 

Dēr ʿAllās stammen, zumal die meisten dieser Obstbäume (bis auf die Datteln) bevorzugt in (etwas) höheren Lagen 

gedeihen – im Gebirge sind zumindest höhere Erträge zu erwarten. Relativ sicher ist allerdings der Anbau von Fei-

gen und Datteln bezeugt – zumal hier auch das Holz der entsprechenden Bäume nachgewiesen wurde. 

3. Zum nachgewiesenen Flachs- und Sesamanbau Dēr ʿAllās
701

: Offensichtlich war der Flachsanbau in dieser Zeit 

sehr wichtig. Dabei wurde der Flachs wahrscheinlich v.a. für die Herstellung von Textilien (Leinen) und in gepress-

ter Form als Öl genutzt. Dieses (Flachs-)Öl konnte z.B. zum Kochen genutzt werden; außerdem könnte es (ähnlich 

wie Olivenöl) auch als Lampenöl und bei der Herstellung von Farben von Bedeutung gewesen sein (allerdings ist es 

wahrscheinlicher, dass im eisenzeitlichen Dēr ʿAllā für diese Zwecke Olivenöl bevorzugt wurde). Der Sachverhalt, 

dass in den eisenzeitlichen Schichten Dēr ʿAllās auch Sesam nachgewiesen wurde, war insofern überraschend, als 

ein größerer (im gesamten Nahen Osten praktizierter) Sesamanbau erst für die hell. Zeit bezeugt ist. Dabei werden 

die Sesamkörner entweder gemahlen und zu Tahina-Paste bzw. zu Öl weiterverarbeitet oder auch in gerösteter Form 

genossen. 

4. Zu den Kräuterfunden
702

: Ebenfalls überraschend war der Nachweis von sechs (bislang nur sehr selten nachge-

wiesenen) Kräutern (inkl. Schwarzkümmel, Kreuzkümmel, Koriander, Gartenkresse, Bockshornklee und Basili-

kum). Diverse (durch Trauben bzw. Granatapfelfruchtkernen ergänzte) Kräuterzusammenstellungen, die in 

Keramikgefäßen entdeckt wurden, lassen auf eine Verwendung als Gewürzpasten (`Curries´) schließen. 

                                                 
694 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 103 (Nr. 113-114). 
695 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 (inkl. Fig. 104).85f. (inkl. Fig. 106) u. Kooij (1993), 341. 
696 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 83. 
697 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.23 u. Kooij/Ibrahim (1989), 83f.87.102 (Nr. 104-106). 
698 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 35. 
699 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 35f. 
700 Olivenöl war im Nahen Osten wichtig zum Kochen, als Lampenöl und/oder auch als Körperlotion. 
701 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 35f. 
702 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 36. 
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Fazit: Insgesamt können die in Dēr ʿAllā während der EZ 2b erreichten landwirtschaftlichen Standards als sehr hoch 

eingestuft werden. 

5. Zur (eventuell nur saisonal praktizierten) Viehzucht
703

: Die Viehzucht (v.a. Schafe und Ziegen) wurde primär zur 

Gewinnung von Fleisch, Wolle und Milch betrieben (diesbzgl. ist auch auf diverse Keramikgefäße hinzuweisen, die 

mit großer Wahrscheinlichkeit der Herstellung von Milchprodukten dienten). Außerdem wurden Schafs- und Zie-

genknochen zum Werkzeugbau genutzt und der in große Mengen entdeckte Dung als (in Brikettform gepresstes) 

Brennmaterial. Dabei ist darauf aufmerksam zu machen, dass einige der entdeckten Räume offensichtlich aus-

schließlich zur Lagerung von `Dung-Briketts´ genutzt wurden. 

Zu den Gefahren für die Landwirtschaft: Die in der EZ 2b-Phase IX – vorher M – (ca. 800 v.Chr.) entdeckte `Bi-

leam-Inschrift´ beinhaltet die Vorstellung, dass Felder und Weideland (durch göttliches Strafgericht) zur Step-

pe/Wüste werden können.
704

 

EZ 2c 

EZ 2c Phase VII (ca. 730/720-700 v.Chr.?): Der Tall Dēr ʿAllā als eine städtische Siedlung, in der wahrscheinlich 

ausländische, von den Assyrern in die Region deportierte Menschen lebten. Gemäß Kooij kann von einer intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung (inkl. Bewässerungsfeldbau) ausgegangen werden. Konkrete Nachweise wurden dafür 

jedoch bislang nicht erbracht.
705

 Auch sonst liegen (mir) keine Informationen vor, die für eine besonders starke, 

landwirtschaftliche Ausrichtung der Siedlung sprechen. 

EZ 2c-Phase VI (ca. 700 –500 v.Chr.?): In dieser Phase kam es zu einer stetig zunehmenden Besiedlung Dēr ʿAllās 

durch wahrscheinlich ursprünglich nicht sesshafte, pastoral ausgerichtete Personengruppen. 

Relevante Befunde und Funde (7. Jh. v.Chr.): Es wurden Wohnhäuser mit starken, steinfundierten Mauern, Vorrats-

räumen für Futter und großen Hofflächen gefunden, wobei Letzteres, d.h. die Futtersilos und die Hofflächen darauf 

schließen lassen, dass die damaligen Bewohner des Talls (auch nach ihrer Sesshaftwerdung) primär von der Vieh-

zucht lebten.
706

 

Relevante Befunde und Funde der Unterphasen (6. Jh. v.Chr.)
 707

: Diverse Indizien sprechen dafür, dass die Siedlung 

in den drei Unterphasen der Phase VI nur noch sporadisch genutzt wurden,
708

 und zwar auch weiterhin zur Vieh-

zucht.
709

 

EZ 2c-Phase V (Ende des 6./Anfang des 5. Jh.s v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als eine kleine landwirtschaftlich ausgerichte-

te Wohnsiedlung (Schwerpunkt: Viehzucht). 

Relevante Befunde und Funde: Verschiedene Lehmziegelräume, zur Viehhaltung genutzte Höfe
710

; verschiedene, 

ca. 1 m tiefe, nicht ordentlich gebaute Gruben für Futter sowie einige Brotbacköfen. 

EZ 2c/PZ 
EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-400 v.Chr.): Keine größeren Strukturen, lediglich diverse zur Viehzucht genutzte Höfe. 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 

SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c (ca. 1200-1150 v.Chr.): Fortentwicklung Tall al-Ḥammas von einem temporär 

genutzten Zeltlager zu einem agro-pastoral ausgerichteten Dorf mit allmählich sesshaft werdenden Menschen. 

Relevante Befunde: Zu den relevanten Befunden gehören ausgesprochen viele tiefe Gruben, die in der Forschung 

zumeist mit Ackerbau- bzw. Ackerbau-/Viehzuchtaktivitäten verbunden werden und als erste wirklich konkrete 

Hinweise für eine etwas dauerhaftere Besiedlung betrachtet werden können.
711

 

Interpretation Steens: Gemäß E. van der Steen können die in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c erfolgten struktu-

rellen Veränderungen mit der starken Abschwächung des (bis dato noch zwischen dem Amman-Plateau und der Dēr 

ʿAllā-Region bestehenden) Handels in Verbindung gebracht werden. Die ersten Menschen, die von dieser Rezession 

betroffen waren, waren Händler, die von daher dazu übergingen, an ihren ehemaligen Lagerplätzen sesshaft zu wer-

den und zunehmend von der Viehzucht und/oder vom Ackerbau zu leben.
712

 

EZ 1 

EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): Fortentwicklung Tall al-Ḥammas von einem noch unbedeutenden 

Dorf (ohne größere Strukturen) zu einem Gehöft. 

                                                 
703 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 33 (inkl. Fig. 22).83-88.; Ibrahim/Kooij (1991), 19.22 u. Kooij (1993), 341. 
704 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 88. 
705 Vgl. Kooij (2001), 298; (2007), 133.142f. 
706 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 134f.; (1997), 100; Kooij/Ibrahim (1989), 88f. u. Kooij (1993), 341. 
707 In älteren Grabungsberichten wurden die Schichten, die heute als Unterphasen der Phase VI betrachtet werden, zumeist (bereits) den Phasen V 

u. IV zugeordnet.  
708 S. diesbzgl. die umfangreichen Waschschichten, durch welche die drei Unterphasen voneinander abgetrennt sind. 
709 S. diesbzgl. die Höfe und Vorratsgruben mit Viehfutter (erste u. dritte Unterphase). 
710 Das Rindvieh wird (bis heute) im Sommer gerne auf Talls bzw. in höheren Lagen geweidet – zumal es hier kühlere Temperaturen vorfindet 
und einem geringeren Insektenbefall ausgesetzt ist, vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90 u. Kooij (1993), 342. 
711 S. bzgl. dieser Beurteilung auch Kooij (2001), 299. 
712 Vgl. Steen (2004), 201f.306f. 
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Architektur: Erste wirklich architektonische Phase Tall al-Ḥammas; es wurden Mauerreste zweier Gebäude, diverse 

Arbeitsbereiche sowie gepflasterte Oberflächen gefunden.
713

 

Installationen: In einem Gebäude wurden z.B. ein Ofen und eine steinumlegte Kochstelle gefunden.
714

 

EZ 2 

EZ 2 (b-c)-Phase 5 (Mitte des 8.-6. Jh. v.Chr.?): Nach der Aufgabe des Eisen-Produktionszentrums der Phase 4 

(Anfang 10.-Mitte des 8. Jh.s v.Chr.?) folgt die EZ 2-Phase 5, in der die Ortslage offensichtlich für andere, weniger 

aufwändige häuslich-landwirtschaftliche Zwecke (z.B. auch zur Getreidespeicherung) genutzt wurde. 

Relevante Befunde: Hierzu zählt v.a. eine ca. 6-7 m im Durchmesser große, mit Lehmziegeln umrandete und am 

Boden mit Steinen abgesetzte Grube, die wahrscheinlich zur Getreidelagerung genutzt wurde. Eine ähnliche Grube 

wurde z.B. in Dēr ʿAllā (Phase X) gefunden (s.o.).
715

 

 

 

Der Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 

Saḥam (2231.2339)  

(SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1 

(SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1-Phase (bis ca. 1175 v.Chr): Grabstätte. An den entdeckten Grabbeigaben lässt sich ablesen, 

dass der Wohlstand der damaligen Gesellschaft v.a. auf der Landwirtschaft, aber auch auf dem Handel basierte.
716

 

 

 

Tall al-Muġayyir (2379.2239) 

EZ 2b-hell. Zeit  

Strukturen: In der EZ 2b bis zur hell. Zeit war der Tall al-Muġayyir durch eine ungefähr quadratische Struktur ge-

prägt, für welche die Funktion eines Gutbetriebs/einer Farm oder auch einer Wegstation/einer Karawanserei in Fra-

ge kommt – für ein Fort sind die Mauern zu schwach.
717

 

Installationen: Hohe Dichte von Vorrats-Silos.
718

 

 

 

Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) 

SBZ 2-EZ 1 
Gemäß Ottosson wurden in den SBZ 2-, SBZ/EZ 1- und EZ 1-Schichten auffallend viele Mörser, Stößel, Reibestei-

ne und Tierknochen (v.a. Schaf- und Ziegenknochen) gefunden.
719

 Dies spricht s.E. dafür, dass die SBZ 2-EZ 1-

Bewohner des Talls v.a. vom Ackerbau und von der Kleinviehzucht lebten.
720

 

EZ 2c/PZ 
EZ 2c/PZ (ca. 640-400/-333 v.Chr.): Nach dem seit der EZ 1b andauernden Siedlungshiatus wurde der Tall al-

Fuḫḫār in der EZ 2c/PZ unter anderem als Dreschplatz und zur Vorratshaltung genutzt.
721

 

Strukturen: Einige größere Architekturreste (Gebäude) sowie diverse sorgfältig mit Steinen ausgekleidete Silos 

(inkl. Weizenreste).
722

 

 

 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252) 

SBZ 2/EZ 1; EZ 1 

SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (ca. 1200-1000 v.Chr.)
723

: Im Anschluss an die Zerstörung der sbz. Stadt erfolgte eine deutliche 

wirtschaftsgeschichtliche Abwertung des Talls, der in dieser Phase lediglich als ein primär agro-pastoral ausgerich-

tetes Dorf fungierte.
724

 Siehe diesbzgl. z.B. die im mittleren Bereich des Areal 1 entdeckten Strukturen, bei denen es 

sich wahrscheinlich um einfache Hütten, Stallungen mit Einbauten
725

 sowie um Getreidesilos
726

 handelte. 

                                                 
713 Vgl. Steen (2004), 196.199-202.209 inkl. Fig. 8-9. 
714 Vgl. Steen (2004), 200. 209 inkl. Fig. 8-9. 
715 Vgl. Steen (2004), 196f. 
716 Vgl. Fischer (1997a), 12.89. 
717 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Zwickel (1990), 325; Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287 inkl. Fußnote 36. 
718 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171f. 
719 Vgl. Ottosson (1993), 99.102. 
720 Vgl. Ottosson (1993), 99. 
721 Vgl. Ottosson (1993), 100. 
722 Vgl. Ottosson (1993), 100; Strange (1997), 403-405 und s. auch Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287. Zumindest in der PZ 
scheint der Tall auch über einige Gebäude verfügt haben, allerdings ist deren genaue Nutzung bislang noch unklar, vgl. Strange (2009), 614. 
723 Gemäß C14-Nachweis frühestens ab 1270 v.Chr., vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 13; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 10; 

(2007b), 67; (2007c), 155.159. 
724 Vgl. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2010a), 11-13. 
725 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007a), 528; (2007b), 11.13; (2007c), 24.26 u. Vieweger/Häser (2005), 13; (2006), 65; (2007a), 10; 

(2007b), 67; (2007c), 155. 



 177 

EZ 2a 
EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.): Erste Bauphase; bescheidene Reurbanisierung. Der Tall Zirā‛a

 
als eine wieder ummau-

erte Siedlung. Acker-, Gemüse- und Obstanbau. Relevante Befunde und Funde aus Areal 1(Beispiele): 

- Diverse Brotbacköfen.
727

 

- Eine mit Steinen gepflasterte Vorratsgrube, in der sich offensichtlich mit Öl gefüllte Gefäße befunden haben müs-

sen; zumindest lässt sich dies an gewissen Spuren ablesen, die an den in der Grube gefundenen Steinen gefunden 

wurden.
728

 

- Ein großes Vorratsgefäß.
729

 

EZ 2b 
EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr.?): Späte EZ 2-Bauphase. Fortbestand der städtischen Siedlung, allerdings mit diversen 

Umbauten und Funktionsänderungen der Strukturen (dies betrifft auch die o.g. Befunde). Klare Tendenzen (z.B. in 

Richtung einer abnehmenden Bedeutung der Landwirtschaft) lassen sich bislang noch nicht auszumachen. 

 

 

Tall Irbid (2298.2184) 

SBZ 2 u. SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2- u. SBZ 2/EZ 1-Phase 2: In Irbid wurden einige aus der SBZ 2 stammende Getreidereste entdeckt (wahr-

scheinlich Gerste/Graupen und Emmer).
730

 Ansonsten deuten nur die Vorratsgefäße auf eine landwirtschaftliche 

Ausrichtung der Stadt hin.
731

 

EZ 1-2b 
EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.): Nach der Brandkatastrophe fand offensichtlich ein sofortiger (mit 

diversen Neuakzentuierungen verbundener) Wiederaufbau der zerstörten Stadt statt. Dabei ist davon auszugehen, 

dass die Stadt jetzt primär häuslich-landwirtschaftlich ausgerichtet war. 

Zu den Befunden der EZ 1(-EZ 2b-Phase 1) gehören u.a.: 

- Diverse Wohnhausreste (dahingegen wurde z.B. der öffentliche, auch kultisch genutzte SBZ 2/EZ 1-

Gebäudekomplexes nicht wiederhergestellt). 

- Eine Installation – genauer gesagt diverse, auf verschiedenen Ebenen konstruierte und durch Zuflusskanäle mitei-

nander verbundene Becken (wahrscheinlich für Wein).
732

 

 

 

Bārsīnā (2229.2155) 
Ausgrabungen ab 2006: Dabei wurden zwei eisenzeitliche Getreide-Silos entdeckt.

733
 

 

 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 

EZ 2a(b) 

EZ 2a(b)-Phase VIII (Mitte des 10.- Anfang des 9. Jh.s v.Chr.): Der Tall ar-Rāmīṯals eine befestigte Siedlung mit 

einem überwiegend häuslich-landwirtschaftlichen Charakter. 

Zu den relevanten Befunden und Funden gehören: 

- Ein ca. 37 x 32 m großes Gebäude aus ca. 1.25 bis 1.50 m dicken Lehmziegelmauern.
734

 

- Diverse Brotbacköfen (`Tabune´) und Vorrats-Kästen (`bins´).
735

 

- Zahlreiche Mahlgeräte/Mahlwerkzeuge.
736

 

Zu den potentiellen Interpretationen dieser Befunde und Funde: 

Interpretationen P.W. und N.L. Lapps (Ausgräber): Gemäß P.W. und N.L. Lapp diente der Tall in der EZ 2a (`salo-

monische Zeit´) als ein befestigtes administratives Zentrum,
737

 in welchem die Bewohner davon lebten, dass sie 

Getreide produzierten, lagerten und verarbeiteten.
738

 

Interpretation Herr/Najjar: Herr und Najjar zweifeln die Interpretation P.W. und N.L. Lapps an; zumal auch die 

ausgegrabenen Mauern (nur 1.25-1.50 m breit) viel zu schwach für die Mauern eines Forts sind. Sie gehen vielmehr 

                                                                                                                                                             
726 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007b), 11; (2007c), 24; Vieweger/Häser (2005), 13f.; (2007a), 10 u.Vieweger (2007), 500. 
727 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2007b), 68; (2007c), 159; (2010a), 14. 
728 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2010a), 14. 
729 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2010a), 14. 
730 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 151-159 und s. auch Strange (2001), 306. 
731 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.321 (Pl. XXIII.1) u. Lenzen/Knauf (1988), 242. 
732 Vgl. Lenzen (1988), 33; Lenzen/McQuitty (1989b), 299 und s. auch Herr/Najjar (2001), 328.331 u. Lamprichs (2007), 278f.. 
733 Vgl. L. Khouri (2007), 530f.; (2009), 61-66. 
734 Vgl. P.W. Lapp (1968), 99.104; (1975), 114f.; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 125; 

Geraty/Willis (1986), 64 u. Herr/Najjar (2001), 330. Eine Skizze des `Stratum VIII-Forts´ findet sich z.B. bei N.L. Lapp (1993), 1292. 
735 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
736 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
737 Vgl. P.W. Lapp (1968), 104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 497. 
738 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100 u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
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zu Recht von einer befestigten Siedlung mit einem überwiegend häuslichen und landwirtschaftlichen Charakter 

aus.
739

 

EZ 2b 

EZ 2b-Phase VII-V (Anfang des 9.- Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Keine wirklich konkreten Hinweise. Ausnahmen: 

Steinwerkzeug aus Phase VII, das möglicherweise im Kontext landwirtschaftlicher Tätigkeiten genutzt wurde.
740

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

Ende SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 
Horizont III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): An den Einzelfunden ist abzulesen, dass die Wohnsiedlung nicht nur 

landwirtschaftlich (siehe hierzu z.B. die Tierknochen sowie die aus Basalt hergestellten Stößel und Mörser), sondern 

auch handwerklich (siehe hierzu z.B. das Stück Schlacke und das Webgewicht) ausgerichtet war. Ein konkreter 

Schwerpunkt ist dabei (noch) nicht zu erkennen.
741

 

EZ 1-2a 

Horizont IV, 1 Schicht 4: Der befestigte Tall Ğuḥfīya erstmals mit der Funktion eines kleinen Gehöfts. 

Zu den freigelegten architektonischen Strukturen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4): Zu ihnen gehören unzählige, klei-

ne, zumeist inselartig angelegte Raumeinheiten sowie Korridore. 

Zu den in den Installationen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
742

: Hierzu gehören mindestens ein Silo, diverse Gruben 

und Tabune. 

Zu den entdeckten Einzelfunden des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
743

: Zu den Einzelfunden gehören Tierknochen (v.a. 

von Schafen und Ziegen, aber auch von Rindern),
744

 Feuersteinabschläge und diverse Arbeitsgeräte aus Basalt
745

 

und Stein (wie z.B. Stößel, Reibesteine, Mörser und Mahlplatten).
746

 

Zu Lamprichs Gesamt-Interpretation der Horizonts IV, 1 (Schicht 4)-Strukturen
747

: Gemäß Lamprichs kann davon 

ausgegangen werden, dass die Bewohner des Horizonts IV, 1 (Schicht 4) schwerpunktmäßig von der Landwirtschaft 

(inkl. der Verarbeitung und Bevorratung landwirtschaftlicher Güter) lebten, wobei die kleine Siedlung damals 

durchaus prosperierte. 

EZ 2a-PZ 
Horizont IV, 2 Schicht 3 (ca. 925-332 v.Chr.

748 
– genauer gesagt [Ende des] 8. bis zum Ende des 5. Jh.s v.Chr.

749
): 

Der Tall Ğuḥfīya als ein prosperierendes Gehöft (inkl. eines Hofhauses und mehrerer kleiner Verarbeitungs- und 

Lagereinheiten), das (möglicherweise) im Auftrag einer (über)regionalen Administration von einer – aus der lokalen 

Elite stammenden und vor Ort residierenden – Familie verwaltet und bewirtschaftet wurde. 

Relevante Befunde und Funde: 

- Die Gliederung der Siedlungsfläche in einen, durch private und öffentliche Funktionen geprägten, nördlichen Teil 

und in einen, durch gewerbliche Funktionen geprägten, südlichen Teil. 

- Diverse im südlichen Teil entdeckte Strukturen (z.B. Wege, kleine voneinander unabhängige Kammern, in die 

Begehungsebene der Wege eingelassene Vorratsgefäße) und Einzelfunde (insbesondere Stößel, Schalen, Mörser, 

Mahl- und Reibesteine), die auf den Anbau, die Verarbeitung, die Lagerung und den Abtransport von Nahrungsmit-

teln (wie z.B. Getreide, Gemüse und Obst?) und anderen Gütern (wie z.B. Heil- und Pflegemitteln, Gewürzen und 

mineralischen Farbstoffen?) hindeuten. 

- Darüber hinaus lässt sich an den entdeckten und ausgewerteten Tierknochen erkennen, dass (was die Viehhaltung 

betrifft) wie bereits in der vorangehenden Phase v.a. die Kleinviehzucht (Schafe und Ziegen), aber auch die Rinder-

zucht von Bedeutung war.
750

 

Zur Größe der (vom Gehöft bewirtschaften) Nutzflächen und zur Höhe der erzielten Erträge sind bislang nur Ver-

mutungen möglich.
751

 

 

 

 

 

                                                 
739 Vgl. Herr/Najjar (2001), 330f. und s. auch Lamprichs (2007), 280 (Fußnote 14). 
740 Vgl. P.W. Lapp (1968), 101f. u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
741 Vgl. Lamprichs (2007), 42-48. 
742 Vgl. Lamprichs (2007), 29.50.52.54-56. 
743 Vgl. Lamprichs (2007), 49.51.53-55.58. 
744 Vgl. Lamprichs (2007), 237. 
745 Im Blick auf die am Tall Ğuḥfīya gemachten `Steinfunde´ kann Basalt als das (mit großem Abstand vor dem Kalkstein) vorrangig verarbeitete 

Material bezeichnet werden, vgl. Lamprichs (2007), 201. 
746 Außerdem wurden u.a ein Webgewicht, Reste eines Basaltgefäßes, ein kleiner Zinken eines Kamms (?) aus Knochen, eine durchbohrte Mu-
schel sowie diverse Metallfunde und Schlackereste gefunden. 
747 Vgl. Lamprichs (2007), 59.109 
748 Vgl. Lamprichs (2007), 30 (Tab. 1). 
749 Vgl. Lamprichs (2007), 297f. 
750 Vgl. Lamprichs (2007), 237. 
751 Vgl. Lamprichs (2007), 296. 
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Tall al-Ḥiṣn (2330.2102) 
Archäobotanische Untersuchungen ergaben, dass im Altertum (Eisenzeit?) im Umfeld Tall al-Ḥiṣns Erbsen (Pisum 

sativum); Linsen (Lens culinarus); Erbsenwicke (Vicia ervilia) und Wein (Vitis vinifera) angebaut wurden. Außer-

dem ist es wahrscheinlich, dass die im Umfeld wachsenden Kreuzdornäste (Rhammus sp.) zum Dachbau benutzt 

wurden.
752

 

 

 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105) u. N.N. (2179.2100) 

EZ 1b: Zwei im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb gelegene, kreisrunde EZ 1b-`Türme´ mit guter Fernsicht. 

Funktion: Wahrscheinlich kann für diese Türme eine multifunktionale Nutzung vorausgesetzt werden. Dabei könn-

ten die Türme auch landwirtschaftlich genutzt worden sein, z.B. als Lager-/Aufbewahrungsort landwirtschaftlicher 

Geräte/Güter sowie auch als von Bauern und Hirten genutzte Aufenthaltsorte/Kontrollposten.
753

 

 

 

Der Bereich des Adschlunhochgebirges 

 
Tall Ya‛mūn (2360.2005)

754 
EZ 1b(-2a) 
EZ 1b(-2a)-Phase IIA (spätes 12.-Anfang des 10.Jh.s v.Chr.)

755
: Tall Ya‛mūn als eine u.a. auch häuslich-

landwirtschaftlich genutzte Ortslage: 
- Umbau und Wiederbenutzung des sbz. Gebäudekomplexes (aus Areal II) als einfache Behausung.

756
 

- Diverse Vorratssilos (Areal II und III).
757

 

- Zahlreiche Reste von Vorratsgefäßen.
758

 

EZ 2a/b-Phase IIB (10.-9. Jh. v.Chr.): Zahlreiche Tierknochen entdeckt.
759

 

EZ 2b-c 
Phase III (8.-7. Jh. v.Chr.)

760
: Neubau/Neugestaltung eines Bereichs (Areal II Loci 5 und 6), der wahrscheinlich zur 

Nahrungsmittelzubereitung und zum Schlachten genutzt wurde (inkl. verbrannter Oliven-, Trauben- und Feigenker-

ne
761

 sowie zahlreicher – wahrscheinlich von Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln und evtl. auch von Hun-

den stammender – Tierknochen.
762

 Genauere archäobotanische und osteologische Forschungsergebnisse liegen bis-

lang noch nicht vor.
763

 

 

 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967) 
EZ 2a/b (ca. 973-828 v.Chr. bzw. 969-802 v.Chr. per C

14
-Nachweis): Ḫirbat al-Hēdamūs als eine kleine, häuslich-

landwirtschaftlich geprägte Wohnsiedlung (Stadt).
764

 Zu den relevanten Befunden und Funden gehören: 

- Die Reste einer Stadtmauer sowie evtl. ein Vorratsraum und ein Hof. 

- Ein im Hof platzierter Tabun sowie eine große Zisterne aus dem südlichen Bereich des Hügels/der Siedlung. 

- Diverse im Vorratsraum gefundene Vorratskrüge; außerdem sog. `Küchenware´ wie z.B. Kochtöpfe, Kratere, 

Schalen etc. 

 

 

Ẓahr al-Madīna (2275.1918) 
EZ 1-2c: Keine eisenzeitliche Siedlung, sondern lediglich ein Bereich, der während dieser Zeit landwirtschaftlich 

genutzt wurde.
765

 

 

 

                                                 
752 Vgl. Leonard Jr. (1987), 368f. 
753 Vgl. Banning/Dods/Fiedl et al. (1989), 53-63. 
754 Ein entsprechender Überblick über die bislang erforschten Siedlungsphasen findet sich bei Hindawi (2008), 114f. (Tab. 14). Siehe außerdem 

Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) u. Jadis 2320019. 
755 Vgl. Hindawi (2008), 104.211. 
756 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
757 Vgl. Hindawi (2008), 95f. (inkl. Fig 17).110 (inkl. Fig. 39-40).113f. 
758 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
759 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
760 Vgl. Hindawi (2008), 222-225. Siehe dahingegen noch Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) u. 
Jadis 2320019. 
761 Vgl. Hindawi (2008), 103. 
762 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
763 Vgl. Hindawi (2008), 103. 
764 Vgl. Palumbo (1992), 25-32 und s. auch auch Zwickel (1990), 280 (nur 161 MS); Kamlah (2000), 141f. u. Jadis 2219007. 
765 Vgl. Kafafi/Knauf (1986), 254-256; (1988), 226-228 und s. auch Zwickel (1990), 279f. u. Jadis 2219051. 
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2.1.2 Zu den für die Konstruktion der eisenzeitlichen Jagd relevanten Ausgrabungsergeb-

nissen 

 

Der Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 

Unter den in Pella gefundenen, ausgewerteten und identifizierten Tierknochen aus der EZ (insbes. der EZ 1-2a)
766

 

wurden – neben Knochen von Nutz- und Arbeitstieren
767

 – auch einige Knochen gefunden, die wilden Tieren zuzu-

ordnen sind. Hierzu gehören in erster Linie Damhirsch- und Gazellenknochen
768

, wobei allerdings auch Bären-, 

Raubkatzen-, Wolfs-, Fuchs- und Vogelknochen sowie die Überreste von Mittelmeer- bzw. Rotes Meer-Fischen 

entdeckt wurden.
769

 Dabei bezeugen diese Funde, dass die eisenzeitlichen Bewohner neben der Landwirtschaft (inkl. 

der Viehzucht) auch von der Jagd einheimischer Wildtiere und dem Import ausländischer Fische lebten. Allerdings 

weist die Tatsache, dass nur 2-3Ḥ der Gesamtmenge aller Tierknochen Wildtierknochen und Fischgräten waren,
770

 

darauf hin, dass man damals weder der Jagd noch dem Import ausländischer Fische einen größeren Stellenwert bei 

der eigenen Versorgung einräumte.
771

 Vielmehr scheint es, dass man beides nur ergänzend (bzw. zumindest was den 

Import von Fischen betrifft) für den eigenen Genuss praktizierte. 

EZ 1-2a: An einer Straße gelegene Abfallgruben mit Wildtier- und Tierknochen gefunden (s. oben).
772

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch im Zusammenhang mit den in Abū Ḫaraz entdeckten, ausgewerteten und identi-

fizierten Tierknochen der EZ. Auch hier stammen die meisten Knochen von Nutz- und Arbeitstieren (insbes. Scha-

fen, Ziegen und Rindern etc.), aber nur wenige von Wildtieren, und zwar 2,8Ḥ, von Damhirschen, 2,1Ḥ von Gazel-

len, jeweils 0,3Ḥ von (Raub-)Katzen und Nagetieren sowie jeweils nur 0,1Ḥ von Braunbären und Füchsen. Ver-

schwindend gering sind die Überreste von Vögeln, Fischen und Reptilien, wobei die Fische nicht nur aus dem Jor-

dan, sondern wahrscheinlich auch hier aus fremdem, weit entfernt liegenden Gewässern wie dem Mittelmeer-, dem 

Rotem Meer und dem Nil stammten. Insgesamt betrachtet waren also auch im eisenzeitlichen Abū Ḫaraz die Jagd 

und der Import von Fischen (gegenüber der Nutztierhaltung) kaum von Bedeutung.
773

 Diese Verhältnisbestimmung 

(starke Viehhaltung – wenig Jagd) entspricht auch dem für die FBZ und SBZ in Abū Ḫaraz nachgewiesen Trend. 

Allerdings wurde insofern eine Veränderung nachgewiesen, als sich in den eisenzeitlichen Schichten bei weitem 

mehr Damhirschknochen, dafür aber weniger Gazellenknochen fanden als in den SBZ-Schichten. Als mögliche 

Erklärung wurden/werden klimatologisch-biologische Gründe (mehr Bewuchs/weniger Steppe), ein verändertes 

Jagdverhalten der Einwohner (eher in leicht bewaldeten als in kargen Steppenregionen) oder auch eine `Semidomes-

tizierung´ der Damhirsche in Erwägung gezogen.
774

 Ähnlich wie einige Fische wurden wahrscheinlich auch die (in 

Abū Ḫaraz in eisenzeitlichen Schichten gefundenen) Flusspferd-Elfenbeinstücke importiert, und zwar entweder aus 

dem Bereich der Mittelmeerküste oder aus dem Orontesbereich!
775

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Zu den auf dem zeitglei-

chen Friedhof entdeckten Speiseopfern gehörten auch Fische, wobei derartige Speiseopfer nur in besonders reich 

ausgestatten Gräbern gefunden wurden.
776

 

EZ 1b/2a 
EZ 1b/2a-Phase IX A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr.): Im potentiellen Tempelgebäude wurden verkohlte 

Gazellenknochen entdeckt.
777

 

EZ 2b/c 

                                                 
766 Vgl. Smith/Potts (1992), 85. 
767 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 62 u. Smith/Potts (1992), 85. 
768 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 250. Gazellenknochen sind schwierig nachzuweisen, da sie kaum von Schafs- u. Ziegenknochen zu unterschei-

den sind. 
769 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 244f.250. 
770 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 244f. 
771 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 62 u. Köhler-Rollefson (1992), 250f. 
772 Vgl. Smith/Potts (1992), 85. 
773 Vgl. Fischer (1997a), 159-165; (1997d), 26; (1998b), 24; (2000), 464; (2001), 312.314; (2006b), 306-308.320.325f. 
774 Vgl. Fischer (1997c), 165; (2006b), 320.326. 
775 Vgl. Fischer (1997c),160f.; (2001), 312.314. 
776 Vgl. Martin (1988), 84 u. Tubb (1989), 542. 
777 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 536; (1990a), 99; (1993), 1298; (1997), 454; (2005), 104; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 29 

und s. auch Steen (2004), 65 u. Gass (2005), 442. 
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In den EZ 2b/c-Phasen VIII-V (ca. 860-720 v.Chr.) wurden – außer den auch hier dominierenden Knochen von 

Nutz-, Haus- und Arbeitstieren – auch einige Knochen von Wildtieren gefunden, und zwar vorrangig Damhirsch- 

und Gazellenknochen, aber auch Bären-, Löwen-, Wolfs-/Schakal-, Fuchs- und Onager-/Wildeselknochen. Ein Ku-

riosum stellen die (in den Ruinen der durch eine Siedlungsunterbrechung charakterisierten Übergangshase von IX zu 

Phase VIII gefundenen) Knochen eines Fuchses dar. Sie weisen darauf hin, dass der Fuchs nicht erlegt wurde, son-

dern auf natürliche Weise in den bereits zu seinen Lebzeiten als Unterschlupf genutzten Trümmern/Ruinen der Pha-

se IX verendet ist.
778

 Die Tatsache, dass eisenzeitliche Ruinen schnell zu Refugien wilder Tiere (insbes. auch von 

Füchsen) wurden, ist im Übrigen auch durch alttestamentliche Bibeltexte belegt – vgl. diesbzgl. zum Beispiel Koh 

5,18: „(…) um des Berges Zion willen, weil er so wüst liegt, dass die Füchse darüber laufen“ und Hes 13, 4: „O 

Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Trümmern!“ 

Z.T. erweist sich die genaue Differenzierung und Identifizierung mancher Tierarten insofern als schwierig, als sich 

ihre Knochen ähneln; dies betrifft z.B. Bären- und Hausschweinknochen, Gazellen- und Schafs-/Ziegenknochen, 

Onager- und Pferde/Eselsknochen sowie Wolfs-/Schakal- und Hundeknochen. 

EZ 2c 
EZ 2c Phase III B-G (6. Jh. v.Chr.): Im Laufhorizont des Residenz-Gebäudes wurde eine Grube mit außergewöhnli-

chem Inhalt gefunden, und zwar eine geschichtete Ablagerung von organischen Materialien, zu denen auch Rot- und 

Damwildknochen sowie Vogelknochen und Gräten von Mittelmeer- und Rotmeerfischen gehörten. Offensichtlich 

waren die am Ende des 6. Jh.s v.Chr. in der Residenz lebenden Menschen recht wohlhabend, worauf v.a. die Fisch-

reste hindeuten. Insgesamt handelt es bei dem Grubeninhalt der Stratum III-B-Residenz vielleicht um die Reste 

eines Banketts.
779

 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

EZ 2b 

EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.): In den Räumen und im Hofbereich eines großen Residenzgebäudes wurde eine Viel-

zahl von Tierknochen (hauptsächlich Gazellenknochen) gefunden.
780

 

EZ 2c/PZ 
EZ 2c/PZ- Phase auf Hügel A (6.-5. Jh. v.Chr.): In Grab 37 wurde der Tote gemeinsam mit seinen Tieren (bzw. 

zumindest mit Tierknochen) bestattet.
781

 Tierbestattungen sind in der PZ häufig belegt; v.a. auch Jagdhunde wurden 

alleine oder gemeinsam mit ihren `Herrchen´ begraben – diese Sitte betraf allerdings lediglich Haustiere und keine 

wilden Tiere. Dass die Jagd in der PZ eine ausgesprochen große Rolle spielte, ist im Übrigen auch durch diverse 

ikonographische Darstellungen bezeugt. Siehe diesbzgl. z.B. das Motiv eines Stempel- bzw. Zylindersiegels, wel-

ches in einem anderen zeitgleichen Grab des Hügels A entdeckt wurde. Es zeigt einen Reiter, der mit Pfeil und Bo-

gen auf eine Gazelle zielt, deren Vorderläufe von einem Jagd-Hund gebissen werden.
782

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 

EZ 1 

EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.): Unter den entdeckten Tierknochen wurden auch Wildtierknochen ent-

deckt. Möglicher Hintergrund: Wahrscheinlich war die Besiedlung saisonal begrenzt – die Bewohner kamen nur im 

Winter und Frühling, und betrieben Ackerbau, Viehzucht und Jagd.
783

 

EZ 2a 

EZ 2a-Phase X (um 1000 v.Chr. per C
14

-Nachweis): In einem Krug befanden sich die kalzifizierten Reste von tau-

senden Ameisen, zahlreichen Blattläusen und Hundertfüßlern, die vorher in der Flüssigkeit geschwommen haben 

müssen. Ob die Ameisen gezielt (wegen ihrer Säure) gefangen wurden oder ob sie freiwillig in den Krug gelangt 

sind, lässt sich nicht mehr klären.
784

 

EZ 2b 
EZ 2b-Phase IX – vorher M- (900-800 v.Chr.): Die Tatsache, dass die Menschen der Phase IX gejagt haben, ist z.B. 

dadurch bezeugt, dass ausgesprochen viele (z.T. komplette Geweihe) von mesopotamischen Damhirschen und Rot-

hirschen gefunden wurden.
 
Darauf, dass sich mit den Geweihen eine religiös-magische (genauer gesagt apotropä-

ische, d.h. Unheil abwehrende) Nutzung verbinden könnte, hat z.B. Franken aufmerksam gemacht.
785

 Z.T. wurden 

die Geweihe und Knochen der gejagten Tiere auch für den Werkzeugbau genutzt.
786

 

                                                 
778 Vgl. Martin (1988), 83f. u. Tubb (1989), 542. 
779 Vgl. Tubb/Dorrell (1994), 56 u. Tubb (2005), 120. 
780 Vgl. Yassine (1988a), 92 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
781 Vgl. Yassine (1984), 11.35f. und s. auch Groot (1993), 990 u. Bienkowski (2001b), 359. 
782 Vgl. Yasine (1989), 38. Eine entsprechende Abbildung findet sich z.B. bei Groot (1993), 990. 
783 Vgl. Franken (1969), 20f.26; Kooij (1986), 34; (1993), 340; R.G. Khouri (1988), 52; H. Weippert (1988), 402; Kooij/Ibrahim (1989), 81 u. 

Steen (1997), 82; (2004), 63.172f. 
784 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82; Kooij (2001), 300 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330. 
785 Vgl. Franken (1999), 194. 
786 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583; (1991), 22; (1986), 141; Kooij/Ibrahim (1989), 82-84 (inkl. Fig. 102).85 (Fig. 105).88 u. Kooij (1993), 341. 
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Der Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

In Ğuḥfīya wurden, was die Wildtierknochen betrifft, ausgesprochen viele Wildschweinknochen entdeckt. Genauere 

Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.
787

 

 

 

2.1.3 Zu den für die Konstruktion des eisenzeitlichen Handwerks relevanten Ausgrabungs-

ergebnissen 

 

Schwerpunkt: Bauhandwerk 

 

Der Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 
Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 

SBZ 2/EZ 1: Diesbzgl. waren zuletzt keine klaren Aussagen möglich. Möglicherweise fanden in dieser Zeit keine 

größeren Bauaktivitäten mehr statt, allerdings sind die für 2009 geplanten Ausgrabungen der sbz. (Palast-

)Strukturen (ca. 1200-1150 v.Chr.?) abzuwarten, die 2007 unter dem eisenzeitlichen Verwaltungs-/Palastgebäude 

entdeckt wurden.
788

 

EZ 1 (Niedergang): Bislang wurden nur reduzierte und armselige Strukturen gefunden.
789

 Hierzu gehören neben 

dem notdürftig wiederhergestellten SBZ-Tempel,
790

 eine auffallend bescheidene Wohnbebauung (inkl. einzelner 

Mauerfragmente)
791

 und Gruben
792

. Auch in den Ruinen des sbz. (Palast-)Gebäudes wurden 2007 früheisenzeitliche 

Gruben entdeckt.
793

 Insgesamt lässt sich festhalten, dass hier wahrscheinlich keine wirklichen Fachleute (Profis) am 

Werk waren. 

EZ 2a (Erste neue bauhandwerkliche Blütephase!): Kennzeichnend ist eine gegenüber der EZ 1 stark verbesserte 

Wohnbebauung. Letztere bestand in der EZ 2a aus solide gebauten und großflächig mit Gips verputzten Strukturen 

inkl. mehrfach verputzter und gut abgedichteter Wände, Bänke, (Vorrats-)Behältnisse (`bins´) und Böden.
794

 Außer-

dem scheint es in der EZ 2a zum Bau eines vielräumigen Verwaltungs-/Palastgebäudes (ca. 1000-900 v.Chr.?) ge-

kommen zu sein,
795

 das wahrscheinlich genau über den Ruinen des sbz. Palastes (ca. 1200-1150 v.Chr.?) und den 

früheisenzeitlichen Gruben errichtet wurde.
796

 Der Bau dieses Gebäudes lässt m.E. auf umfassende Planungs-, Or-

ganisations- und Koordinationsmaßnahmen sowie auf die Beteiligung von Fachleuten (Profis) schließen. Zum Ende 

dieser ersten Blütephase kam es gegen Ende des 10./Anfang des 9. Jh.s v.Chr., und zwar durch diverse kriegsbe-

dingte Zerstörungen.
797

 

EZ 2b (Zweite neue bauhandwerkliche Blütephase!): Was die Wohnbebauung betrifft werden die bereits relativ 

guten Verhältnisse der EZ 2a wiederhergestellt.
798

 Das gleiche gilt auch für das eisenzeitliche Verwaltungs-

/Palastgebäude der EZ 2a, zu dem in der EZ 2b über 26 Räume gehörten, die nicht nur ganz unterschiedlich aufge-

teilt waren, sondern auch ganz unterschiedlich genutzt wurden. Dabei hatte z.B. ein Raum eine klare Vorratsfunkti-

on (hier wurden viele Vorratsgefäße entdeckt), wohingegen ein anderer Raum zum Weben genutzt wurde.
799

 

Im Gegensatz zu den Wohnhäusern und zum Verwaltungs-/Palastgebäude, die nach ihrer am Ende des 10. Jh.s 

v.Chr. erfolgten Zerstörung lediglich wiederaufgebaut (bzw. bestenfalls noch weiter ausgebaut) wurden, erfuhr der 

                                                 
787 Vgl. Lamprichs (2007), 237. 
788 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357 u. University of Sydney (2008). 
789 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 422; Bourke (1997), 114; Hennessy/Smith (1997), 258; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 
385 und s. auch Ji (1997), 21.27.29; Herr/Najjar (2001), 324; Steen (2004), 70 u. Lipinski (2006), 284. 
790 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385 u. Churcher (2008). 
791 Herr/Najjar (2001), 327f. betonen zu Recht, dass die ausgegrabenen Mauerfragmente im Einzelnen nicht leicht zu interpretieren sind. Wahr-
scheinlich handelt es sich z.T. um dürftige Wiederherstellungsarbeiten an zerstörten Strukturen; vgl. Ji (1997), 21 und s. auch Steen (2004), 70. 
792 Vgl. Bourke (1997), 97 (inkl. Tab. 2).111. 
793 Vgl. Bourke 2008. 
794 Vgl. Potts/Edwards (1988), 139-145; Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 424; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; 

Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 189 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. 
795 Das Gebäude war nach der einheimischen Bauweise konstruiert und bestand aus Stein- u. Lehmziegelmauern. 
796 Vgl. Bourke (2008). 
797 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 424; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 

189; Bourke (1997), 111.114; Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 385 und s. auch Ji (1997), 26f. u. Herr/Najjar (2001), 331. 
798 Vgl. Potts/Edwards (1988), 139-145; Edwards/Bourke/Costa et al. (1990), 62-64; Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 189 und s. auch 

Herr/Najjar (2001), 332.234. 
799 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357; Bourke (2008); University of Sydney (2008) und s. auch Steen (2004), 69. 
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bereits seit dem Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase marode sbz. Tempel um 900 v.Chr. einen grundlegenden 

Umbau, wobei er den speziellen Vorstellungen und Bedürfnissen der in der EZ 2b in Ṭabaqat Faḥl/Pella lebenden 

(religiösen) Führungselite angepasst wurde.
800

 

Dieser neue EZ 2b-(Phase 4-)Tempel war nicht nur kleiner als die vorherigen Phase 2-3-Tempel, sondern außerdem 

auch durch eine verarmte Bauweise sowie durch eine neue Ausrichtung (Süd-Nord anstelle von Ost-West) gekenn-

zeichnet. Dabei bestand er im Wesentlichen aus zwei Räumen, und zwar zum einen aus einem annähernd quadrati-

schen Kultraum, der durch einen an der Süd-Ost-Seite befindlichen Eingang zu erreichen war und zum anderen aus 

einem kleinem (an der Nordseite angebauten) Vorratsraum, in welchem u.a. Reste von Kichererbsen gefunden wur-

den.
801

 Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die zur Zeit der EZ 2b-Tempelphase 4 nicht mehr genutzten Bereiche 

des alten Phase 3-Tempels (insbes. auch der Bereich der Kulthalle) zu priesterlichen Wohn- und Arbeitsbereichen 

umfunktioniert wurden.
802

 

Fazit: Auch die in EZ Phase 2b (ca. 900-800 v.Chr.) erfolgten Baumaßnahmen lassen auf umfassende Planungs-, 

Organisations- und Koordinationstätigkeiten sowie auf die Beteiligung von Fachleuten (Profis) schließen. 

EZ 2c-PZ (Phase des Niedergangs): Nach dem zerstörerischen Erdbeben von ca. 800 v.Chr. wurden weder das 

eisenzeitliche Verwaltungs-/Palastgebäude
803

 noch der eisenzeitliche Tempel
804

 wiederaufgebaut/weitergenutzt. 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007 

SBZ 2/EZ 1 (Siedlungshiatus)? 
EZ 1-2a (Phase des Neubeginns): Bislang wurden auf dem oberen Bereich des Tall Abū Ḫaraz nur relativ wenig 

eindeutige EZ 1-2a-Strukturen gefunden.
805

 Hintergrund: Die EZ 1-2a-Strukturen sind stark durch EZ 2-c-Strukturen 

gestört. Dies macht eine genaue Analyse schwierig.
806

 Die ersten EZ 1-Strukturen wurden 1992 entdeckt – hierzu 

gehören: eine neue, auf den Fundierungen der sbz. Stadtmauern konstruierte Befestigungsanlage
807

 sowie drei SBZ-

Phasen, die in der EZ 1 weiter benutzt wurden. Letztere bestanden aus gepflasterten Räumen und Passagen.
808

 

Zur Konstruktion der EZ 1-2a-Architektur: Die Wohn- und Verteidigungsgebäude bestanden in der Regel (wie auch 

schon während der vorherigen Besiedlungszeiten) aus Steinfundamenten und aufgesetzten Lehmziegelmauern (ver-

stärkt mit hölzernen Elementen), was einer `typischen einheimischen Bautechnik´ entspricht.
809

 Dabei bestand der 

größte Unterschied der eisenzeitlichen Mauern (im Vergleich mit den bronzezeitlichen Mauern) darin, dass die ei-

senzeitlichen Mauern nicht so akkurat gesetzt waren wie Letztere. Außerdem lässt sich an dem Farbwechsel der 

Lehmziegel (von gelb/gelb-grün in der MBZ-SBZ zu braun/rot in der EZ) erkennen, dass die eisenzeitlichen Bauleu-

te auf eine andere Lehmquelle als die mittel- bis spätbronzezeitlichen Handwerker zurückgriffen haben, und zwar 

wahrscheinlich auf die gleiche Quelle, die auch schon in der FBZ genutzt worden war.
810

 Dahingegen lassen sich 

hinsichtlich der Dachkonstruktionen keine Veränderungen erkennen – sie bestanden auch in der EZ zumeist aus 

parallel liegenden Baumstämmen, die mit Geäst, Strohmatten und Lehm bedeckt waren.
811 

 

EZ 2b-c (Bauhandwerkliche Blütephasen!): Die EZ 2b-c-Befunde sind bei weitem umfangreicher als die der EZ 

1-2a. Die Architektur weist mindestens drei (noch genauer zu erforschende) architektonische Phasen auf.
812

 Befun-

de: 

1. Zur Stadtmauer der EZ 2b-c: Die EZ 2b-c-Siedlung war mit einer – auf den Fundierungen der bronzezeitlichen 

Stadtmauern gegründeten – eigenen (über 350 m langen) Stadtmauer umgeben
813

 und wahrscheinlich zusätzlich 

durch diverse Türme geschützt (s.u.). Auch das weiße Monumentalgebäude in der Mitte der Siedlung (s.u.) hatte 

Festungscharakter. Insgesamt kann man die späteisenzeitliche Siedlung durchaus als eine kleine Festungsstadt be-

zeichnen. Anmerkung: Eigentlich war der Tall Abū Ḫaraz allein schon aufgrund seiner Lage (auf einem isoliertem 

Hügel mit steilen Hängen) gut geschützt. Eine gewisse Schwachstelle (d.h. ein flacherer Hang) befand sich lediglich 

auf der südlichen Seite des Talls.
814

 

                                                 
800 Vgl. Churcher (2008). 
801 Vgl. Churcher (2008). 
802 Vgl. Churcher (2008). 
803 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357; University of Sydney (2008) und s. auch Steen (2004), 69. 
804 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 385 vs. Lipinski (2000), 356. 
805 Vgl. P.M. Fischer (2001), 306 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233. 
806 Vgl. P.M. Fischer (2001), 306. 
807 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130 und s. auch Herr/Najjar (2001), 325.328f. u. Steen (2004), 68, nach denen der anfängliche Report von 1994 in 

späteren Publikationen nicht weiterverfolgt wird. Deutliche Hinweise finden sich m.E. allerdings in P.M. Fischer (1998b), 24; (2001), 306 u. 

(2004), 14. Hier weist P.M. Fischer darauf hin, dass die Fundierungen der Stadtmauern aus der FBZ bzw. SBZ in der frühen EZ als Fundierungen 
für neue Verteidigungsanlagen genutzt wurden. 
808 Vgl. Steen (2004), 68. 
809 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 339f. 
810 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 339f. 
811 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 339f. 
812 Vgl. P.M. Fischer (1995), 515; (2000), 463; (2001), 307-312; (2009), 25. 
813 Vgl. P.M. Fischer (1991), 73.81; (1994), 129f.; (1996a), 103f.; (2000), 460; (2006b), 22.345; P.M. Fischer/Walmsley (1995), 102f.; P.M. 

Fischer/Ingemarsdotter (1997), 130 und s. auch Herr/Najjar (2001), 332.334. 
814 Vgl. P.M. Fischer (2000), 447; (2006b), 327. 
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2. Zu den im inneren Bereich der Stadtmauer ausgegrabenen Gebäuden der EZ 2b/c: Die meisten innerhalb der 

Stadtmauer ausgegrabenen Gebäude liegen (mit Ausnahme des z.B. sog. `Weißen Gebäudes´ s.u.) auf einer Nord-

west-Südost-Achse.
815

 Allerdings gibt es diesbzgl. größere Abweichungen als in früheren Zeiten. Zu den Befunden 

gehören: 

2a. Die `Wachtürme´
816

: Einige quadratische und rechteckige Konstruktionen wurden als Wachtürme interpretiert. 

Dass diese (z.T. direkt an die Stadtmauer angebauten Türme) offensichtlich teilweise auch als Wohnräume (für die 

Familien des Wachspersonals?) und ihre Höfe als Arbeitsräume (z.B. zum Spinnen/Weben und zur Nahrungszube-

reitung) genutzt wurden, lässt sich aus den entweder in oder auch bei den Türmen gemachten Funden und Befunden 

erschließen. 

2b. Die Wohnhäuser
817

: Angesichts der Tatsache, dass die meisten ausgegrabenen Wohnhäuser gleich unter der 

Talloberfläche entdeckt wurden, war ihre bauliche Substanz ausgesprochen gut erhalten. Ein typisches (Atrium-) 

Haus der EZ 2b-c war ca. 9 x 9 m groß. In der Mitte des Hauses befand sich ein rechteckiger, von Räumen gesäum-

ter Hof. Reste der Dachkonstruktionen lassen darauf schließen, dass der Hof zum Teil überdacht war. Wahrschein-

lich wies das Haus ein zweites Stockwerk auf. An den Außenwänden des Hauses waren aus Lehm bestehende Ab-

wasserkanäle angebaut. 

2c. Das monumentale weiße Gebäude (`White Building´) in der Mitte der EZ 2b/c-Siedlung
818

: Das ca. 12 x 11 m 

große (d.h. fast quadratische) Gebäude ragte direkt auf dem Tall empor. Anders als die Achsen der meisten anderen 

Gebäude, waren seine Achsen (den FBZ-Gebäuden entsprechend) streng nord-südlich und ost-westlich ausgerichtet. 

Seine ca. 1.50-2 m breiten, ordentlich gebauten und relativ glatten Mauern bestanden aus Quadermauerwerk und 

Geröll. Sie waren (wahrscheinlich angesichts der im Jordantal besonders großen Erdbebengefahr) direkt auf den 

natürlichen Felsen gesetzt, wofür alle früheren Baureste entfernt wurden. Die Außenwände der Mauern wiesen einen 

gut erhaltenen weißen Putz auf, der aus Kalk und Sand bestand, und dem Gebäude seinen Namen gab. Im unteren 

Bereich des Gebäudes befanden sich vier kleine Räume, von denen die beiden ersten 2.30 x 3.80/3.90 m und die 

beiden anderen je 2.30 x 2.65 m groß waren. Hierbei könnte es sich um Vorratsräume bzw. um Keller gehandelt 

haben. Die genaue Datierung dieses stark befestigten Gebäudes ist schwierig, da derartige Gebäude sowohl in der 

FBZ, in der SBZ und in der EZ als auch in der römisch-byzantinischen Zeit vorkamen. Die im direkten Umfeld des 

Gebäudes gefundene Keramik und ein Ostrakon deuten allerdings auf ein späteisenzeitliches Bauwerk hin. Ebenfalls 

problematisch ist auch die Funktion des Gebäudes. So könnte es sich z.B. um eine Festung, einen Palast oder ein 

administratives Gebäude handeln. Außerdem kommt auch eine kombinierte Funktion in Frage. Unklar ist darüber 

hinaus, ob es sich bei dem weißen Monumentalgebäude um ein Einzelgebäude handelte oder ob es als Teil eines 

größeren Komplexes anzusehen ist.
819

 

3. Zu der an der westlichen Außengrenze der eisenzeitlichen Besiedlung entdeckten Zisterne
820

: An der westlichen 

Außengrenze der eisenzeitlichen Besiedlung wurde eine gut konstruierte, über 4 m tiefe Zisterne ausgegraben. Diese 

Zisterne hatte eine ovale Form (von ca. 4 x 3 m), war aus Stein gebaut, zwischen den Steinen mit Lehm abgedichtet 

und sorgfältig verputzt. Das Fassungsvermögen der ausgegrabenen Zisterne betrug ca. 30 m
3
. Dabei könnte das 

ursprüngliche Fassungsvermögen bei 50 m
3
 gelegen haben. Erreichbar war die Zisterne auf einer (vom Nordwesten 

kommenden) mit Stein und Lehm verputzten Straße, die an einer ca. 1 m breiten Stufe aus hartem Lehm endete, 

über welche man schließlich zur Zisterne gelangte. Die Lage der Zisterne auf der niedrigsten, westlichen Seite des 

Talls war offensichtlich bewusst gewählt. Auf diese Weise konnte auch das aus den höheren Lagen des Talls kom-

mende Regenwasser aufgefangen und genutzt werden, und zwar dadurch, dass dieses über Kanäle in die Zisterne 

geleitet wurde. Die Datierung der Zisterne in die späte EZ (EZ 2b-c) basiert primär auf der Auswertung der in der 

Zisterne gefundenen Keramik. Zur genauen Datierung des Endes der EZ 2b-c-Bauphasen (inkl. zum geschichtlichen 

Hintergrund) liegen bislang keine Informationen vor. 

 

 

Tall al-Maqbara (2057.2007) 
SBZ 2: Die sbz. Schichten wurden bei den bisher erfolgten Ausgrabungen nicht erreicht, von daher sind auch zur 

Architektur der SBZ 2 bislang noch keine konkreten Aussagen möglich!
821

 

(SBZ 2/EZ 1); EZ 1
822

: Phasen: 8-7 (frühe EZ 1); 6-4 (mittlere EZ 1); 3-2 (späte EZ 1) 2: Tall al-Maqbara als kleine 

Tochterbesiedlung von Tall Abū Ḫaraz.  

Zur Architektur der EZ 1-Phasen 8-2: Hierzu gehören Mauerreste und Steinsäulenbasen. 

Zu den Installationen der EZ 1-Phasen 8-2: Hierzu gehören Herde, Vorratsgruben und Kästen (`bins´). 

                                                 
815 Vgl. P.M. Fischer (2000), 463. 
816 Vgl. P.M. Fischer (1995), 515; (2000), 460; P.M. Fischer/Walmsley (1995), 95-97 inkl. Fig. 3; P.M. Fischer/Ingemarsdotter (1997), 130-132 
und s. auch Herr/Najjar (2001), 332.334. 
817 Vgl. P.M. Fischer/Walmsley (1995), 100-102 u. P.M. Fischer (2000), 460; (2001), 307f. inkl. Fig. 3. 
818 Vgl. P.M. Fischer (1991), 69; (1997e), 508; (1998c), 587; (1998a), 221f., (2000), 460; (2001), 307.309 fig. 4; (2006b), 23.331 u. P.M. Fi-
scher/Ingemarsdotter (1997), 137-142 inkl. Abb. 138. 
819 Bei den im Jahre 2009 erfolgten Ausgrabungen wurde außerdem ein öffentlicher EZ 2b-Komplex (inkl. zweier Häuser mit Vorratsfunktionen) 

entdeckt, vgl. Fischer (2009), 25 u. Fischer/Feldbacher (2010), 447-454. 
820 Vgl. P.M. Fischer (1991), 73.81; (1993), 281f.288; (1998a), 215f. inkl. Fig 3 u. Fig 4.7; (2001), 307. 
821 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 307-311. 
822 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 307-311 und s. auch P.M. Fischer (1991), 69; (2006b), 18 u. Gass (2005), 506f. 
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EZ 2a-c: Tall al-Maqbara als eine befestigte Tochtersiedlung von Tall Abū Ḫaraz. Architektur: Hierzu gehört eine 

mehr als 3 m breite EZ 2-Befestigungsmauer.
823

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1 (Z.T. als eine bauhandwerkliche Blütephase inkl. ägyptischer bzw. zumindest von den Ägyptern 

adaptierter Bautechniken) 

SBZ 2-Phase XIII (Mitte/Ende des 13. Jh.s v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als eine `kanaanäische´ Wohnsiedlung – inkl. 

sehr unregelmäßig gebauter Mauern mit flachen Steinfundamenten (typisch einheimische Bauweise; allerdings 

schlecht umgesetzt).
824

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Rückkehr der 

Ägypter; der Tall as-Sa‛īdīya (inkl. Friedhof) als Sitz des ägyptischen Stadthalters, als Garnisonsort, als Zentrum der 

Steuererhebung und/oder auch als Warenumschlagsplatz. 

Der zu dieser Zeit großflächig besiedelte Tall wies eine beeindruckende Architektur auf. Hierzu gehörte, was den 

oberen Tallbereich betrifft: 

a) eine gefüllt mehr als 6 m breite Kasemattenmauer
825

 

b) ein in den westlichen Bereich der Kasemattenmauer eingebauter Verwaltungstrakt (`Westpalast´). Dieser, in der 

Nähe eines Mauerdurchgangs gelegene Trakt, bestand aus diversen Räumen, Kammern und Höfen. Zum Trakt ge-

hörten auch zwei miteinander verbundene und überwölbte Zisternen und ein halbrunder Pool (einschließlich diver-

ser Ein- und Abflusskanäle). Dass der Pool wirtschaftlich genutzt wurde, ist v.a. an der großen Zahl von Vorratsge-

fäßen (ägyptischen Designs) abzulesen, die sich in seinem direkten Umfeld befanden. Wahrscheinlich diente der 

Pool (als Kühlbecken) zur Aufbewahrung von Wein;
826

 

c) ein weiterer großer Verwaltungstrakt einschließlich Lagerräume, Innenhöfe, Durchgänge und Treppenaufgänge 

(mit Parallelen in Bet-Schean; Tall al Fāra Süd und Tall Sāra) befand sich im mittleren Tallbereich. Hierbei handelte 

es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Residenz des ägyptischen Statthalters;
827

 

d) ein ausgeklügeltes Wassersystem. Zu diesem Wassersystem gehörte eine direkt in den Nordhang des Talls ge-

schnittene, breite, flachstufige und überdachte Steintreppe, die am Fuße des Talls über eine weitere, im 90 Gradwin-

kel angebaute, steilere Treppe zu einem halbrunden Pool führte, der sich ca. 8 m unter der Erdoberfläche befand 

(Letzterer wurde durch eine unterirdische Quelle gespeist).
828

 Des Weiteren ist es möglich, dass es ein Aquädukt als 

Bindeglied zwischen dem Quellwasser des Pools, der Treppe und den Installationen im `Westpalast´ (s.o.) gab, 

womit eine direkte und dauerhafte Wasserversorgung des `Palastes´ gewährleistet gewesen wäre.
829

 

Eigene Beurteilung: Die Neugründung der Stadt ist m.E. wahrscheinlich das Ergebnis eines – von einer höheren 

(ägyptischen) Instanz aus geplanten und von Fachleuten/Profis (Architekten und Bauhandwerkern) koordinierten 

und durchgeführten – Bauprojektes, bei dem sich von den einheimischen Traditionen unterscheidende, ausländische 

(insbes. ägyptische bzw. zumindest von den Ägyptern adaptierte) Bautechniken ein- und umgesetzt wurden. Typisch 

ägyptisch sind z.B. die relativ tiefen Lehmziegelfundamente, die bei diversen Gebäuden der SBZ 2/EZ 1-Phase XII 

nachgewiesen wurden,
830

 wohingegen zur einheimischen Bautechnik Steinfundamente gehören.
831

 Von den Ägyp-

tern adaptiert wurde wahrscheinlich die Bautechnik des in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase XII Sa‛īdīyas nachge-

wiesenen Wassersystems (mit engsten Parallelen in Tiryns und Mykene). 

Zur sog. `Seevölker-Hypothese´ von Pritchard und Tubb: Gemäß Tubb, der die These Pritchards aufnimmt,
832

 ist in 

Sa‛īdīya nicht nur ein rein ägyptischer Einfluss, sondern evtl. auch ein stärkerer Seevölkereinfluss nachzuweisen, 

wobei die Seevölker als ein bereits gut integrierter Bestandteil der ägyptischen Bevölkerung betrachtet werden kön-

nen. Bei den Seevölkern handelte es sich gemäß Tubb um `Scherden´,
833

 wobei Letztere wahrscheinlich weniger als 

Söldner denn als Handwerker (z.B. auch als Baufachleute) zum Einsatz kamen.
834

 Als Argument für das Vorhanden-

                                                 
823 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 308. 
824 Vgl. Tubb (2005), 76. 
825 Vgl. Tubb (1988a), 41.44-46.69.72; (1989), 535; (1990a), 101f.; (1990b), 26-29; (1993), 1298; (1997), 453f.; (2005), 77; Tubb/Dorrell (1993), 

58-60 und s. auch Zwickel (1990), 264; Strange (2001) u. Gass (2005), 442. 
826 Vgl. Tubb (1990a), 101; (1990b), 26f. inkl. Fig. 8; (1993), 1298f., (1997), 453f; (2005), 77f.; Tubb/Dorrell (1993), 59f. und s. auch Gass 
(2005), 441. 
827 Vgl. Tubb (1988a), 40f. inkl. Fig. 15; (1990a), 99f.; (1993), 1298; (1997), 453f.; (2005), 75-77 inkl. Luftbild auf S. 76; Tubb/Dorrell (1991), 

69; (1993), 57f. inkl. Fig. 10 sowie 59-61; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 27 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233; Steen (2004), 65 u. Hübner 
(2005b), 128. 
828 Vgl. Pritchard (1964), 96f.; (1985), 57-59.77; (1993), 1296; Tubb (1986), 212; (1988a), 23.46.69.72; (1989), 535; (1990a), 95.102; (1993), 

1299; (1997), 454; (2005), 64 (Taf. 5); 77f. inkl. Foto der Treppe auf S. 78 sowie 83.96; Tubb/Dorrell (1993), 58; Tubb/Dorrell/Cobbing (1997), 
69 und s. auch Geraty/Willis (1986), 67; Miller (1988), 84-88; Sauer/Herr (1997), 233; Steen (2004), 65; Gass (2005), 442 u. Hübner (2005b), 

128f. 
829 Vgl. Tubb (2005), 78. 
830 Dies betrifft z.B. die beiden oben erwähnten Verwaltungstrakte (`Paläste´). 
831 S. diesbzgl. z.B. Tubb (1990a), 100f.; (1991), 183; (1997), 453; (2005), 75.77; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 27; (1997), 67f. und s. auch 

Steen (2004), 65. 
832 Vgl. Tubb (2005), 88 und s. auch Pritchard (1968), 108f. 
833 Die Scherden werden schon in den Amarnabriefen des 14. Jh.s. v.Chr. erwähnt. 
834 Vgl. Tubb (2005), 84.91f.96 und s.auch Negbi (1991), 207 u. Steen (2004), 67. 
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sein von (als Baufachleute fungierenden) `Scherden´ unter den Einwohnern Sa‛īdīyas, verweist Tubb u.a. auf das 

bereits oben erwähnte Wasserversorgungssystem (mit engsten Parallelen im spätbronzezeitlichen Tiryns und Myke-

ne).
835

 

Eigene Beurteilung: M.E. ist es nicht auszuschließen, dass es sich bei der (dem Wassersystem zu Grunde liegenden) 

Bautechnik um eine lediglich von den Ägyptern adaptierte Technik handelt (s.o). Allerdings erscheint es mir als 

falsch, die `Architekten´ und andere für die Bautechniken verantwortlichen Personen mit der (später) in Sa‛īdīya 

ansässigen Bevölkerung gleichzusetzen, zumal diese sicherlich Fachleute (Profis) waren, welche die Ägypter auch 

noch für andere Bauprojekte an anderen Orten benötigten. M.E. ist es von daher wahrscheinlich, dass die `Architek-

ten´ gleich nach der Fertigstellung des Projektes wieder fortgezogen/abberufen wurden, wohingegen lediglich die 

evtl. als `Arbeiter´ eingesetzten ägyptischen Soldaten (dies müssen keineswegs Angehörige der Seevöl-

ker/`Scherden´ gewesen sein) und die evtl. ebenfalls als `Arbeiter´ eingesetzten einheimischen Bevölkerungsteile in 

der Region blieben. 

EZ 1 (Siedlungshiatus und erste bescheidene Phasen des Neubeginns) 
EZ 1b-Phase XI B (spätes 11. Jh. v.Chr. – gehört eher zu Stratum XII als zu XI A): Keine Hinweise auf größere 

handwerkliche Tätigkeiten, lediglich zeltdorf-/lagerartige Splitterbesiedlung in den Ruinen des Stratum XII. Diese 

wurde z.B. im Bereich der Stratum XII-Kasemattenmauer
836

 sowie auch im Bereich der Stratum XII-Residenz
837

 

nachgewiesen. Kennzeichen: Fest getrampelte Fußböden, Löcher von Unterschlüpfen sowie diverse Feuerstellen 

und Arbeitssteine. 

EZ 1b/2a-Phase XI A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr.): Bescheidene architektonische Wiederbesiedlung (inkl. eines 

kleinen Tempels und eines Turms). 

Architektur: Über den erodierten Resten der Residenz des ägyptischen Statthalters wurde ein kleines, schlecht erhal-

tenes Gebäude (wohl eine Art Tempel) ausgegraben.
838

 Hierzu gehört ein aus zwei Räumen bestehendes Gebäude 

(inkl. eines 5.5 x 4.7 m großen Vor- sowie eines nur 1.4 x 4.7 m großen Hinterraums). Die Mauern waren nach der 

einheimischen Technik gebaut und bestanden aus Steinfundamenten (gegen die Unterspülung durch Regenwasser) 

und Lehmziegelaufbauten. Außerdem wurde ein feiner Lehmziegelfußboden nachgewiesen. Im kleineren hinteren 

Raum gab es eine verputzt umlaufende Bank mit einer Nische, in der sich ein flacher runder Stein befand.
839

 

Zum oben erwähnten Turm, der in der Nordwest-Ecke des Areals/Talls ausgegraben wurden, liegen (mir) ansonsten 

keine genaueren Angaben vor.
840

  

EZ 2a (Stagnation) 
EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 10. Jh.s v.Chr.): Fortbestand des Turms

841
 sowie ein steingepflasterter Hof, 

der u.a. zur Schweinezucht genutzt wurde.
842

 

EZ 2a-Phasen IX A+B (Mitte bis Ende des 10. Jh.s v.Chr.): Großes Gebäude (mit einem steingepflasterten Hof).
843

 

EZ 2b (mit zwei bauhandwerklichen Blütephasen): Am Tall as-Sa‛īdīya beginnt die EZ 2b mit einem ca. 40 

Jahre (von 900-860 v.Chr.) andauernden Siedlungshiatus. Es folgen zwei weitere (eher als armselig einzustufende 

und flächenmäßig auf die Mitte des Talls konzentrierte) Phasen: 

1. EZ 2b-Phase VIII (9. Jh. v.Chr. bzw. 860-825 v.Chr.)
844

: Keine klare Architektur.
 
 

2. EZ 2b-Phase VIIB (Ende des 9.-Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 825-800 v.Chr.)
845

: Ziemlich zerstreute, aber gut 

gebaute Siedlung mit großen Räumen und Höfen.
846

 

Genaueres ist nur schwer zu eruieren.
847

 Möglicher Hintergrund: Nivellierung des Stratum in EZ 2b-Phase VIIA.
848

 

Es folgen zwei – durch eine schwächere Zwischenphase unterbrochene – starke städtische Phasen: 

Erste bauhandwerkliche Blütephase: 

EZ 2b-Phase VIIA (Anfang des 8. Jh.s v.Chr.): Erster geplant durchgeführter Bau einer großen Handwerker-Stadt 

mit den Schwerpunkten auf der `Nahrungsmittelindustrie´ sowie vor allem auch auf der Textilherstellung (inkl. 

Wohngebäuden, Werkstätten, Läden und Höfen). 

Zum allgemeinen Charakter des ersten umfangreichen Bauprogramms
849

: Den allgemeinen Charakter des ersten 

Bauprogramms kann man am besten auf Plänen und Luftaufnahmen erkennen.
850

 

                                                 
835 Vgl. Tubb (2005), 87f. 
836 Vgl. Tubb (1988b), 45; (1989), 536. 
837 Vgl. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
838 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 536; (1990a), 99; (1993), 1298; (1997), 454; (2005), 104 ; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 29 

und s. auch Steen (2004), 65 u. Gass (2005), 442. 
839 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 536; (1990a), 99; (1993), 1298; (1997), 454; (2005), 104; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 29 
und s. auch Steen (2004), 65 u. Gass (2005), 442. 
840 Vgl. Tubb (1988a), 31 und s. auch Steen (2004), 65. 
841 Vgl. Tubb (1988a), 31. 
842 Vgl. Tubb (1989), 537; (1993), 1298. 
843 Vgl. Tubb (1989), 539; (1993), 1298f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
844 Vgl. Tubb (1988a), 31-34; (1989), 540; (1993), 1297 u. Tubb/Dorrell (1991), 67-69.74. 
845 Vgl. Pritchard (1985), 80; (1993), 1296 u. Tubb (1989), 540; (1993), 1297.1299. 
846 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1993), 1297. 
847 Vgl. Tubb (2005), 112f. 
848 Vgl. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
849 Vgl. Tubb (1990b), 25. 
850 S. diesbzgl. z.B. Tubb (2005), 114. 
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1. Zur Ummauerung: Die Siedlung war erstmalig wieder ummauert. Die Mauer bestand aus einem (aus unbehaue-

nen Steinen bestehendem) Steinfundament sowie aus einem (aus ca. 46 cm langen und 36 cm breiten Lehmziegeln 

bestehenden) Lehmziegelaufbau, was einer typisch einheimischen Bauweise entspricht. Sie war mindestens 3.50 m 

breit. Das Stadttor (bzw. die Stadttore) befand(en) sich wahrscheinlich auf der Nordseite des Talls.
851

 

2. Zu den Häusern und Straßen: Die Innenstadt bestand aus dicht gedrängten und ungleichmäßig, aber recht stabil 

errichteten Wohngebäuden, Werkstätten, Läden und Höfen, die innerhalb eines gut durchdachten Netzes von sich 

schneidenden Straßen und Gassen angeordnet waren.
852

 Die oft relativ kleinen, rechteckigen und zumeist aus zwei 

Räumen bestehenden Häuser waren allesamt ähnlich konstruiert (Hinweis auf einen schnellen Bauprozess)
853

 und 

setzten sich in der Regel aus einem Steinfundament und einem (orangefarbigem) Lehmziegelaufbau zusammen 

(typisch einheimische Bauweise), wobei die meisten Fußböden (ähnlich wie auch die Straßen) mit Steinen gepflas-

tert waren.
854

 Außerdem gibt es Hinweise, dass den damaligen Bewohnern Sa‛īdīyas die persönliche Hygiene wich-

tig war. Die meisten Gebäude hatten Badezimmer mit Bädern, Becken und Standwaschbecken.
855

 Diese Badezim-

mer waren oft auf Plattformen errichtet, die man über 2-3 Stufen erreichte. Das gewährleistete die nötige Höhe um 

die Anlagen durchspülen zu können. Solide gebaute Kanäle führten das Wasser ab – in einem Fall durch ein Loch in 

der Wand auf den Hof des Nachbarn!
856

 

Zwischenphase: 

EZ 2b-PhaseVI (Anfang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr.): Gründung einer neuen, aber bei weitem kleineren Handwer-

ker-Siedlung. Die EZ 2b-Phase VI-Besiedlung bestand aus einer Ansammlung recht schlicht gebauter Hofhäuser, 

die aber wieder an sorgsam angelegten Straßen lagen.
857

 Die Häuser waren meist größer als in der vorangegangenen 

Phase VII A und bestanden oft nur aus einem einzigen Raum.
858

 

Zweite bauhandwerkliche Blütephase: 

EZ 2b-c-Phase V (Mitte bis Ende des 8. Jh.s v.Chr. bzw. ca. 750-720 v.Chr.)
859

: Zweiter, geplant durchgeführter 

Bau einer großen Handwerkerstadt. Zur Mitte des 8. Jh.s v.Chr. hin (die Datierung basiert auf C
14

-Daten) wurden 

die Häuser der EZ 2b-ZwischenphaseVI abgerissen und eingeebnet, um ein weiteres, größeres Bauprogramm umzu-

setzen, aus dem die Stadt der EZ 2b-c-Phase V hervorging.
860

 Der weit ausgedehnte Stadthorizont reichte bis an die 

Ränder des Talls und wurde dort von einer über 1.50 m breiten Umfassungsmauer aus Steinfundament und Lehm-

ziegelaufbau umgrenzt.
861

 

Die übergeordnete Planung des inneren Stadtbereichs erkennt man an den regelmäßigen Wohn- und Gewerbeblö-

cken, die als `insulae´ innerhalb eines regelmäßigen Gitternetzes angeordnet sind.
862

 Unter den 29 bis 1985 ausge-

grabenen Häusern befanden sich über 12 jeweils 8.37 x 4.83 m große und auf die gleiche Weise gebaute Säulen-

/Vierraumhäuser (inkl. Steinfundament, Lehmziegelaufbau, Dächern aus Baumstämmen, Schilf und Lehmverputz), 

die alle eine ähnliche Raumaufteilung sowie auch eine ähnliche – allerdings im Einzelnen variierenden – Innenein-

richtung aufwiesen (inkl. Regalen zwischen den Säulen, Vorratsbehältern, Öfen etc.). Für diesen planmäßigen Bau 

gibt es in Palästina bislang keine weiteren Belege.
863 

Ansonsten erinnert vieles an EZ 2b-Phase VII, doch sind die 

Häuser der EZ 2b-Phase V nicht so gut gebaut. Die Mauern stehen oft auf keinen ordentlichen Steinfundamenten.
864

 

EZ 2c-PZ (z.T. als eine Blütephase) 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als ein lediglich saisonal (im Som-

mer) genutzter Dreschplatz sowie als eine zur gleichen Zeit genutzte Vorratsstätte von Gerste und Graupen (Vieh-

futter). In dieser Phase spielte das Bauhandwerk offensichtlich keine große Rolle, zumal keine Architektur nachge-

wiesen wurde, sondern nur gestampfte Erdoberflächen, in die über 100 tiefe, nicht in einer Reihe liegende und nicht 

eingefasste Silos/Lagergruben eingelassen waren.
865

 Eine gewisse Aufwertung erfuhr die Ortschaft schließlich in 

den letzten EZ 2(-PZ-)Phasen: 

EZ 2c Phase IIIG-B (6. Jh. v.Chr.): Zur Architektur der EZ 2c Phasen IIIG-IIIB ist nur wenig zu sagen. So finden 

sich z.B. keine Spuren einer reinen Wohnbebauung auf dem oberen Tall.
866

 Doch wurde direkt unter der Pritchards 

                                                 
851 Vgl. Pritchard (1985), 4f.77; (1993), 1296 u. Tubb (1989), 540; (1990a), 98; (1990b), 23; (1993), 1298. 
852 Vgl. Pritchard (1985), 5-10.78 u. Tubb (1988a), 30f.; (1997), 454; (2005), 113.  
853 Vgl. Tubb (1993), 1297.  
854 Vgl. Pritchard (1985), 4 u. Tubb (1989), 540. 
855 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1993), 129 und s. diesbzgl. auch die axonometrische Rekonstruktion eines Stratum VII-Badeszimmers in Tubb 
(2005), 115. Zur Tatsache, dass in Palästina ansonsten bisher keine wirklich (mit denen von Tall as-Sa‛īdīya) vergleichbaren eisenzeitlichen 

Badezimmer bzw. Badeeinrichtungen zum privaten Gebrauch gefunden wurden, vgl. Killebrew (1997), 283-285. In einer größerer Zahl hat es 

derartige Badezimmer und Einrichtungen offensichtlich erst in der hellenistischen und römischen Zeit gegeben, vgl. Killebrew (1997), ebd. 
856 Vgl. Tubb (1988a), 31; (1997), 454f. u. Tubb/Dorrell (1993), 56. 
857 Vgl. Pritchard (1985), 11. 
858 Vgl. Pritchard (1985), 11-14.78. 
859 Vgl. Pritchard (1985), 15-38; Tubb (1986), 212; (1989), 541; (1993), 1299; (1997), 455; (2005),115f. u. Tubb/Dorrell (1991), 73f. inkl. Fig. 5. 
860 Vgl. Pritchard (1985), 15.79f.; Tubb (1989), 541; (1997), 455; (2005), 115f. u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
861 Vgl. Pritchard (1985), 77; (1993), 1296 u. Tubb (1997), 455; (2005), 116. 
862 Vgl. Pritchard (1985), 15.29-30.32.78 u. Tubb (1989), 541; (1997), 455; (2005), 116. 
863 Vgl. Pritchard (1985), 15.29-30.32.78; (1993), 1296; Tubb (1989), 541; (1997), 455 u. Tubb/Dorrell (1993), 54-56. 
864 Vgl. Tubb (2005), 116. 
865 Vgl. Pritchard (1985), 39-43.78; (1993), 1296; Tubb (1989), 541; (1990b), 22f.; (1997), 455; (2005), 116 u. Tubb/Dorrell (1991), 74; (1993), 

53f. 
866 Vgl. Tubb (2005), 120. 
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Stratum IIIA-Residenz (s.u.) eine frühere Stratum IIIB-Residenz (Ende des 6. Jh.s v.Chr.) mit ähnlichem Aussehen 

ausgegraben.
867

: 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.)
868

: Die bereits von Pritchard genauer erforschte EZ 2c/PZ-Phase IIIA-

Residenz bestand aus einem annähernd quadratischen, ca. 23 x 23 m großen `Open-Court-Gebäude´ mit sieben um 

einen Zentralhof gruppierten Räumen (davon drei gepflastert). Außerdem gab es ein Abwassersystem, welches das 

Regenwasser vom Hof nach außen abführte. Bisher wurde keine weitere, zeitgleiche Architektur nachgewiesen.
869

 

In der hell. Zeit (Stratum II) wurde das Gebäude durch ein ähnliches, aber größeres Gebäude ersetzt. 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

EZ 1-2a 

EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Der zum Tall al-Mazār gehörende Hügel A als Hofraumgebäude mit 

Kultobjekten (Steen). 

Architektur: Bei dem Hofraumgebäude handelt es sich um eine ca. 24 x 12.60 m große, dreigeteilte Struktur inkl. a) 

einer Struktur mit drei Räumen, b) eines ca. 24 x 16 m großen Vorhofs und c) einer 1.20 m dicken Umfassungsmau-

er aus Lehmziegeln.
870

 

Zu den Räumen: Der zentrale 2.25 x 2.50 m große und durch eine Tür (0.97 m breit) auf der Hofseite zu erreichende 

Raum (Nr. 100) war zur Hälfte mit Steinen und zur anderen Hälfte mit Lehmziegeln gepflastert.
871

 

Der westliche 2.50 x 4.60 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 

102) hatte an zwei Mauern niedrige Bänke. Eine eingelassene/eingebettete Steinschale befand sich am Ende einer 

der Bänke. Eine birnenförmige Grube (0.70 m im Durchmesser groß und 1.90 m tief) war in den Fußboden gegra-

ben.
872

 

Der östliche 2.50 x 2.70 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 101) 

enthielt viel Keramik (s.u.), die ins 10. Jh. v.Chr. zu datieren ist.
873

 

EZ 2b (Bauhandwerkliche Blütephase?) 

EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.): Der Tall al-Mazār (Haupthügel) als ein administratives Zentrum. Zur Phase V gehört 

ein großes Gebäude mit einem rechteckigen, steingepflasterten Innenhof in der Mitte.
874

 

EZ 2c (z.T. als eine Blütephase mit z.T. assyrischen Bautechniken?) 

EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.)
875

: Nach der Zerstörung des administrativen Zentrums am Ende des 8. Jh.s v.Chr. 

fungierte der Tall al-Mazār (Haupthügel) zu Beginn des 7. Jh.s v.Chr. als kleine (für Wohnzwecke genutzte) Resi-

denz. 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase IV: Im frühen 7. Jh. v.Chr. wurden im engeren Bereich des späteren EZ 2c-Phase-

III Palast-Forts (s.u.) eine Reihe von ganz ähnlich konstruierten und ausgerichteten Gebäuden/Räumen errichtet 

(allerdings waren die Mauern noch bei weitem dünner und anspruchsloser/bescheidener gebaut als die des Palast-

forts der EZ 2c-Phase III).
876

 Auch einige Phase-III-Hofbereiche (Nr. 315) waren bereits zur Zeit des Stratum IV in 

Gebrauch.
877

 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. v.Chr.): Der Tall al-Mazār (Haupthügel) als ein ammonitisches `Palastfort´, das im letzten 

Abschnitt der Phase einen Funktionswechsel erfuhr und lediglich als ein reines Wohngebäude weitergenutzt wurde. 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase III: Bei dem bereits oben erwähnten ammonitischen `Palastfort´ handelt es sich um 

eine (im Bereich der ehemaligen Stratum IV-Häuser errichtete) große Struktur, die aufgrund ihrer exponierten Lage 

eine hervorragende Übersicht über das zentrale Jordantal bot. Sie bestand aus einem ca. 10 x 15 m großen Podium, 

das von einer 1.70 m starken Lehmziegelmauer umgeben war und im Inneren drei große Räume sowie eine große 

Vorhalle aufwies.
878

 Außerdem gab es eine Treppe, die vom östlichen Bereich des Podiums zu einer niedrigeren 

Ebene führte, auf der sich noch vier weitere Räume (310-313) befanden.
879

 Westlich der Räume 310-313 lag ein 

(evtl. im assyrischen Stil gebauter) unbedachter Mittelhof (Nr. 316).
880

 Darüber hinaus gab es nördlich des Palast-

Forts einen weiteren – bereits aus der EZ 2c-Phase IV stammenden – Hof (Nr. 315), der in der EZ 2c-Phase III le-

diglich etwas vergrößert worden war. Da er auf dem gleichen Bodenniveau lag wie auch alle anderen, unterhalb des 

Podiums liegenden Räumlichkeiten der EZ 2c-Phase III, konnte er problemlos in das, in der EZ 2c-Phase III neu 

                                                 
867 Vgl. Tubb (2005), 119 und s. auch Bienkowski (2001b), 355. 
868 Vgl. Pritchard (1985), 60-68, 86-87; Tubb/Dorrell (1994), 52-59; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 22, 25 inkl. Fig 12; Tubb (2005), 117-122 und 

s. auch Nunn (2000), 233 (Anhang B6). 
869 Vgl. Tubb (1997), 455. 
870 Vgl. Yassine (1988b), 115.117 und s. auch Groot (1993), 989 u. Steen (2004), 63. 
871 Vgl. Yassine (1988b), 116f. inkl. Fig. 1 und s. auch Groot (1993), 989 u. Steen (2004), 63. 
872 Vgl. Yassine (1988b), 117 inkl. Fig. 1 und s. auch Groot (1993), 989 u. Steen (2004), 63. 
873 Vgl. Yassine (1988b), 117.121-125 inkl. Fig. 2-4 und s. auch Groot (1993), 989 u. Steen (2004), 63f. 
874 Vgl. Yassine (1988a), 91f.; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
875 Vgl. Yassine (1988a), 89f.; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
876 Vgl. Yassine (1988a), 90. 
877 Vgl. Yassine (1988a), 90. 
878 Vgl. Yassine (1988a), 85; (1989), 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
879 Vgl.Yasssine (1988a), 85.87 inkl. Fig. 7; (1989), 382. 
880 Vgl. Yassine (1988a), 85f. inkl. Fig. 6. 



 189 

entstandene, architektonische Gesamtensemble eingefügt werden.
881

 Der im letzten Abschnitt der EZ 2c-Phase III 

erfolgte Funktionswechsel vom Fort zum reinen Wohngebäude wird daran ersichtlich, dass in die vier oberen Podi-

umsräume (insbesondere in die Vorhalle) Trennmauern eingefügt wurden – vgl. hierzu die Mauern der Räume 305-

308. Dabei wurden die auf diese Weise neu entstandenen, kleineren Räume v.a. für Wohnzwecke (insbesondere zum 

Kochen und zum Weben) genutzt.
882

 

EZ 2c-PZ 

EZ 2c/PZ-Phase II des Haupthügels (spätes 6.-5. Jh. v.Chr.).
883

 In dieser Phase fungierte der Haupthügel des Tall al-

Mazār als eine ammonitische/persische Soldatenwohnsiedlung. 

Zur Architektur der EZ 2c/PZ-Phase II: Der Beginn des 5. Jh.s v.Chr. ist durch massive Auffüll- und Einebnungsar-

beiten der zerstörten Stratum III-Ebene markiert. Darüber wurden zahlreiche einheitlich geplante, aber schlecht 

gebaute Lehmziegelräume und Höfe (inkl. diverser Tabune) gefunden, die wahrscheinlich als bescheidene, privat 

genutzte Häuser fungierten.
884

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 
SBZ 2/EZ 1 (z.T. noch als eine bauhandwerkliche Blütephase): In Bezug auf die SBZ 2/EZ 1 ist zwischen den 

Phasen E u. F bzw. 12-13 und den Phasen G u. H bzw. 13 zu differenzieren. Während der Tall Dēr ʿAllā in den 

Phasen E u. F bzw. 12-13 die Funktion eines Heiligtums hatte, fungierte er in den Phasen G u. H bzw. 13 als Fes-

tung.
885

 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12 (spätes 13. Jh. bis ca. 1180 v.Chr. – Datierung per C
14

-Methode und 

mit Hilfe einer Kartusche der ägyptischen Königin Tausert)
886

: In dieser Zeit war das Heiligtum durch sog. `Schatz-

kammern´ umgeben – inkl. Keramik und anderer Gegenstände, die im Heiligtum gebraucht wurden; außerdem wur-

den Diensträume, Küchen und Vorratsräume gefunden.
887

 

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12: Das Heiligtum der Übergangsphase E bzw. 12 wird durch 

ein Erdbeben bzw. durch eine mit diesem Erdbeben im Zusammenhang stehende Feuersbrunst zerstört.
888

 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase F bzw. bereits 13 (ca. 1180-1150 v.Chr.)
889

: Nachdem die bereits in Angriff ge-

nommenen Wiederaufbaumaßnahmen durch ein zweites Erdbeben gestoppt wurden, werden alle weiteren Bemü-

hungen eingestellt: Das Heiligtum bleibt zerstört.
890

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.): Wie bereits oben erwähnt, waren die beiden Pha-

sen G-H (bzw. 13) dadurch geprägt, dass der Tall Dēr ʿAllā zu dieser Zeit einen Funktionswechsel erfuhr und als 

Festung fungierte. 

Zur SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase Phase G bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.)
891

: Die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase G hat 

einen Aufriss, der sich komplett von den vorangehenden Aufrissen unterscheidet: Östlich und westlich der Cella 

wurden Mauern (einige aus zwei Reihen Ziegeln bestehend) sowie Böden und Höfe gefunden. Westlich der Cella 

wurde ein Gebäude mit Doppelmauern gefunden. Fazit: Auffällige Architektur- und Funktionsveränderung vom 

Heiligtum zur `Festung´.
892

 

Zur letzten SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H bzw. 13 (ca. 1150 v.Chr.). Diese letzte Übergangsphase bestand aus 

einem turmähnlichen Gebäude, das über den Phase G-Resten westlich der Cella gefunden wurde.
893

 Fazit: Gewisse 

Architekturveränderungen gegenüber Phase G, jedoch mit gleicher, nur noch intensivierter Funktion als eine Fes-

tung.
894

 

Zum Ende der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H: Die SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase H wurde ca. 1150 v.Chr. durch 

eine Feuersbrunst zerstört. Danach wurde die Ortslage kurz (vielleicht für 20-25 Jahre) verlassen.
895

 

Gesamtfazit zu den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H: Es gibt es keine Anzeichen, dass die Phase G u. H-

Strukturen religiöse Funktion hatten oder dass sie irgendwie mit dem Heiligtum verbunden waren. Außerdem sind 

die Strukturen zu mächtig, als dass es sich bei ihnen um Bürgerhäuser gehandelt haben kann. Stattdessen kann da-

                                                 
881 Vgl. Yassine (1988a), 85. 
882 Vgl. Yassine (1988a), 86f. inkl. Fig. 6-7. 
883 Vgl. Yassine (1988a), 79-84; (1989), 382; McCreery/Yassine (1997), 443 und s. auch Bienkowski (2001b), 349. 
884 Vgl. Yassine (1988a), 79-81; (1989), 382. 
885 Vgl. Steen (1997), 81 (Tab. 1); (2004), 62. 
886 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 203; Franken (1992b), 163ff; Kooij (1993), 339; (2006), 204.224; Noort (1994), 120f.; Bienkowski (1996), 9; 

Philip (1996), 106;Steen (1997), 81; (2004), 62.171 u. Fischer (2006c), 241. 
887 Vgl. Franken (1992b), 163ff u. Steen (1997), 81; (2004), 171. In Bezug auf eine genauere Beschreibung des SBZ 2/EZ 1-Tempels vgl. Strange 
(2001), 308f. inkl. Abb. 4. 
888 Vgl. Franken (1992b), 176; Kooij (1993), 339; Ibrahim/Kooij (1997), 105 u. Steen (1997), 81. 
889 Vgl. Kooij (2006), 204.224 u. P.M. Fischer (2006c), 241. 
890 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij (1993), 340 u. Steen (1997), 81; (2004), 171. 
891 Vgl. Kooij (2006), 224. 
892 Vgl. Steen (1997), 81f.; (2004), 62.171. 
893 Vgl. Steen (1997), 81.91; (2004), 62.171. 
894 Vgl. Steen (2004), 171f. 
895 Vgl. Steen (2004), 171f.186; P.M. Fischer (2006c), 241 u. Kooij (2006), 204. 
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von ausgegangen werden, dass Dēr ʿAllā in den beiden SBZ 2/EZ 1 Übergangsphasen G u. H tatsächlich die Funkti-

on einer `kleinen Festung´ hatte.
896

 

EZ 1 (z.T. noch armselige Bauphasen/z.T. bereits erste Blütephasen): Die EZ 1-Besiedlung des Tall Dēr ʿAllā 

kann in zwei Perioden unterteilt werden, und zwar a) in die EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.) und b) in die 

EZ 1b-Phasen E-L (ca. 1100-1000 v.Chr.).
897

 

Zu den EZ 1a-Phasen A-D: In diesen Phasen spielte das Bauhandwerk keine besonders große Rolle – zumindest 

wurden (bis auf zwei starke Mauern)
898

 nur armselige Strukturen (Mauern, Pfahl-/Zeltlöcher, Gruben etc.)
899

 gefun-

den. 

Zu den EZ 1b-Phasen E-L: Im Gegensatz zu den EZ 1a Phasen A-D wurden in den EZ-1b-Phasen E-L relativ viele 

Gebäude nachgewiesen. Die meisten dieser (in der Regel sehr einfach konstruierten) Gebäude bestanden aus 

einschaligen Ziegelmauern mit Schilf-/Reetfundament. Lediglich in den Phasen H u. K wurden auch massivere 

Architekturreste entdeckt.
900

 Zwischen den Gebäuden wurden diverse (z.T. mit Schilf-/Reetlagen bedeckte) Gassen 

gefunden.
901

 

EZ 2a 
EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 1000 v.Chr. – per C

14
-Nachweis sowie evtl. auch manche von Frankens EZ-

Phasen H-L insbes. K
902

). Tendenz zur Urbanisierung: Wahrscheinlich entwickelte sich Dēr ʿAllā bereits am Ende 

der EZ 1b bzw. spätestens zu Beginn der EZ 2a von einem Dorf zu einer kleiner Stadt. 

Architektur: Eine zu Phase K (wahrscheinlich 10. Jh. v.Chr.) gehörende, dicke ost-westwärts verlaufende Mauer 

könnte gemeinsam mit einem – ebenfalls zu Phase K gehörenden – runden Lehmziegelturm (Durchmesser: 7 m) 

eine Stadtmauer mit Tor gebildet haben.
903

 Darüber hinaus war die EZ 2a-Siedlung der Phase X durch relativ mäch-

tige und dicht gebaute Lehmziegel-Gebäudekonstruktionen (inkl. eines Vorratsraumes mit Vorratsgefäßen) und 

stellenweise bis zu einen halben Meter hohen Ablagerungsschichten geprägt.
904

 

Im Anschluss an die EZ 2a-Phase X wurde die Siedlung zeitweise nicht genutzt. Schließlich wurde eine runde, gut 

konstruierte Grube mit einem Durchmesser von 12 m und einer Tiefe von 5 m gefertigt.
905

 Die genaue Funktion der 

Grube ist bislang noch nicht geklärt – m.E. könnte sie evtl. als ein großes Getreidesilo fungiert haben. Ein konkreter 

Nachweis liegt allerdings nicht vor. 

EZ 2b (Bauhandwerkliche Blütephase) 

EZ 2b-Phase IX
906

 – vorher M (ca. 900-800 v.Chr.)
907

: Der Tall Dēr ʿAllā als ein großes agro-pastoral, handwerklich 

und religiös/kultisch ausgerichtetes Dorf. 

1. Zu den Strukturen der EZ 2b-Phase IX (vorher M)
908

: 

a) Zur Stadtmauer: Eine Stadtmauer wurde nicht nachgewiesen. Bei der Siedlung handelte es sich wahrscheinlich 

um ein nicht befestigtes Dorf (`village´).
909

 

b) Zu den Gebäuden/Gassen der EZ-Phase IX (vorher M): Diese Phase ist durch (evtl. in einem Bauvorgang errich-

tete) Lehmziegelgebäude, Höfe und einige Gassen charakterisiert. Dazu wurden die Siedlungsreste aus Phase X nur 

teilweise eingeebnet und die große Phase X-Grube schrittweise gefüllt.
910

 

c) Zu den Räumen der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Die Siedlung bestand aus mehreren Ansammlungen 

leicht/schwach gebauter, oft bedachter/z.T. aber auch unbedachter kleiner Räume (allein zum sog. `Bileam-

Inschriften-Komplex´ gehörten mehr als 22 Räume). Einige der ausgegrabenen Räume scheinen als Werkstätten 

fungiert zu haben.
911

 

                                                 
896 Vgl. Steen (1997), 81.91; (2004), 62.171. 
897 Vgl. Kooij (1993), 340; (2001), 296 (inkl. Tab. 1); (2006), 224 und s. auch Franken (1969), 25f.; Kooij/Ibrahim (1989), 80f.; u. Steen (2004), 

62.172 sowie H. Weippert (1988), 329 u. Herr/Najjar (2001), 325.329. 
898 Vgl. Franken (1969), 20.34; (1992a), 128; (1997), 138; (1999), 191 und s. auch Steen (2004), 62f. 
899 Vgl. Franken (1964), 418f.; (1969) 33-43; Kooij (1986), 34f.; (1993), 340; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989), 80; Steen 

(1997), 82; (2004), 63.171f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 329. 
900 Vgl. Franken (1969), 21.27.44-63; Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 81; Kooij (1993), 340 und s. auch Sauer/Herr (1997), 

233 u. Herr/Najjar (2001), 329. 
901 Vgl. Franken (1969), 21.28; Kooij/Ibrahim (1989), 81 u. Kooij (1993), 340. 
902 Ob überhaupt – und wenn ja, wie viele – von Frankens EZ-Phasen H-L der EZ 2a, d.h. dem 10. Jh. v.Chr., zuzurechnen sind, ist bislang nicht 

wirklich klar. Doch liegt es nahe, dass zumindest Phase K dazu gehörte. 
903 Vgl. Franken (1969), 21.27.44-63; Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 81; Kooij (1993), 340 und s. auch Sauer/Herr (1997), 
233 u. Herr/Najjar (2001), 329. 
904 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82 inkl. Fig. 102 u. Kooij (2001), 295. 
905 Vgl. Kooij (2001), 295.298. Gemäß Franken ist diese Grube mit der Verehrung eines (während der EZ im Bereich der Grube befindlichen) 
heiligen Baums in Verbindung zu bringen, wobei der Tall als ein mit dem Baalskult in Verbindung stehendes Höhenheiligtum interpretiert wird, 

vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204 u. Franken (1999), 192f. 
906 Die Phase IX, die zuerst 1967, 1984 und 1987 im nordöstlichen Teil des Tallgipfels ausgegraben wurde, ist stratigraphisch am besten erhalten, 
wohingegen die restlichen EZ-Phasen (VIII-III) durch spätere Störungen stark beeinträchtigt sind, vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 135f.; (1991), 17; 

Kooij/Ibrahim (1989), 82 u. Kooij (2001), 295. 
907 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583.585; (1986), 142; (1991), 27f.; Kooij (1986), 35; (1993), 340f.; (2001), 296f.301; (2007), 133; Kooij/Ibrahim 
(1989), 82 und s. auch Lemaire (1991), 34 u. Boertien (2004), 305. 
908 Eine Skizze zur ausgegrabenen Architektur der Phase IX (vorher M) findet sich z.B. bei Kooij/Ibrahim (1989), 89 Fig. 108; s. außerdem auch 

Ibrahim/Kooij (1991), 19 Fig. 1 u. Franken (1999), 184 Fig. 1. 
909 Vgl. Boertien (2004), 305. 
910 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 85; Ibrahim/Kooij (1997), 102 u. Kooij (2001), 295. 
911 Vgl. Franken (1997), 138. 
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d) Zu den Mauern der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Die auf Reet gebetteten Mauern (ohne Steinfundament) waren 

zumeist einschalig und bestanden aus ca. 32 x 46 x 11 cm großen Lehmziegeln. Die meisten Mauern waren mit 

einem Lehm-Strohstoppel-Mix verputzt. Einige Innenmauern waren zumindest teilweise mit einer hellen, kalkhalti-

gen Lehmschicht verputzt (wahrscheinlich um mehr Helligkeit in die Räume zu bringen).
912

 

e) Zu den Dächern der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Die meisten Dächer bestanden aus Baumstämmen (Pappelholz), 

Reetstangen und Lehmverputz. Beides (Pappeln und Reet) wächst sowohl im Umfeld des Jordans als auch im Um-

feld des Wādī az-Zarqā (Jabboks). Manche Dächer bestanden wahrscheinlich nur aus Reet.
913

 

f) Zu den Böden der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Stellenweise wiesen die Böden Kopfsteinpflaster (mit Flusssteinen 

aus dem Wādī az-Zarqā) und kalkhaltigen Tonverputz auf.
914

 

g) Zur Inneneinrichtung (bzw. zu den Installationen) der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Mehrere Räume hatten sehr 

dünne Trennwände und Lehmbehältnisse bzw. Lehmbasins (in einer zumeist quadratischen bzw. rechteckigen 

Form), die oft mit Getreide oder Leinsamen gefüllt waren.
915 

Außerdem fanden sich (zumindest) in einem Raum 

Plattformen aus Lehmziegeln und z.T. auch aus unbehauenen Steinen. Hierbei könnte es sich eventuell um Tische 

gehandelt haben.
916

 Darüber hinaus wurde im selben Raum eine (wahrscheinlich gemeinschaftlich genutzte) Installa-

tion mit einem Mörser gefunden.
917

 Außerdem wurden in einigen Räumen gut gemachte, mit Lehmziegeln umlegte 

Gruben entdeckt.
918 

Für das Ende der EZ 2b-Siedlungsphase IX war letztendlich das schwere Erdbeben um ca. 800 

v.Chr. verantwortlich. 

EZ 2b-Phase VIII (ca. 800-750 v.Chr.?)
919

: Nach dem verheerenden Erdbeben folgte ab 800 v.Chr. die eher schwä-

chere Nutzungsphase EZ 2b-Phase VIII, in der zum Teil Wiederaufbaumaßnahmen unternommen wurden, bevor die 

Siedlung erneut zerstört wurde und ab 750 v.Chr. ein gewisser Siedlungshiatus (inkl. einer Erodierung der Ortschaft) 

einsetzte.
920

 

EZ 2c (z.T. als bauhandwerkliche Blütephase) 
EZ 2c Phase VII (ca. 730/720-700 v.Chr.?): Dēr ʿAllā als eine Stadt, in der ausländische (von den Assyrern in die 

Region deportierte) Menschen lebten. 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase VII: Zur der nur lückenhaft ausgegrabenen Architektur dieser Phase gehören:  

1. Eine solide gebaute, separat stehende Lehmziegelmauer, die tief in den Ruinen der älteren Siedlungsschichten 

gründet und das Siedlungsgebiet nach Norden hin begrenzt.
921

 

2. Diverse, evtl. in einem einzigen Bauvorgang entstandene Gebäude (inkl. Lehmziegel-Räumen).
922

 

Zum Ende der EZ 2c-Phase VII: Das Ende der EZ 2c-Phase VII erfolgte relativ abrupt, und zwar durch einen Brand, 

der evtl. durch ein Erdbeben ausgelöst wurde. Danach gab es einen gewissen Siedlungshiatus und viele Einebnun-

gen.
923

 

EZ 2c-Phase VI (ca. 700–500 v.Chr.?): In der EZ 2c-Phase VI kam es danach zu einer stetig zunehmenden Besied-

lung Dēr ʿAllās, so dass sie (zumindest was die Zeit des 7. Jh.s. v.Chr. betrifft) als eine recht intensive Siedlungs-

phase bezeichnet werden kann. Dagegen wurde die Siedlung in den verschiedenen, sich anschließenden Unterpha-

sen der Phase VI (6. Jh. v.Chr.) nur noch sporadisch genutzt. 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase VI (7. Jh. v.Chr.) ist nur relativ wenig zu sagen, zumal diese Phase bislang nur sehr 

lückenhaft ausgegraben wurde. Allerdings lässt sich erkennen, dass die eingeebnete Talloberfläche offensichtlich 

etappenweise bebaut wurde. Im Einzelnen wurden folgende Strukturen entdeckt: 

1. Reste einer (zu Wohn-, Arbeits- und Lagerzwecken genutzten) Kasemattenmauer, die aus ca. 30 x 60 x 13 cm 

großen Lehmziegeln bestand (hierbei handelt es sich annähernd um die Lehmziegelstandardgröße während der 

EZ).
924

 sowie 

2. einige bürgerliche Wohnhäuser mit starken, steinfundierten Mauern, Vorratsräumen u. großen Hofflächen.
925

 

Zum Ende der EZ 2c-Phase VI: Nachdem es in der Siedlung gleich zwei – relativ eng aufeinander folgende – 

Brandkatastrophen gegeben hatte, verzichteten die Bewohner beim zweiten Mal darauf, den alten architektonischen 

Zustand der Siedlung wiederherzustellen.
926

 Stattdessen gibt es Indizien dafür, dass die Siedlung in den drei danach 

                                                 
912 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 85; Ibrahim/Kooij (1986), 136; (1991), 18.20.22f. u. Kooij (1993), 341. 
913 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 85f. u. Ibrahim/Kooij (1991), 18.20. 
914 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 136f; (1991), 18; Kooij/Ibrahim (1989), 85f. u. Kooij (1993), 341. 
915 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84-86 inkl. Fig. 104 u. 106 und s. auch Kooij (1993), 341. 
916 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84f. inkl. Fig. 104. 
917 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.86f. 
918 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 87; Ibrahim/Kooij (1991), 20 u. Kooij (1993), 341. 
919 Vgl. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1 und s. auch Ibrahim/Kooij (1983), 583; (1986), 135. 
920 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82; Kooij (1993), 341; (2001), 296.300; Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 186f. und s. auch Herr/Najjar (2001), 

334. 
921 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 100 u. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
922 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82 u. Kooij (1993), 341; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
923 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 100f. u. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1.298. 
924 Hierbei handelt es sich annähernd um die Lehmziegel-Standardgröße während der Eisenzeit, vgl. Franken (1969), 26 und s. auch 
Kooij/Ibrahim (1989), 88f.; Kooij (1993), 341; (2001), 296f. inkl. Tab. 1 u. Ibrahim/Kooij (1997), 99f. 
925 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 134f.; (1997), 100; Kooij/Ibrahim (1989), 88f. u. Kooij (1993), 341. 
926 Vgl. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1 und s. auch Nunn (2000), 215. 
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folgenden Unterphasen (6. Jh. v.Chr.?)
927

 nur noch sporadisch genutzt wurden. Siehe diesbzgl. zum einen die Höfe 

und Vorratsgruben mit Viehfutter (erste und dritte Unterphase) und zum anderen die bis zu 5 m im Durchmesser 

großen und 2 m tiefen, mit Lehmziegeln umlegten (Wohn-)Gruben, die wahrscheinlich mit Zelten überdacht waren 

(zweite Unterphase).
928

 

EZ 2c-Phase V (Ende des 6./Anfang des 5. Jh.s v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als eine kleine, landwirtschaftlich ausgerich-

tete Wohnsiedlung (Schwerpunkt: Viehzucht). 

Zur Architektur der EZ 2c-Phase V (Problemphase): Da die Talloberfläche im Anschluss an die Grubenphasen (s. 

hierzu die Unterphasen der Phase VI) recht instabil war, scheint die – wahrscheinlich etappenweise erfolgte – Be-

bauung der Tall-Oberfläche problematisch gewesen zu sein. Hierauf deuten zumindest die ständigen Reparatur- und 

Wiederaufbaumaßnahmen hin, die im Zusammenhang mit Phase V festgestellt wurden.
929

 Im Einzelnen wurden 

diverse Lehmziegelräume
930

, zur Viehhaltung genutzte Höfe und ca. 1 m tiefe, nicht ordentlich gebaute Vorratsgru-

ben für Futter nachgewiesen.
931

 

EZ 2c/PZ 
EZ 2c/PZ-Phase IV (ca. 500-400 v.Chr.): Keine größeren Strukturen, lediglich diverse zur Viehzucht genutzte Hö-

fe.
932

 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 

SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c (ca. 1200-1150 v.Chr.):
933

 Fortentwicklung Tall al-Ḥammas vom einem temporär 

genutzten Zeltlager zu einem agro-pastoral ausgerichteten Dorf mit allmählich sesshaft werdenden Menschen. 

Architektur: So gut wie keine Mauern oder dauerhaftere Strukturen nachgewiesen. Einzige Ausnahme ist eine unre-

gelmäßig in Nord-Süd Richtung verlaufende Steinreihe, die wahrscheinlich zur Abtrennung verschiedener Flächen 

genutzt wurde.
934

 

EZ 1 
EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): Fortentwicklung Tall al-Ḥammas von einem noch unbedeutenden 

Dorf (ohne größere Strukturen) zu einem Gehöft. 

Architektur: Erste wirklich architektonische Phase von Tall al-Ḥamma: Reste zweier Gebäude, diverse Arbeitsberei-

che und gepflasterte Oberflächen entdeckt. Dabei bestanden die (nach der einheimischen Bautechnik) konstruierten 

Außenmauern der Gebäude aus Feldsteinfundamenten (gegen die Unterspülung durch Regenwasser) und Lehmzie-

gelaufbauten.
935

 

EZ 2a-b 
EZ 2a-b-Phase 4 (Anfang des 10.-Mitte des 8. Jh. v.Chr.?): Tall al-Ḥamma zuerst noch mit der Funktion eines 

Wachturms? Zumindest wurden Reste eines größeren Gebäudes gefunden, die entsprechend interpretiert werden 

können. Danach, ab ca. 930-750 v.Chr., mit der Funktion eines saisonal genutzten Eisen-Produktionszentrums ohne 

zeitgleiche Wohnsiedlung.  

Architektur: Die Mauern des Gebäudes bestanden (wie auch schon in Phase 3) aus einem Steinfundament und 

Lehmziegelaufbau. Innerhalb des vermeintlichen Wachturms befand sich eine Reihe von ca. 30 cm hohen, parallel 

und in einer Entfernung von ca. 1 m zur Nord-Süd Wand stehenden Steinen. An einer Stelle war der Zwischenraum 

mit Lehmziegeln ausgefüllt.
936

 

EZ 2 (b-)c 
EZ 2 (b-)c-Phase 5 (Mitte des 8.-6. Jh. v.Chr.?): Nach der Aufgabe des Eisen-Produktionszentrums folgt die EZ 

2-Phase 5, in der die Ortslage offensichtlich für andere, weniger aufwändige häuslich-handwerkliche und landwirt-

schaftliche Zwecke (z.B. zur Textilherstellung und zur Getreidespeicherung) genutzt wurde. Die bedeutendste (bis-

lang entdeckte) Installation ist eine ca. 6-7 m im Durchmesser große, mit Lehmziegeln umrandete und am Boden 

mit Steinen abgesetzte Grube. Eine ähnlich große Grube wurde in Dēr ʿAllā (EZ 2a-Phase X) gefunden, die evtl. zur 

Getreidelagerung genutzt wurde.
937

 

EZ 2c/PZ (Blütephase?) 

                                                 
927 In älteren Grabungsbereichten wurden die Schichten, die heute als Unterphasen der Phase VI betrachtet werden, zumeist (bereits) den Phasen 
V u. IV zugeordnet. 
928 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 131.134; Kooij/Ibrahim (1989), 89 u. Kooij (1993), 341f.; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
929 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73; Ibrahim/Kooij (1986), 131; (1997), 98; Kooij/Ibrahim (1989), 90 u. Kooij (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
930 Die Lehmziegel wiesen ungewöhnliche Formen und Größen auf: 40 x 40 cm; z.T. auch in Hälften. 
931 Das Rindvieh wird (bis heute) im Sommer gerne auf Talls bzw. in höheren Lagen geweidet – zumal es hier kühlere Temperaturen vorfindet 

und einem geringeren Insektenbefall ausgesetzt ist, vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90 u. Kooij (1993), 342. 
932 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579; (1997), 98 u. Kooij (1993), 342; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
933 Vgl. Steen (2004), 201. 
934 Vgl. Steen (2004), 199.201. 
935 Vgl. Steen (2004), 196.199-202.209 inkl. Fig. 8-9. 
936 Vgl. Steen (2004), 196. 
937 Vgl. Steen (2004), 196f. 
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(EZ 2c/)PZ-Phase 6 (6.-4. Jh. v.Chr.?): Teile eines schweren Gebäudes aus geschliffenen Blöcken (inkl. einer relativ 

tiefen Fundierungsschicht), außerdem wurden eine Steinmauer (mit Fundierungsgraben) und diverse Gruben gefun-

den.
938

 

 

 

Der Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 
Quwēlibī/Abila (2318.2322)  

SBZ 2-PZ:  
Zu den bisher nachgewiesenen Befunden der SBZ-PZ gehören: 

- Reste einer eisenzeitlichen Stadtmauer
939

 sowie 
- diverse kleinere (wahrscheinlich mit einer Wohnbebauung in Verbindung zu bringende) Mauerreste.

940 
 

 

Tall al-Muġayyir (2379.2239): Keine wirklich gesicherten Befunde.
941

 

SBZ 2/EZ 1-EZ 2a: Architektonische Besiedlung des Talls – allerdings ist deren Charakter noch nicht deutlich. 
EZ 2b-hell Zeit: Ungefähr quadratische Struktur, die wahrscheinlich von der mittleren EZ bis in die hellenistische 

Zeit benutzt wurde (wahrscheinlich mit der Funktion eines Gutbetriebs bzw. einer Farm oder auch einer Wegstation 

bzw. Karawanserei – für ein Fort sind die Mauern zu schwach). Mehrfache Um- bzw. Wiederaufbauten.
942 

Installationen: Hohe Dichte von Vorratssilos.
943

 

 

 

Tall al-Muʿallaqa (2371.2235) 
SBZ 2-PZ: Tall al-Muʿallaqa als eine befestigte SBZ 2-PZ-Besiedlung? Allerdings sind auch hier die Befunde nicht 

wirklich gesichert.
944

 

Strukturen: Diesbzgl. ist v.a. auf eine 10 m breite (eisenzeitliche) Kasematten-Stadtmauer (und eine zusätzliche 

Innenmauer) hinzuweisen.
945

 Eine genaue Datierung dieser Befestigung liegt bislang nicht vor, allerdings ist es 

möglich, dass der Tall in der PZ nur noch durch Silos oder ähnliche Installationen geprägt war.
946

 

 

 

Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) 

SBZ 2/EZ 1-EZ 1b  

SBZ 2/EZ 1-EZ 1b (1200-1050 v.Chr.): In dieser Zeit wurden innerhalb der Ruinen der ehemaligen Tempel- bzw. 

Palastanlage gewisse Baumaßnahmen durchgeführt (z.B. kleinere Mauereinbauten), die offensichtlich eine temporä-

re Weiterbenutzung der Anlage ermöglichten.
947

 

EZ 1b-Phase (ca. 1050 v.Chr.): Größere (den ursprünglichen Aufbau der Palast/Tempel-Anlage komplett verän-

dernde) Umbaumaßnahmen haben schließlich in der EZ 1b stattgefunden.
948

 Zu diesen Umbaumaßnahmen gehörte 

u.a. die Installation von Öfen, die im Inneren aus den Bruchteilen zweier ineinander gesetzter Vorratsgefäße (`Colla-

red-rim Jars´) und außen aus Lehm bestanden.
949

 Außerdem wurden in den Randbereichen der Siedlung nicht nur 

neue Steinpflasterungen (Straßen),
950

 sondern auch neue Häuser konstruiert.
951

 In diesen (im eisenzeitlichen 

Vierraum- bzw. Säulenhausstil errichteten) Häusern wurden Öfen gefunden, die auf die gleiche Weise gebaut waren 

wie diejenigen, die im Bereich der ehemaligen Tempel- bzw. Palastanlage gefunden wurden (s.o.).
952

 

EZ 1b-EZ 2c 
EZ 1b-EZ 2c (ca. 1050-640 v.Chr.): Für diese Zeit ist möglicherweise mit einem Siedlungshiatus zu rechnen,

953
 

zumindest wurden für die Zeit keine architektonischen Strukturen nachgewiesen. 

                                                 
938 Vgl. Steen (2004), 197. 
939 S. diesbzgl. z.B. Mare (2000), 6; (2004) u. Fayyad/Karasneh (2005), 523.528. 
940 S. diesbzgl. z.B. Mare (1989), 477; (1993), 3; (1997a), 7; (1999), 453.458 u. Wineland (2001), 100-102. 
941 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Kamlah (2000), 197 u. Lamprichs (2007), 287. 
942 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Zwickel (1990), 325; Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287 inkl. Fußnote 36. 
943 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171f. 
944 Vgl. Ibrahim/Mittmann (1986), 171; Kamlah (2000), 197 u. Lamprichs (2007), 287. 
945 Vgl. Kamlah (2000), 42f. 
946 Vgl. Kamlah (2000), 42. 
947 Vgl. Strange (1997), 402 und s. auch Herr/Najjar (2001), 324. Zum ursprünglichen Aufbau der sbz. Tempel-/Palastanlage vgl. Strange (2001), 

307. 
948 Vgl. Strange (1997), 402. 
949 Vgl. Ottosson (1993), 99; Strange (1997), 402 u. McGovern (1997), 422. 
950 Vgl. Ottosson (1993), 99.101 u. Strange (1997), 402. 
951 Vgl. Ottosson (1993), 97f.; Strange (1997), 402 und s. auch Herr/Najjar (2001), 326. 
952 Vgl. Strange (1997), 402. 
953 Vgl. Ottosson (1993), 97.100-103 und s. auch Strange (1997), 403; (2000), 478 u. McGovern (1997), 422. 
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EZ 2c/PZ (ca. 640-400/-333 v.Chr.): Nach dem seit der EZ 1b andauernden Siedlungshiatus wurde der Tall al 

Fuār in der EZ 2c/PZ u.a. als Dreschplatz und zur Vorratshaltung genutzt.
954

 

Zur Architektur/den Installationen der EZ 2/PZ: Einige größere Architekturreste,
955

 diverse sorgfältig mit Steinen 

ausgekleidete Silos (inkl. Weizenresten).
956

 

 

 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252) 

SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (Phase des Niedergangs/Umbruchs) 
SBZ 2/EZ 1; EZ 1 (ca. 1200-1000 v.Chr.)

957
: Im Anschluss an die Zerstörung der sbz. Stadt erfolgte zwar kein län-

gerer Siedlungshiatus – allerdings eine deutliche siedlungsgeschichtliche Abwertung des Talls, der in dieser Phase 

lediglich als ein agro-pastoral ausgerichtetes Dorf fungierte.
958

 Dabei bestand dieses Dorf z.T. aus Strukturen, die 

bereits typisch eisenzeitlich waren und z.T. aus Strukturen, die bezüglich ihrer Bauweise noch sbz. Traditionen 

folgten. 

Zur Architektur der SBZ 2/EZ 1- bzw. EZ 1-Siedlung: Nur kurze Zeit nach der Zerstörung der letzten sbz. Stadt 

fanden am Tall Zirā‛a
 
diverse Baumaßnahmen statt. Dies lässt sich daran erkennen, dass die damaligen Bewohner 

kein eigenes Siedlungsmuster schufen, sondern die (offensichtlich noch gut sichtbaren) Mauerreste der SBZ 2-Stadt 

nutzten (eine Wiederherstellung der Stadtmauer und/oder der Bau einer neuen Befestigung fand nicht statt).
959

 Dabei 

bieten die erforschten SBZ 2-EZ 1-Strukturen des Areals 1 ein sehr differenziertes Bild, wobei zwischen den Struk-

turen des nördlichen Bereichs, denen des mittleren Bereichs und denen des südlichen Bereichs des Areal 1 zu unter-

scheiden ist.
960

 

Zum nördlicher Arealbereich: Dieser Arealbereich ist durch ein für die EZ typisches – an seiner Westseite auf den 

Fundamenten der sbz. Stadtmauer gründendes – `Vierraumhaus´ geprägt.
961

 

Zum mittleren Bereich des Areal 1: In diesem Bereich wurden folgende Strukturen gefunden: 

- diverse, zumeist recht einfach konstruierte Feldsteinmauern, welche die Bewohner entweder direkt in die Ruinen 

der sbz. Stadtmauer hinein oder aber auch vom inneren Siedlungsbereich der zerstörten sbz. Stadt aus gegen die 

Ruinen der Stadtmauer bauten (hierbei scheint es sich um einfache Hütten und um Stallungen mit Einbauten gehan-

delt zu haben);
962

 

- diverse, z.T. recht große Silos, die offensichtlich für die Lagerung von Getreide genutzt wurden;
963

 

- eine Feuerstelle
964

 sowie 

- ein auffällig großer Lehm-Ofen (AM 118)
 965

. 

Zum südlichen Bereich des Areal 1: Anders als im mittleren Bereich wurden im südlichen Bereich des Areals 1 

recht solide Strukturen nachgewiesen. Dabei handelt es sich in erster Linie um zwei (direkt über den Ruinen der sbz. 

Stadtmauer errichtete) große Hofraumgebäude. Der Baustil dieser Gebäude legt eine Kontinuität zwischen den Sti-

len der SBZ und denen der EZ 1 nahe.
966

 Im Umfeld der Häuser wurden u.a. Getreidespeicher, Wassergefäße, eine 

Kornmühle und Tabune gefunden.
967

 

EZ 2a (Erste neue bauhandwerkliche Blütephase!) 
EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.)

968
: Frühe EZ 2-Bauphase: Der Tall Zirā‛a

 
als eine wieder ummauerte Stadt, die 

(zum Teil) um ca. 900 v.Chr. zerstört wird.  

Zur Architektur der EZ 2a-Siedlung: Hierzu gehörte u.a.: 

- eine im Vergleich mit der sbz. Kasemattenmauer nur mäßig solide Stadtmauer, die im Norden nach der sog. `Zick-

zack´- bzw. `Sägezahn-Bauweise´ und im Süden geradlinig sowie etwas massiver konstruiert war;
969

 

                                                 
954 Vgl. Ottosson (1993), 100. 
955 In der PZ scheint der Tall auch über einige Gebäude verfügt haben, allerdings ist deren genaue Nutzung (bislang noch) unklar, vgl. Strange 
(2009), 614. 
956 Vgl. Ottosson (1993), 100; Strange (1997), 403-405 und s. auch Bienkowski (2001b), 349 u. Lamprichs (2007), 287. 
957 Gemäß C14-Nachweis frühestens ab 1270 v.Chr., vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 13; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 10; 
(2007b), 67; (2007c), 155.159. 
958 Vgl. Vieweger/Häser (2007c), 159; (2009), 19; (2010a), 11-13. 
959 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007b), 11; (2007c), 24 u. Vieweger/Häser (2007a), 10; (2007c), 155; (2009), 18f.; (2010a), 11. Der 
Sachverhalt, dass sich prinzipiell gerade der westliche Bereich des Tall Zirā‛a

 
(inkl. Areal 1) für eine Verteidigungsanlage anbot, hing damit 

zusammen, dass dieser Bereich eindeutig am flachsten und damit auch am wenigsten geschützt war, vgl. z.B. Häser/Vieweger (2005), 135 u. 

Vieweger/Häser (2007a), 3; (2007b), 66; (2009), 7; (2010a), 2. 
960 Zeichnerische Darstellungen der bis 2009 entdeckten und erforschten EZ 1-Strukturen finden sich z.B. bei Häser/Vieweger (2007c), 25 (Abb. 

4) u. Vieweger/Häser (2007a), 11 (Abb. 7); (2010a), 12 inkl. Abb. 4. 
961 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 13. 
962 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007a), 528; (2007b), 11.13; (2007c), 24.26; (2008), 512 u. Vieweger/Häser (2005), 13; (2006), 65; 

(2007a), 10; (2007b), 67; (2007c), 155; (2010a), 11. 
963 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139; (2007b), 11; (2007c), 24; Vieweger/Häser (2005), 13f.; (2007a), 10 u. Vieweger (2007), 500. 
964 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 139. 
965 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26; Vieweger/Häser (2005), 13; (2007a), 10 u. Vieweger (2007), 500. 
966 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 13 u. Vieweger/Häser (2010a), 11. 
967 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 13. 
968 Die Datierung der früheren Bauphase liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% zwischen 1120 und 900 v.Chr., vgl. z.B. Häser/Vieweger 

(2007a), 528. 
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- ein evtl. im mittleren Bereich der Stadtmauer konstruierter Fußgängerdurchgang, der den oberen Stadtbereich mit 

den beiden im Norden bzw. im Westen des Talls gelegenen Unterstädten verband, welche möglicherweise auch in 

der EZ besiedelt waren.
970

 Dahingegen befand sich das eisenzeitliche Stadttor wahrscheinlich im (bisher noch nicht 

ausgegrabenen) nordöstlichen Bereich des Talls. 

- Drei im nördlichen Bereich des Areal 1 (auch nördlich des Fußgängerdurchgangs) gelegene, direkt aneinander 

gebaute Hofhäuser (`dichte Agglomeratbauweise´)
971

, deren westliche Außenmauern direkt in die Stadtmauer ein-

binden.
972

 Markante Doppelmauern helfen die drei Häuser voneinander abzugrenzen.
973

 Südlich des potentiellen 

Fußgängerdurchgangs befand sich wahrscheinlich ein Bereich mit öffentlichen Bauten, deren Außenwände ebenfalls 

direkt in die Stadtmauer einbanden.
974

 

Zum Ende der ersten EZ 2-Bauphase: Wahrscheinlich wurden um ca. 900 v.Chr. einige Teile der Stadt zerstört (dies 

lässt sich daran erkennen, dass diverse Gebäude zwei Bauphasen aufweisen). 

EZ 2b (Zweite bauhandwerkliche Blütephase) 

EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr?): Späte EZ 2-Bauphase: Fortbestand der städtischen Siedlung; allerdings mit diversen 

Umbauten der Strukturen. Die spätere Bauphase ist durch eine deutliche architektonische Umgestaltung diverser EZ 

2-Bauten (frühe Phase) markiert.
975

 Nicht von diesen Umgestaltungen betroffen waren die Stadtmauer und der po-

tentielle Fußgängerdurchgang. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Stadtmauer auch in der späten EZ 2-Phase 

eine doppelte Funktion hatte, und zwar zum einen die einer Befestigungsanlage und zum die als westliche Außen-

wand der an sie angrenzenden Häuser.
976

 

EZ 2c-PZ (Niedergang) 

Am Ende des 8. Jh.s. v.Chr. wurde die auf dem Tall Zirā‛a
 
bestehende EZ 2b-Stadt durch eine heftige Brandkata-

strophe zerstört. Ein umfassender Wiederaufbau der Stadt ist danach nicht erfolgt. 

 

 

Tall Irbid (2298.2184) 

SBZ 2- und SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2- und SBZ 2/EZ 1-Phase 2 (ca. 1300/1200-1150/1100 v.Chr.): Der Tall Irbid als eine (wahrscheinlich als ein 

regionales Zentrum fungierende) Stadt, die im 12. Jh. v.Chr. durch eine Brandkatastrophe zerstört wurde. 

Zur Architektur der SBZ 2- und SBZ 2/EZ 1-Phase 2: Hierzu gehören: 

a) eine Stadtmauer mit Turm aus Basalt,
977

 

b) ein wahrscheinlich mehrstöckiger und gegen die Stadtmauer gebauter Gebäudekomplex mit mindestens fünf 

Räumen
978

 sowie 

c) ein ganz in der Nähe gefundenes Vorratslager.
979

 

EZ 1-EZ 2b 

EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.): Nach der Brandkatastrophe fand offensichtlich ein sofortiger (mit 

diversen Neuakzentuierungen verbundener) Wiederaufbau der zerstörten Stadt statt. Zu den entdeckten Strukturen 

der EZ 1-EZ 2b-Phase 1 gehören: 

a) die wiedererrichtete, ergänzte und weiter genutzte Stadtmauer,
980

 

b) diverse Wohnhausreste, die im Bereich des SBZ 2/EZ 1-Gebäudekomplexes (mit wahrscheinlich kultischer Nut-

zung) gefunden wurden sowie  

c) eine Installation – genauer gesagt diverse, auf verschiedenen Ebenen/Höhen konstruierte und durch Zuflusskanäle 

miteinander verbundene Becken (wahrscheinlich für Wein).
981

 

Die bis heute in Irbid andauernden Bauaktivitäten haben die oberen Kulturschichten des Tall Irbid bis hinab zu de-

nen, der mittleren EZ weitgehend zerstört. Seine fortlaufende Besiedlung (über das Jahr 800 v.Chr. hinaus) geht 

lediglich aus unstratifizierten Keramikfunden hervor. 

 

                                                                                                                                                             
969 Vgl. Häser/Vieweger (2005), 137f.; (2007b), 13; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2005), 13; (2006), 65; (2007a), 10.13; (2007b). 67; (2007c), 
159.161; (2009), 20f. inkl. Abb. 26; (2010a), 13f. 
970 Vgl WAS 2 u. 3 und s. auch Jadis 2122029 u. 2122030. 
971 Vgl. Häser/Vieweger (2007a), 528; (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2006), 65; (2007b), 67; (2007c), 159; (2010a), 14. 
972 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28; Vieweger/Häser (2010a), 14. 
973 Vgl. Vieweger/Häser (2007a), 13.15; (2010a), 14. 
974 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28; Vieweger/Häser (2010a), 14. 
975 Vgl. Vieweger/Häser (2009), 23f. inkl. Abb. 30; (2010a), 14. Die Datierung der früheren Bauphase liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 

95,4% zwischen 1120 und 900 v.Chr., vgl. z.B. Häser/Vieweger (2007a), 528. 
976 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28; Vieweger/Häser (2009), 23; (2010a), 14. 
977 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152-155 (inkl. Fig. 1-2).319 (Pl. XX1.1-2); Lenzen/Knauf (1988), 242; Lenzen/McQuitty (1989b), 

299 und s. auch Herr/Najjar (2001), 324 u. Strange (2001), 297. Basalt scheint (gemäß seines Vorkommens) v.a. im nordöstlichen Bereich des 

Untersuchungsbereich eine wichtige Rolle als Baumaterial gespielt zu haben. 
978 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.320 (Pl. XXII.2); Lenzen (1986), 165f. inkl. Fig. 27; (1988), 32; Lenzen/Knauf (1988), 242 und 

s. auch Herr/Najjar (2001), 324. 
979 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.321 (Pl. XXIII.1) u. Lenzen/Knauf (1988), 242. 
980 Vgl. Lenzen/McQuitty (1984), 297; (1988), 268; (1989b), 300; Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 152f.; Lenzen (1988), 32; Lenzen/Knauf 

(1988), 240 und s. auch Sauer/Herr (1997), 233 u. Herr/Najjar (2001), 328.331. 
981 Vgl. Lenzen (1988), 33; Lenzen/McQuitty (1989b), 299 und s. auch Herr/Najjar (2001), 328.331 u. Lamprichs (2007), 278f. 
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Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 

SBZ 2/EZ 1-EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-EZ 1(ca. 1200-1000 v.Chr.): In dieser Zeit spielte das Bauhandwerk offensichtlich überhaupt noch 

keine größere Rolle; zumindest wurde bislang keine architektonische Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 2a(b) (Erste bauhandwerkliche Blütephase) 

EZ 2a(b)-Phase VIII (Mitte des 10.- Anfang des 9. Jh.s v.Chr.): Der Tall ar-Rāmīṯals eine befestigte Siedlung mit 

einem überwiegend häuslichen und landwirtschaftlichen Charakter. 

Zur Architektur der EZ 2a(b)-Phase VIII: Hierzu gehörten: 

- Ein ca. 37 x 32 m großes Gebäude aus ca. 1.25 bis 1.50 m dicken Lehmziegelmauern. 

- Ein zurückgesetztes Tor in der Nordmauer (inkl. einem ca. 3.25 x 2.25 m großen Innenraum).  

- Ein weiteres Tor in der Ostmauer.
982

 

Zu den Installationen der EZ 2a-Phase VIII gehörten Brotbacköfen (`Tabune´) und Kästen (`bins´).
983

 

EZ 2b (Zweite bauhandwerkliche Blütephase – z.T. mit aramäischen Einflüssen): 
EZ 2b-Phase VII (Anfang bis Mitte des 9. Jh.s v.Chr.). In dieser Phase wurde der Tall in ein aramäisches Grenzfort 

umfunktioniert. 

Zur Architektur der EZ 2b-Phase VII gehörten folgende Strukturen: 

- Eine ca. 1.50 m breite, um die EZ 2a Phase VIII-Siedlung herum konstruierte Verteidigungslinie aus sehr großen 

und rauen Felsbrocken, die gemeinsam mit den alten Lehmziegelmauern und kleineren Unterteilungsmauern eine 

breite Kasemattenmauer bildet.
 
Insgesamt erreicht das (auf diese Weise entstandene) Fort eine Größe von ca. 42 x 

43 m.
984

 

- Die alten Ausgänge der EZ 2a-b Phase VIII-Siedlung werden wiederbenutzt; zusätzlich gab es einen Wachraum 

zum Schutz des Osttores.
985

 

EZ 2b-Phase VI (Mitte bis Ende des 9. Jh.s v.Chr.)
986

: In dieser Phase erfolgte eine Umfunktionierung der zerstörten 

Festung in eine bewusst geplante Wohnsiedlung (/Stadt?). 

Zur Architektur der EZ 2b-Phase VI: 

- Aufgabe der (zerstörten) EZ 2b-PhaseVII-Fortmauer und Weiterbenutzung einzelner Reste.
987

 

- Umfangreiche Einebnungen der gesamten Innenfläche des Stratum VII-Forts, um eine dicke Plattform aus grauem 

Lehm zu schaffen.
988

 

- Über der Plattform wurden folgende Strukturen nachgewiesen: a) eine bewusst angelegte Stadtanlage einschließ-

lich eines Gitters aus gleich breiten und ähnlich konstruierten Straßenzügen (bzw. Laufwegen)
989

 sowie b) diverse, 

ähnlich konstruierte und aufgebaute Häuser. Die Häuser bestanden i.A. aus 0.50 m breiten Feldstein-

Lehmziegelmauern und setzten sich zumeist aus zwei Räumen zusammen, von denen der eine einen gepflasterten 

Fußboden aufwies und der andere die Fundamente einer zum Dach führende Treppe.
990 

 

- Außerdem wurden auch außerhalb der Stratum VII-Festungsmauern Siedlungsspuren (kleine Mauern) nachgewie-

sen. Diese waren jedoch so stark erodiert, dass hier z.B. auch keine Spuren einer potentiellen Befestigungsanlage 

mehr nachgewiesen werden konnten.
991

 Allerdings ist es auch möglich, dass die Siedlung damals unbefestigt war.
992

 

EZ 2b-Phase V (Anfang bis Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Umfangreiche Restaurierungsarbeiten (verbunden mit einer 

grundsätzlichen Beibehaltung des Stratum VI-Stadtplans).
993

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

Ende SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 
Horizont III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): Der Tall Ğuḥfīya als eine kleine, erstmalig mit einer Mauer und einer 

`Terrasse´ befestigte Siedlung. 

Zur Architektur des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen)
994

: 

                                                 
982 Vgl. P.W. Lapp (1968), 99.104; (1975), 114f.; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 125; 
Geraty/Willis (1986), 64 u. Herr/Najjar (2001), 330. Eine Skizze des Stratum VIII-Forts findet sich z.B. bei N.L. Lapp (1993), 1292. 
983 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
984 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408; (1968), 100f.; (1975), 115; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Dornemann (1983), 
125 u. Herr/Najjar (2001), 332. 
985 Vgl. P.W. Lapp (1968), 101; (1975), 115f. u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
986 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408; (1968), 104; N.L. Lapp (1989), 497; (1993), 1293; (1997), 445 und s. auch Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (2002), 
115 Fußnote 35. 
987 Vgl. N.L. Lapp (1993), 1292. 
988 Vgl. P.W. Lapp (1963), 408f.; (1968), 102; (1975), 116f. u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
989 Vgl. P.W. Lapp (1975), 117 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292. 
990 Vgl. P.W. Lapp (1968), 102; (1975), 117 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
991 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; 
Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs (2007), 281 Fußnote 17. 
992 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; 

Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs (2007), 281 Fußnote 17. 
993 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 117; N.L. Lapp (1989), 406; (1997), 445 und s. auch Geraty/Willis (1986), 64; Herr/Najjar (2001), 332; 

Lamprichs (2007), 281 Fußnote 17. 
994 Vgl. Lamprichs (2007), 28.30 inkl. Tab. 1.42-48.107f.279.291.302. 
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- Errichtung einer den Fundplatz umgebenden Umfassungsmauer (Breite ca. 1.00-1.20 m) einschließlich einer 

(wahrscheinlich der zusätzlichen Stabilisierung dienenden) `Terrasse´. Der Fund einer Pfeilspitze lässt auf eine 

Verteidigungsanlage schließen. 

- Weiternutzung der seit der frühen SBZ (Horizont I)
995

 zwischen den Ringmauern der Anlage bestehenden Flächen, 

und zwar dadurch, dass man sie – wie auch schon in der mittleren SBZ (Horizont II) – durch Füllungen und neue 

Mauerkonstruktionen als kleine Raumeinheiten nutzte.
996

 

Zu den Installationen des Horizonts III (H3; Schicht 5 – obere Lagen): Bislang konnten keine Installationen nach-

gewiesen werden.
997

 

EZ 1-EZ 2a 
Horizont IV, 1 Schicht 4 (ca. 1200/1150-925 v.Chr.): Der befestigte Tall Ğuḥfīya erstmals mit der Funktion eines 

kleinen Gehöfts. 

Zur Architektur des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
998

: 

- Weiternutzung der gegen Ende der SBZ 2 bzw. in der SBZ 2/EZ 1 gegründeten Umfassungsmauer und der ihr 

vorgelagerten `Terrasse´ (Horizont III, Schicht 5). 

- Der durch die Errichtung der Umfassungsmauer und der Terrasse entstandene Innenraum (Horizont III) wird in 

Horizont IV, 1 (Schicht 4) insofern umfunktioniert, als er nun schwerpunktmäßig zur Verarbeitung und Lagerung 

von landwirtschaftlichen Gütern genutzt wird. 

Zu den freigelegten architektonischen Strukturen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4): Zu ihnen gehören unzählig kleine, 

zumeist inselartig angelegte Raumeinheiten sowie Korridore. 

Zu den Installationen des Horizonts IV, 1 (Schicht 4)
999

: Hierzu gehören mindestens ein Silo, diverse Gruben und 

Tabune. 

EZ 2a-PZ (Blütephase bereits in der EZ 2b bzw. auch erst zu Beginn der EZ 2c?) 
Horizont IV, 2 Schicht 3 (ca. 925-332 v.Chr.

1000 
– genauer gesagt Ende des 8. Jh.s bis zum Ende des 5. Jh.s 

v.Chr.
1001

): Der Tall Ğuḥfīya als ein prosperierendes Gehöft (inkl. Hofhaus und mehrerer kleiner Verarbeitungs- und 

Lagereinheiten), das im Auftrag einer (über-)regionalen Administration von einer – aus der lokalen Elite stammen-

den und vor Ort residierenden – Familie verwaltet und bewirtschaftet wurde. 

Zur Architektur des Horizonts IV, 2 (Schicht 3)
1002

 gehören: 

- die gegen Ende der SBZ gegründete Umfassungsmauer und die ihr vorgelagerte `Terrasse´ (Horizont III, Schicht 

5); 

- ein großes, rechteckiges Gebäudes (Haus 1)
1003

, das wahrscheinlich aus mehreren Räumen/Höfen bestand und 

zu dem wahrscheinlich auch eine große Außenfläche gehörte (nördlicher Siedlungsbereich); 

- mehrere, voneinander unabhängige kleine Kammern
1004

 (südlicher Siedlungsbereich) sowie 

- diverse schmale Wege, die den nördlichen mit dem südlichen Siedlungsbereich miteinander verbanden. 

Zu den Installationen des Horizonts IV, 2 (Schicht 3)
1005

: Hierzu gehören große (in die Begehungsebene der Wege 

eingelassene) Vorratsgefäße, eine Vorratsgrube sowie diverse Kochstellen und Brotbacköfen (`Tabune´). 

Eigene Beurteilung: Gemäß R. Lamprichs sollen die eigentlichen architektonischen Veränderungen (insbes. auch die 

Errichtung des oben erwähnten Haus 1) erst in der EZ 2c erfolgt sein.
1006

 Auf der Basis der von Lamprichs zur Da-

tierung herangezogenen Einzelfunde – hierbei handelt es sich zum einen um eine Bronzefibel (8. Jh. v.Chr.)
1007

 und 

zum anderen um das Fragment einer verzierten Schminkpalette (8.-6. Jh. v.Chr.)
1008

 – ist allerdings auch eine Datie-

rung in der EZ 2b (8. Jh. v.Chr.) denkbar. 

 

 

 

 

                                                 
995 In der frühen SBZ (Horizont 1) bestand die Architektur des Tall Ğuḥfīya aus einer massiven, annähernd kreisförmigen Anlage, die sich aus 

mehreren ineinander gelegten Steinkreisen zusammensetzte und somit an eine Struktur erinnert, die in Ruğm al-Ḥirī (südlicher Golan) als sbz. 
Grabanlage interpretiert wird, vgl. Lamprichs (2007), 106-108.279.302. 
996 Vgl. Lamprichs (2007), 42.106f. Diesbzgl. ist noch darauf hinzuweisen, dass die in der mittleren SBZ entstandenen Raumeinheiten (Horizont 

II) in der späten SBZ bzw. im Übergang SBZ/EZ 1 (Horizont III) bereits weitestgehend verfallen waren und von daher lediglich als Grundlage 
und Unterbau für die neuen Siedlungsaktivitäten zu verwenden waren, vgl. Lamprichs (2007), 47f.108. 
997 Vgl. Lamprichs (2007), 42f. 
998 Vgl. Lamprichs (2007), 29f. inkl. Tab. 1.48-59.107-109.279.302.350 inkl. Abb. 39. 
999 Vgl. Lamprichs (2007), 29.50.52.54-56. 
1000 Vgl. Lamprichs (2007), 30 inkl. Tab. 1. 
1001 Vgl. Lamprichs (2007), 297f. 
1002 Vgl. Lamprichs (2007), 29f. inkl. Tab. 1.60-76.109-111.248.291f.293 Fußnote 54.354 inkl. Abb. 43 und s. auch Lamprichs/al-Sa´ad (2004), 

174f. 
1003 Der genaue Aufbau und die Struktur des Hauses 1 sind noch nicht geklärt – wahrscheinlich bildeten der größte Raum (= Raum 1) und der 
nördlich vorgelagerte Hof (= Raum 2) den Kern des Gebäudes. 
1004 Der genaue Aufbau und die genaue Struktur der Kammern sind bislang noch nicht geklärt. 
1005 Vgl. Lamprichs (2007), 60-76.110.292. 
1006 Vgl. Lamprichs (2007), 297f. inkl. Fußnote 68; (2009), 198-201. 
1007 Vgl. Pedde (2000), 123-126. 
1008 Vgl. H.O. Thompson (1971), 61-71; (1972), 150. 
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Tall al-Ḥiṣn (2330.2102) 
SBZ 2/EZ 1-EZ 1: Der Tall al-Ḥiṣn als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Bislang keine SBZ 2/EZ 1-EZ 1-Architektur nachgewiesen. 

EZ 2a: Der Tall al-Ḥiṣn weiterhin als ein regionales Zentrum!? 

Architektur: Kasemattenmauer? (inkl. einer brandbedingten Zerstörungsschicht)
1009

 

EZ 2b: Der Tall al-Ḥiṣn weiterhin als ein regionales Zentrum oder nur noch als Dorf?
1010

 

Architektur: Keine architektonische Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 2c: Bislang überhaupt keine EZ 2c-Besiedlung nachgewiesen. 

 

 

Umm as-Ṣawwān (2175.2105) und N.N. (2179.2100)
1011

 

EZ 1b: 

Architektur: Hierbei handelt es sich um zwei annähernd kreisrunde, im höheren Einzugsbereich des Wādī Ziqlāb 

gelegene `EZ 1b-Türme´. 

 

 

Der Bereich des Adschlunhochgebirges 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005) – inkl. der EZ 2b-c als `bauhandwerkliche Blütephase´ 

SBZ 2/EZ 1 und EZ 1a  
SBZ 2/EZ 1 und EZ 1a-Phase IB (spätes 13.-12. Jh. v.Chr.): Nach ihrer potentiellen Zerstörung am Ende des 13. Jh.s 

v.Chr. (Parallelen: Tall al-Fuḫḫār und Tall Irbid),
1012

 scheint die Ortschaft durch relativ einfache Strukturen geprägt 

gewesen zu sein. Zu den bereits nachgewiesenen Strukturen gehören z.B.: 

- diverse `Fußböden´, 

- Reste einer einzelnen Mauer sowie 

- eine Grube.
1013

 Genauere Aussagen sind bislang noch nicht möglich.
1014

 

EZ 1b(-2a) 

EZ 1b(-2a)-Phase IIA (spätes 12.-Anfang des 10.Jh.s v.Chr.): 

- Umbau und Weiternutzung des mehrräumigen sbz. Gebäudekomplexes (aus Areal II) als Wohnraum (Parallelen in 

Tall al-Fuḫḫār und Tall Irbid).
1015

 

- Neubau eher bescheidener Strukturen (hierzu gehören z.B. Silos/Vorratsgruben (Areal II und III)
1016

 und Fußbö-

den/Pflasterungen (Areal II).
1017

 

EZ 2a-b 
EZ 2a-b-Phase IIB (10.-9. Jh. v.Chr.): Bislang keine größeren Strukturen entdeckt (Parallelen: Tall al-Fuḫḫār).

1018
 

EZ 2b-c (Blütephasen) 

Phasen III-IV (8.-7. Jh. v.Chr.): 

- Neubau einer massiven, an die Stadtmauer angrenzenden Steinstruktur, der wahrscheinlich Verteidigungsfunktio-

nen zukamen (Areal III). Zu dieser Struktur gehörten tiefe, bis in die EZ 1-Schichten hineinreichende Fundierungs-

gräben sowie zwei 6-7 m lange, 1.60-2.00 m breite und heute z.T. noch 0.80 m hoch anstehende Mauern aus behau-

enen Felsbrocken.
1019

 

- Neubau einer Steinpflasterung (Areal III).
1020

 

- Neubau/Neugestaltung eines Bereichs (Areal II Loci 5 und 6), der wahrscheinlich zum Schlachten bzw. zur Nah-

rungsmittelzubereitung genutzt wurde.
1021

 

 

 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967) 
SBZ 2/EZ 1: Überhaupt noch keine Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 1: Ḫirbat al-Hēdamūs als Lagerplatz/Nutzfläche bzw. Zeltdorf. 

                                                 
1009 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.369 und s. auch Herr/Najjar (2001), 330f. u. Lamprichs (2007), 2 inkl. Fußnote 3.280 inkl. Fußnote 12. 
1010 Vgl. Jadis 2321001. 
1011 Vgl. Banning Banning/Dods/Fiedl et al (1989), 53-56. 
1012 Vgl. Hindawi (2008), 211 inkl. Fußnote 6.225. 
1013 Vgl. Hindawi (2008), 104.210f. 
1014 Vgl. Hindawi (2008), 112. 
1015 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
1016 Vgl. Hindawi (2008), 95f. inkl. Fig 17.110 inkl. Fig. 39-40.113f. 
1017 Vgl. Hindawi (2008), 96. 
1018 Vgl. Hindawi (2008), 100.114 inkl. Tab 14. 
1019 Vgl. Hindawi (2008), 111 inkl. Fig. 41.113f inkl. Tab. 14.222.224. 
1020 Vgl. Hindawi (2008), 105.111. 114 inkl. Tab 14. 
1021 Vgl. Hindawi (2008), 100.103.114 inkl. Tab. 14. 
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Noch keine architektonische Besiedlung nachgewiesen.
1022

 

EZ 2a-b (ca. 973-828 v.Chr. bzw. 969-802 v.Chr. – per C
14

-Nachweis)
1023

: Ḫirbat al-Hēdamūs als eine kleine, mit 

einer Mauer befestigte Wohnsiedlung (Stadt), die um ca. 800 v.Chr. aufgegeben wurde. 

Zur Architektur der EZ 2a-b-Besiedlung: Hierzu zählen Reste einer Stadtmauer sowie evtl. ein Vorratsraum und ein 

Hof. 

Zu den Installationen der EZ 2a-b-Besiedlung: Evtl. ein im Hof platzierter Brotbackofen (`Tabun´) sowie eine große 

Zisterne aus dem südlichen Bereich des Hügels/der Siedlung. 

 

 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (2149.1771) 
EZ 1: Der Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya noch als Dorf bzw. am Ende der EZ 1 auch schon als Stadt (mit Kasematten-

Ummauerung)? 

EZ 2(a-c): Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya als Stadt (mit Kasemattenmauer)?
1024

 

 

 

 

Der westliche Bereich der nordjordanischen Steppe 

 
al-Ḫanāṣirī (2488.2003) etc. 

Vorbemerkung: Für die sog. ` Ḫanāṣirī-Region´ liegen keine Ausgrabungs-, sondern nur Surveyergebnisse vor. 

Per Survey wurden in al-Ḫanāṣirī die Architekturreste einer (wahrscheinlich bereits eisenzeitlichen) Ummauerung 

entdeckt. Außerdem wurden im Umfeld al-Ḫanāṣirīs viele (eisenzeitliche) Zisternen und Brunnen entdeckt.
1025

 

Wahrscheinlich fungierte al-Ḫanāṣirī in der EZ 2 als ein regionales Zentrum. Zu den ihm untergeordneten EZ 2-

Ortslagen könnten z.B. Fā‛ II und al-Buwēḍa (2492.1950) sowie evtl. auch Dēr Warāq (2485.1976) und al-Burēqa 

(2466.2060) gehört haben. An diesen Orten spielte das Bauhandwerk wahrscheinlich keine besonders große Rolle – 

zumal es hier offensichtlich keine wirklich dauerhafte Besiedlung gab und während der Besiedlungsphasen die (für 

die Region charakteristischen) natürlichen Höhlen als Wohn- und Speicherräume genutzt wurden. Zu den einzig 

bedeutenderen Bauprojekten, die während der EZ 2 im Umfeld von Fā‛ II, al-Buwēḍa (2492.1950), Dēr Warāq 

(2485.1976) und in al-Burēqa (2466.2060) durchgeführt wurden, könnte das Anlegen von Zisternen und Brunnen 

gezählt haben.
1026

 

 

 

al-Fidēn (2634.1948)
1027

 

Zur Anlage gehört: 

a) ein 70 x 47 m großes, `festungsartiges´ Gebäude aus der EZ 1 bzw. 2a (11./10. Jh. v.Chr.), das angeblich spätes-

tens am Ende des 8. Jh.s v.Chr. aufgegeben wurde sowie 

b) ein 70 m im Durchmesser großer Tall, der angeblich ebenfalls in der EZ (zur gleichen Zeit wie das o.g. Gebäu-

de?) besiedelt war, und zwar in Form einer Wohnsiedlung. 

 

 

Riḥāb (2532.1927)
1028

 

Architektur: EZ 2a-b-Turm. 

 

 

Aidūn (2616.1907)
1029

 

Architektur: Mit Mauer und Glacis befestigte EZ 2-Siedlung? 

 

 

                                                 
1022 Vgl. Palumbo (1992), 32 und s. auch Kamlah (2000), 141f. 
1023 Vgl. Palumbo (1992), 25-32 und s. auch Zwickel (1990), 280 (nur 161 MS); Kamlah (2000), 141f. u. Jadis 2219007. 
1024 Vgl. Gordon Jr./Villiers (1983), 275-289 (bes. 275-285) und s. auch Lipinksi (2006), 281. 
1025 Vgl. Eichmann (2008). 
1026 Vgl. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (1999), 23-25.; (2002), 82.99f. (inkl. Tab. 2).113.115 inkl. Fußnote 36; Bartl/Eichmann (2000), 76f.; 

Bartl/al-Khraysheh/Eichmann et al. (2001), 128-132 u. Eichmann (2008). 
1027 Vgl. Humbert (1989c), 221-224 und s. auch Zwickel (1990), 286 u. Jadis 2619001. 
1028 Vgl. Piccirillo (1989), 488 und s. auch Zwickel (1990), 285 u. Jadis 2519001 (inkl. EZ 2a/b-Turm u. EZ 2c). 
1029 Vgl. Humbert (1989a), 125f. und s. auch Zwickel (1990), 286 u. Jadis 2619003. 
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Schwerpunkt: Glashandwerk 

 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252) 

SBZ 2-EZ 2b: Was den Westhang des Tall Zirā‛a (Areal I) betrifft, liegen deutliche Hinweise vor, dass hier in der 

SBZ (2) bis zur EZ 2b (Roh-)Glas hergestellt bzw. zumindest verarbeitet wurde.
1030

 

EZ 1 (ca. 1200-1000 v.Chr.): 2010 wurde in Areal 1 ein EZ 1-Haus augegraben, das wahrscheinlich als Werkstatt 

zur Verarbeitung (bzw. wahrscheinlich auch zur Produktion) von Glas und Fayencen genutzt wurde. Zu den relevan-

ten Befunden und Funden gehören u. a.: eine Feuerstelle, Ablagebänke, steinerne Arbeitsflächen, ein flaches zwei-

geteiltes Keramikbecken mit rundem Durchlass, präzise zugehauene Arbeitssteine, Rohglas, Schlacke sowie ein 

Fayenceknauf eines Streitwagens und ein Rollsiegel aus Quarzfritte.
1031

 

EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.): In Haus 2 wurde ein Schmelzofen (inkl. Schmelztiegel) entdeckt, der entweder zur 

Metall- oder zur Glasschmelze genutzt wurde, wobei allerdings Letzteres – d.h. die Nutzung des Ofens zur Glas-

schmelze wahrscheinlicher ist.
1032

 

EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr?): In der EZ 2b könnte das nördlich an Haus 2 angrenzende `Haus 1´ zu einer Werkstatt 

umfunktioniert worden zu sein, in der Glas produziert bzw. zumindest verarbeitet wurde. Zu den in dieser Werkstatt 

gemachten Funden gehört u.a. ein großer, zylindrischer und sehr sorgfältig gearbeiteter Arbeitstisch aus Kalkstein, 

der in der Nähe einer evtl. erhalten geblieben Bank entdeckt wurde, wobei der zwischen dem Stein und der Bank 

liegende Abstand ca. 40 cm betrug. Die obere Seite des ca. 60 cm im Durchmesser großen und 30 cm hohen Steins 

war wie eine flache Schale geformt. Ganz in der Nähe des Steins wurden (auf dem aschigen Fußboden) ein halbrun-

des Steingefäß und zwei `Industrie-Gefäße´ entdeckt, welche einigen in Dēr ʿAllā
1033

gefundenen Töpfen ähneln 

 

 

Schwerpunkt: Metallhandwerk 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Der Tall as-Sa‛īdīya 

als eine ägyptische Stadt inkl. Friedhof: Zu den Metallfunden gehören rituell zerstörte Waffen
1034

 sowie diverse 

Bronze- und Eisengegenstände; so z.B. ein dreiteiliges aus Bronze gefertigtes Weinservice aus Grab 32 (inkl. Vor-

ratsgefäß, Kännchen und Sieb)
1035

. 

Zur sog. `Seevölker-Hypothese´ von Pritchard und Tubb: Gemäß Tubb, der die These Pritchards aufnimmt,
1036

 ist in 

Sa‛īdīya nicht nur ein rein ägyptischer Einfluss, sondern evtl. auch ein stärkerer Seevölkereinfluss nachzuweisen, 

wobei die Seevölker als ein bereits gut integrierter Bestandteil der ägyptischen Bevölkerung betrachtet werden kön-

nen. Bei den Seevölkern handelte es sich gemäß Tubb wahrscheinlich um `Scherden´,
1037

 wobei Letztere weniger als 

Söldner denn als Handwerker (z.B. auch als Metallfachleute) fungierten.
1038

 

Argumente: Die Scherden waren unter Ägyptern nachweislich für die Metallherstellung und Metallverarbeitung 

verantwortlich.
1039

 Wahrscheinlich ist auch das große Maß an Bronze- und Metallgegenständen unter den Grabbei-

gaben mit der Präsenz von `Scherden´ zu erklären.
1040

 

Gegenargumente: Gegen die strikte Verbindung der Metall- bzw. Bronzeverarbeitung mit den Seevölkern 

(`Scherden´) spricht die lange lokale/einheimische (ägyptisch-)kanaanäische Tradition vom 14. und 13. Jh. v.Chr. 

Die Funde aus Tall as-Sa‛īdīya zeigen, dass diese Tradition am Übergang von der SBZ zur EZ nicht verschwand, 

sondern (ohne Fremdeinfluss) weitergeführt wurde.
1041

 Im Übrigen darf es m.E. nicht als zwingend erachtet werden, 

dass es die Bewohner Sa‛īdīyas selber waren, die die Metallgegenstände hergestellt haben. Konkrete Nachweise 

einer in Sa‛īdīya bzw. im direkten Umfeld Sa‛īdīyas in der SBZ 2/EZ 1 praktizierten Metallverarbeitung wurden 

zumindest bislang nicht erbracht.
1042

 

                                                 
1030 Vgl. z.B. Häser/Vieweger (2011), 47-49 u. Vieweger/Häser (2011), 375 
1031 Vgl. Häser/Vieweger (2011), 48f. u. Vieweger/Häser (2011), 376. 
1032 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26; (2011), 47-49 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2007b), 68; (2007c), 159; (2010a), 14. 
1033 Vgl. Franken (1969), 107.210 inkl. Fig. 62:29; Tab. XV (Fig. 62:29). 
1034 Das Foto eines rituell zerstörten Dolches et. al. ist z.B. in Tubb (2005), 82 abgebildet. 
1035 Vgl. Tubb (1985), 317 (Pl. XIX); (1986), 216f. inkl. Fig. 77.78; (1989), 531.538 inkl. Fig. 16.1-3; (1990a), 104f. inkl. Foto 52; (2005), 80 
inkl. Foto u. Negbi (1991), 228; (1998), 194. Die Bronzeweinsets waren wahrscheinlich nach ägyptischen Vorbildern aus Gold und Silber herge-

stellt (s. die Funde aus Tall Basta - östliches Nildelta), vgl. Philip (1996), 94f. inkl. Abb. 113. 
1036 Vgl. Tubb (2005), 88 und s. auch Pritchard (1968), 108f. 
1037 Die Scherden werden schon in den Amarnabriefen des 14. Jh.s. v.Chr. erwähnt. 
1038 Vgl. Tubb (2005), 84.91f.96 und s.auch Negbi (1991), 207 u. Steen (2004), 67. 
1039 Vgl. Tubb (2005), 93-96 und s. auch Steen (2004), 66f. 
1040 Vgl. Tubb (2005), 94.96 und s. auch Steen (2004), 66f. 
1041 Vgl. Negbi (1991), 215-228; (1998), 194.197 und s. auch Noort (1994), 132f. 
1042 Ähnliches gilt auch für die an den anderen eisenzeitlichen Orten gemachten Metallfunden – auch für sie ist es nicht zwingend, dass sie an 
ihren Fundorten hergestellt wurden. Konkrete Hinweise auf eine vor Ort erfolgte Metallverarbeitung ermöglichen letztendlich nur Funde von 

entsprechenden Schmelzöfen, Schlacke- u. Ascheresten, Blaspfeifen (`Tuyères´) etc. Da es sich bei vielen Metallfunden um an anderen Orten 

hergestellte Handelsware handeln könnte, werden im Folgenden nicht sämtliche im Untersuchungsgebiet entdeckten eisenzeitlichen Metallfunde 
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EZ 2b-Phase VIII (9. Jh. v.Chr. bzw. 860-825 v.Chr.): Für diese Phase ist tatsächlich eine industrielle Nutzung Tall 

as-Sa‛īdīyas nachgewiesen; welcher Art die Nutzung war, ist unklar – auf jeden Fall ist viel Asche entstanden. Reste 

von Kupferschlacke verweisen auf einen Metall verarbeitenden Zweig.
1043 

 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. Jh.s bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als ein nur saisonal (und zwar 

im Sommer) genutzter Dreschplatz und als eine ebenfalls nur zu dieser Zeit genutzte Vorratsstätte von Gerste und 

Graupen (Viehfutter). Nach den neusten Erkenntnissen scheint der Tall as-Sa‛īdīya in dieser Zeit (genauer gesagt im 

7. Jh. v.Chr.) auch als eine Verarbeitungsstätte von Eisen fungiert zu haben.
1044

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782)  
EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als ein saisonales Lager von neuen, zunächst noch 

handwerklich, danach ausschließlich agro-pastoral ausgerichteten Bevölkerungsgruppen und evtl. auch wieder als 

ein Heiligtum. 

EZ 1a-Phase B: Im Zusammenhang mit der EZ-1a-Phase B wurden drei in einer Abfolge übereinander gebaute 

Schmelzöfen mit ca. 1 m dicken Umfassungsmauern und über 4 m
2
 großen Kombustionskammern gefunden, deren 

Öffnungen nach Norden hin ausgerichtet waren.
1045

 

Zu den aktuellen Interpretationen in Bezug auf diese Schmelzöfen: 

a) Franken brachte die Schmelzöfen mit der Kupfer- oder Bronzeindustrie in Verbindung
1046

: Begründung: 

- In der Umgebung der Öfen wurden zwar Tropfen von Metall, allerdings keine Keramikreste gefunden (also han-

delte es sich bei den Öfen um keine Keramiköfen). 

- Bei einem `Terrakotta-Objekt´, das in Umgebung der Öfen gefunden wurde, könnte es sich um eine Blaspfeife 

(Tuyère) zur Erhöhung der Brenntemperatur gehandelt haben – zur Bronzeschmelze wurden Temperaturen von über 

1200 Grad Celsius gebraucht. 

- Die vielen Gruben könnten u.a. zur Brennholzlagerung genutzt worden sein. 

- Die übereinander liegenden Schichten verbrannten Tons lassen auf eine saisonale industrielle Nutzung schließen.
 
 

- In 1 Kön 7,46 wird das Gebiet zwischen Sukkot und Zaretan als vermeintlicher Herstellungsbereich des Bronzein-

ventars für den salomonischen Tempel bezeichnet. 

b) E. van der Steen (2004) stellt diese Interpretation in Frage. Neue Ausgrabungen der EZ 1a Phase B haben die 

Nutzung der Schmelzöfen als Metallschmelzöfen sehr unwahrscheinlich gemacht (persönliche Beobachtung Steen). 

Die tatsächliche Funktion der Brennöfen ist allerdings bislang noch nicht klar.
1047

 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 
EZ 2a/b-Phase 4 (ca. 1000-750 v.Chr.?): Diese Phase ist (möglicherweise) in zwei Abschnitte zu unterteilen,

1048
 

und zwar a) in die Zeit von 1000 bis ca. 930/910 +/- 40 cal. v.Chr. und b) in die Zeit von ca. 930/910 +/- 40 cal. bis 

ca. 750 v.Chr.
1049

 Während der Tall im ersten Abschnitt als Wohnsiedlung (inkl. Turm?) fungierte, hatte er im zwei-

ten Abschnitt die Funktion eines Eisenproduktionszentrums. 

Der Tall al-Ḥamma als Eisenproduktionszentrum: Es wurde bereits lange angenommen, dass es im südlichen 

Bereich des Untersuchungsgebietes schon in der EZ Eisenproduktionsstätten gegeben haben muss (s. diesbzgl. die 

unten genannten Standortvorteile). Verschiedene Ortschaften (inkl. Tall Dēr ʿAllā) wurden dafür in Betracht gezo-

gen, allerdings jeweils ohne einen entsprechenden Nachweis.
1050

 Erstmalig nachgewiesen wurde eine solche Anlage 

schließlich auf dem Tall al-Ḥamma. Dabei kann diese Anlage zu den ältesten (bislang nachgewiesenen) Eisenpro-

duktionsstätten des gesamten Nahen Ostens gezählt werden.
1051

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
aufgeführt. Dies heißt selbstverständlich nicht, dass es unter diesen Funden nicht auch viele/einige gibt, die tatsächlich im Bereich des Untersu-

chungsgebietes hergestellt wurden. 
1043 Vgl. Tubb (1988a), 31-34; (1989), 540; (1993), 1297 u. Tubb/Dorrell (1991), 67-69.74. 
1044 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 191.199. 
1045 Vgl. Franken (1969), 36-40; (1997), 138; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989), 56; Kooij (1993), 340 und s. auch Hübner 
(2005a), 128. 
1046 Vgl. Franken (1969), 20f.38-40; (1992a), 128; (1997), 138; Kooij (1986), 34; (1993), 340; R.G. Khouri (1988), 52; Franken/Ibrahim (1989), 

203; Kooij/Ibrahim (1989), 56; Negbi (1990), 212-215 und s. auch Geraty/Willis (1986), 62; Sauer/Herr (1997), 233; Herr/Najjar (2001), 
325.329; Steen (2004), 63; Gass (2005), 443 u. Hübner (2005a), 128. 
1047 Vgl. Steen (2004), 63 u. Ibrahim/Kooij (1997), 104. 
1048 Die Übergänge von der EZ 1 zur EZ 2a und auch die innerhalb der EZ 2a (von der EZ 2a-Wohnbebauung/Turm zum Eisenproduktionszent-
rum) müssen noch genauer erforscht werden, vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 192. 
1049 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 189.191f.199. 
1050 Vgl. Steen (2001), 229. 
1051 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 196-198; Steen (2001), 229; (2004), 195 und s. auch Kooij (2001), 298 u. Gass (2005), 449. 

Diesbzgl. ist darauf hinzuweisen, dass die meisten bisher im Nahen Osten entdeckten Eisenproduktionszentren jünger sind und aus der Zeit nach 

500 v.Chr. stammen, vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 189.191. 
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Zu den geologisch-geographischen Standortvorteile des Tall al-Ḥamma als ein Eisenproduktionszentrum: 

1. Die Ortschaft Tall al-Ḥamma Ost liegt in der Nähe der (in der frühen Kreidezeit entstandenen) großflächigen 

Eisenerzlagerstätte von Muġērat al-Warda – der einzigen ausbeutbaren Lagerstätte Jordaniens.
1052

 

2. Das Vorhandensein von mergeligen Lehmböden und von Wasser aus dem Wādī az-Zarqā
1053

 sowie von Holz aus 

dem Bereich des Adschlunhochgebirges (zum Schmelzen wurde nachweislich Holzkohle aus jungem Olivenholz 

verwendet).
1054

 

3. Sehr häufige und starke Ostwinde, die zum Schmelzen ausgenutzt werden konnten.
1055

 

Strukturen und Einzelfunde: Zu den gefunden Strukturen und Einzelfunden gehören Installationen von mindes-

tens drei (nachweislich zu einem Eisenproduktionszentrum gehörende) Eisenschmelzöfen (inkl. diverser Asche-, 

Schlacke-, Eisen- und Keramikreste; Letztere, d.h. die Keramikreste, stammen von den sog. Blaspfeifen/Tuyères
1056

, 

die bei den Schmelzprozessen zum Einsatz kamen). Einer der drei Öfen war durch eine runde, ca. 2 m im Durch-

messer große und 60-80 cm hohe Lehmziegelstruktur gekennzeichnet. Die beiden anderen Öfen waren mit einem 

Durchmesser von ca. 1.5 m und einer Höhe von 40 cm etwas kleiner. In der Nähe eines dieser Öfen wurde eine 

(wahrscheinlich zu einer Straße gehörende) Steinpflasterung (ebenfalls mit Schlackeresten) gefunden.
1057

 

Zur Dauer und Organisation der Eisenproduktion: Nach den aktuellen Erkenntnissen kann davon ausgegangen 

werden, dass das Eisenproduktionszentrum nur saisonal genutzt wurde, wobei es wahrscheinlich insgesamt ca. 100-

150 Jahre in Betrieb war. Dabei wurden pro Jahr ca. 50-100 Eisen kg produziert (hierfür waren ca. 100-200 kg Ei-

senerz erforderlich, d.h. letztendlich nur wenige Eselladungen voll).
1058

 Wahrscheinlich wurden auch noch andere 

Ortschaften der engeren Region zum Eisenschmelzen genutzt.
1059

 

Dafür, dass das verhüttete Eisenerz in Tall al-Ḥamma weiterverarbeitet wurde (z.B. in Form von Schmiedearbeiten) 

gibt es (bislang) keine Hinweise.
1060

 Wahrscheinlich geschah die Weiterverarbeitung an anderen Orten nach dem 

dort bestehenden Bedarf.
1061

 Eine Eisenverarbeitungsstätte wurde z.B. auch am Tall as-Sa‛īdīya nachgewiesen (al-

lerdings ist diese erst in das 7. Jh. v.Chr. zu datieren)
1062

. 

Eine mit dem Eisenproduktionszentrum zeitgleiche Wohnsiedlung wurde (bislang) nicht nachgewiesen.
1063

 Die 

Aufgabe des Zentrums muss spätestens um ca. 750 v.Chr. erfolgt sein. 

 

 

Tall Zirā‛a (2119.2252) 

EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.): Erste Bauphase, bescheidene Reurbanisierung. Der Tall Zirā‛a
 
als eine wieder um-

mauerte Siedlung, die z.T. um ca. 900 v.Chr. zerstört wird. In Haus 2 wurde ein Schmelzofen (inkl. Schmelztiegel) 

entdeckt, der entweder zur Metall- oder zur Glasschmelze genutzt wurde, wobei allerdings Letzteres – d.h. die Nut-

zung des Ofens zur Glasschmelze wahrscheinlicher ist.
1064

 

 

 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 
EZ 2b-Phase V (Anfang bis Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Umfangreiche Restaurierungsarbeiten (verbunden mit einer 

grundsätzlichen Beibehaltung des Stratum VI-Stadtplans). Als wichtigste Phase V-Installation wurde ein Ofen zur 

Kupferverarbeitung entdeckt.
1065

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Horizont III Schicht 5 – obere Lagen (bis ca. 1200 v.Chr.): Der Tall Ğuḥfīya als eine 

kleine, erstmalig mit einer Mauer und einer `Terrasse´ befestigte Siedlung. 

                                                 
1052 Vgl. Steen (1998), 12-14; (2004), 37; Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198; (2000), 21; Veldhuijzen/Rehren (2009), 193-195 und s. auch Ben-
der (1968), 150; Gordon Jr./Knauf/Hauptmann et al. (1986), 232; Fritz (1991c), 503; EKD (1999), 231; Lipinski (2000), 536; (2006), 281f. u. 

Bültmann (2003a), 279. Im südwestlichen Randbereich des Adschlunhochgebirges gelegenen Muġērat al-Warda selbst wurden bislang keine 

Spuren aus der EZ gefunden. Die ältesten Spuren (Weinpresse und Keramik) stammen aus der frührömischen Zeit, vgl. Jadis 2118008. Der 
früheste Nachweis für eine vor Ort praktizierte Eisenschmelze stammt aus der ayyubidisch-mamlukischen Zeit, vgl. Coughenour (1989b), 386-

390. 
1053 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 191. 
1054 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 193.195.199. 
1055 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198 und s. auch Steen (2004), 195. 
1056 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 195 inkl. Fig. 7. 
1057 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195f. u. Steen (2004), 196. 
1058 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 193. 
1059 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 195. 
1060 Vgl. Veldhuijzen/Steen (1999), 195.198 und s. auch Steen (2004), 195. 
1061 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 199. 
1062 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 191.199. Gemäß John Strange könnte eine noch ältere (bereits aus der SB 2-Zeit stammende) Eisenverarbei-
tungsanlage auf dem Tall al-Fuḫḫār gefunden worden sein, vgl. Strange (1997), 402. Allerdings liegen hierzu keine neueren Untersuchungser-

gebnisse bzw. Veröffentlichungen vor. 
1063 Vgl. Veldhuijzen/Rehren (2009), 192. 
1064 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26; (2011), 47-49 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2007b), 68; (2007c), 159; (2010a), 14. 
1065 Vgl. P.W. Lapp (1968), 103f.; (1975), 118; N.L. Lapp (1989), 406; (1993), 1292 und s. auch Geraty/Willis (1986), 65; Herr/Najjar (2001), 

332 u. Lamprichs (2007), 281 Fußnote 17. 
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EZ 1(-2a)-Horizont IV,1 Schicht 4 (ca. 1200-925 v.Chr.): Der Tall Ğuḥfīya (erstmalig) als ein kleines, befestigtes 

Gehöft.  

In beiden Horizonten wurden einzelne Schlackereste entdeckt.
1066

 

 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005) 

EZ 1b-2b 

EZ 1b-2b-Phase IIA-B (spätes 12.-9. Jh. v.Chr.): In diesen Phasen wurden nicht nur diverse Metallgegenstände (z.B. 

eiserne Pfeilspitzen), sondern auch Schlackereste entdeckt.
1067

 

 

 

al-Fidēn (2634.1948) 
EZ 2b: Angeblich ein Schmelzofen und Schlackereste entdeckt.

1068
 

 

 

Schwerpunkt: Textilhandwerk 

 

Textilhandwerk zu Deckung des häuslichen/privaten Bedarfs (Beispiele): 
 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 

EZ 1: In einem Wohnhaus wurde ein Spinnwirtel aus Stein (RN 52086) gefunden.
1069

 

EZ 2b: In einem Raum des eisenzeitlichen Verwaltungs-/Palastgebäudes der EZ 2b wurden ausgesprochen viele 

Webegewichte gefunden.
1070 

 

EZ 2c: In den EZ 2c-Schichten wurde diverse Webegewichte entdeckt.
1071

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 
EZ 2b-c: In den Bereichen der Wachtürme und Wohnhäuser wurden diverse Webegewichte (aus Ton) und Spinn-

wirtel nachgewiesen.
1072

 

 

 

Tall al-Maqbara (2057.2007) 

EZ 1: In den EZ 1 Strukturen (Phasen 2-8) des Tall al-Maqbara wurden mindestens sechs Spinnwirtel aus Keramik 

entdeckt.
1073

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 
SBZ 2-Phase XIII (Mitte/Ende des 13. Jh.s v.Chr.): Im Zusammenhang mit der rein `kanaanäischen´ Wohnsiedlung 

wurden z.T. Webearbeiten nachgewiesen.
1074

 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr): Tall as-Sa‛īdīya als ein saisonal (im Sommer) genutz-

ter Dreschplatz und als eine Vorratsstätte von Viehfutter. In dieser Phase wurden acht Webegewichte entdeckt,
1075

 

die nach Ansicht der Ausgräber von den Saisonarbeitern stammen.
1076

 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.)
1077

: In der – zu dieser Zeit auf dem Tall bestehenden – Residenz wurden 

diverse Materialien zum Spinnen, Weben und Nähen nachgewiesen.
1078

 

 

 

 

 

                                                 
1066 Vgl. Lamprichs (2007), 43 (Fundnummer 8130); 53 (Fundnummer 6234.1). 
1067 Vgl. Hindawi (2008), 102. 
1068 Vgl. Humbert (1989c), 221-224 und s. auch Zwickel (1990), 286 u. Jadis 2619001. 
1069 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93. 
1070 Vgl. Bourke (2008). 
1071 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982a), 62. 
1072 Vgl. P.M. Fischer (1995), 515; (1998a), 221; (2000), 460; (2009), 25; P.M. Fischer/Walmsley (1995), 95-97 inkl. 96 Fig. 3; P.M. 

Fischer/Ingemarsdotter (1997), 130-132 und s. auch Herr/Najjar (2001), 332.334. 
1073 Vgl. Palumbo/Mabry/Abileh et al. (1993), 307-311. 
1074 Vgl. Tubb (2005), 76. 
1075 Vgl. Pritchard (1985), 36. 
1076 Vgl. Pritchard (1985), 40. 
1077 Vgl. Pritchard (1985), 60-68, 86-87; Tubb/Dorrell (1994), 52-59; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 22, 25 inkl. Fig 12 u. Tubb (2005), 117-122. 
1078 Vgl. Bienkowski (2001b), 355. 
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Tall al-Mazār (2074.1810) 
EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.)

1079
: Tall al-Mazār als ein administratives Zentrum? In Raum Nr. 503 wurden u.a. 

diverse Webegewichte gefunden. 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. v.Chr.): Tall al-Mazār als ein ammonitisches `Palastfort´, das im letzten Abschnitt der 

Phase einen Funktionswechsel erfuhr und lediglich als ein Wohngebäude fungierte. Dabei scheinen auch einige 

Räumen zum Weben genutzt worden zu sein.
1080

 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 
EZ 2 (b-c)-Phase 5 (Mitte des 8.-6. Jh. v.Chr.?): Nach der Aufgabe des Eisen-Produktionszentrums folgt die EZ 2-

Phase 5, in der die Ortslage offensichtlich für andere, weniger aufwändige Zwecke (z.B. auch zur Textilherstellung) 

genutzt wurde.
1081

 

 

 

Tall Zirā‛a (2119.2252): 

EZ 2b (jüngere Bauphase). In einem wahrscheinlich als Werkstatt genutzten Haus wurde u.a. ein Spinnwirtel aus 

schwarzem Speckstein entdeckt.
1082

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 
SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Horizont III Schicht 5 – obere Lagen (bis ca. 1200 v.Chr.): Der Tall Ğuḥfīya als eine 

kleine, erstmalig mit einer Mauer und einer `Terrasse´ befestigte Siedlung; ein Webgewicht.
1083

 

EZ 1-2a-Horizont IV,1 Schicht 4 (ca. 1200-925 v.Chr.): Der Tall Ğuḥfīya (erstmalig) als ein kleines, befestigtes 

Gehöft; ein Webgewicht.
1084

 

EZ 2a/EZ 2c-PZ-Horizont IV, 2 Schicht 3 (925-332 v.Chr. bzw. eher spätes 8.-spätes 5. Jh. v.Chr.): Der Tall 

Ğuḥfīya als ein neu organisiertes und hoch spezialisiertes befestigtes Gehöft. Die Spezialisierung der Einwohner auf 

die Bereiche der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln etc. ist daran zu erkennen, dass sich andere 

Tätigkeiten (wie z.B. die Stoff- und Lederherstellung) wahrscheinlich auf den Hausgebrauch beschränkt haben. Dies 

lässt sich daran ablesen, dass die dazu erforderlichen Werkzeuge (wie z.B. Spinnwirtel, Webgewichte und Knochen-

ahlen zur Textilherstellung sowie Bimssteine und kleine Bohrer zur Lederherstellung) nur in geringer Stückzahl 

gefunden wurden.
1085

 

 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005) 

EZ 2b-c 

Phase III (8.-7. Jh. v.Chr.): Diverse Spinnwirtel (Areal II Loci 5 und 6).
1086

 

 

 

Evtl. gewerblich organisiertes Textilhandwerk: 
 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

Offenbar war die Textilproduktion der wichtigste Erwerbszweig des eisenzeitlichen Tall as-Sa‛īdīya im 8. Jh. 

v.Chr.
1087

 

EZ 2b-Phase VIIA (ca. 800-790 v.Chr.): Erste städtische Blütephase. Der Tall as-Sa‛īdīya als Handwerkersiedlung. 

In mehreren Häusern wurden Webgewichte aus Ton entdeckt, aus deren signifikanten Anordnung sich vielleicht 

sogar der Aufbau der jeweiligen Webstühle rekonstruieren lässt.
1088

 

EZ 2b-PhaseVI (ca. 790-750 v.Chr.): Zwischenphase. Der Tall as-Sa‛īdīya als eine kleine Handwerkersiedlung. Es 

wurden wieder auffallend viele Webegewichte (z.B. 11 Stück auf dem Boden des Raums 39/Haus 37-39) und 

Spinnwirtel entdeckt.
1089

 

EZ 2b-c-Phase V (ca. 750-720 v.Chr.)
: 
Zweite städtische Blütephase. Der Tall as-Sa‛īdīya weiterhin als eine Hand-

werkersiedlung. Ähnlich wie in den EZ 2b-Phasen VII A und VI war die Textilherstellung auch in EZ 2b-Phase V 

                                                 
1079 Vgl. Yassine (1988a), 90-92.100-102 (Pl. VII-IX) u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
1080 Vgl. Yasssine (1988a), 85-87; (1989), 382. 
1081 Vgl. Steen (2004), 197. 
1082 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 13; (2007c), 28. 
1083 Vgl. Lamprichs (2007), 43. 
1084 Vgl. Lamprichs (2007), 49. 
1085 Vgl. Lamprichs (2007), 215-218.234f.238f.245f.293f. 
1086 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
1087 Vgl. Tubb (2005), 113 und s. auch Pritchard (1985), 78 u. Tubb (1988a), 23.31. 
1088 Vgl. Pritchard (1985), 10 (Häuser 60-62). 
1089 Vgl. Pritchard (1985), 14.36 inkl. Fig. 52. 
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der wichtigste Gewerbezweig. Dies manifestiert sich darin, dass in dieser Phase über 215 (zumeist in Gruppen bei-

einander liegende) Webegewichte gefunden wurden, und zwar die meisten (90Ḥ) in nur 5 verschiedenen Häusern; in 

Haus 2:13 Stück; in Haus 5:9 Stück; in Haus 6:79 Stück sowie in Haus 15:42 und in Haus 16:51 Stück. Außerdem 

wurden auch in dieser Phase wieder diverse Spinnwirtel entdeckt.
1090

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 
EZ 2b-Phase IX – vorher M- (900-800 v.Chr.): Auch in dieser Phase des Tall Dēr ʿAllā scheint die Textilverarbei-

tung eine ausgesprochen große Rolle gespielt zu haben. In verschiedenen Räumen wurden nicht nur Spinnwirtel, 

Knochenklöppel und Webegewichte,
1091

 sondern auch Textil-/Kleiderreste und Abdrücke von Textilien entdeckt. 

Im Zusammenhang mit den Textilresten bzw. Abdrücken von Textilien, die konkrete Informationen zu den in der 

EZ (2b) gebräuchlichen Webetechniken (Webemustern etc.) ermöglichen,
1092

 war der Nachweis von Fäden aus 

Hanffasern von besonderer Bedeutung. Er ist bislang ohne direkte Parallelen in der Levante.
1093

 Insgesamt scheinen 

in Dēr ʿAllā (im 9. Jh. v.Chr.) vier Arten von Textilfasern benutzt worden zu sein: 

1. Schafswolle für die alltägliche Bekleidung, 

2. Ziegenhaar für Zelte, Mäntel und Umhänge, 

3. Flachs (Linum usitatissimum bzw. auch die durch Leinsamen nachgewiesene wilde Form: Linum Bienne L.)
1094

 

für die feinere Bekleidung sowie 

4. Hanf (Cannabis sativa) für die ganz feine Bekleidung.
1095

 

 

 

Schwerpunkt: Backhandwerk 

 

Evtl. gewerblich organisierte Bäckereien (Beispiele): 
 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 
1. städtische Phase: EZ 2b-Phase VIIA (Anfang des 8. Jh.s v.Chr. bzw. ca. 800-790 v.Chr.)

1096
: Es wurden ausge-

sprochen viele Öfen gefunden – z.T. 2-3 pro Haus – und zahlreiche Arbeitsmahlsteine. 

Schwächere Zwischenphase: EZ 2b-Phase VI (Anfang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr. bzw. 790-750 v.Chr.)
1097

: Auch 

in dieser Phase wurde ausgesprochen viele Öfen (z.T. drei Öfen in einem einzigen Haus) und zahlreiche Mahlgeräte 

nachgewiesen.
1098

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 
EZ 2b-Phase IX

1099
 – vorher M (ca. 900-800 v.Chr.)

1100
: 

Zur Inneneinrichtung (bzw. zu den Installationen) der EZ 2b-Phase IX (vorher M): Mehrere Räume hatten sehr 

dünne Trennwände und Lehmbehältnisse bzw. Lehmbasins (in einer zumeist quadratischen bzw. rechteckigen 

Form), die oft mit Getreide oder Leinsamen gefüllt waren.
1101 

Außerdem fanden sich (zumindest) in einem Raum 

Plattformen aus Lehmziegeln und z.T. auch aus unbehauenen Steinen. Hierbei könnte es sich eventuell um Tische 

gehandelt haben.
1102

 Darüber hinaus wurde im selben Raum eine (wahrscheinlich gemeinschaftlich genutzte) Instal-

                                                 
1090 Vgl. Pritchard (1985), 35 u. Tubb (1997), 455. 
1091 In der EZ 2b-Phase IX waren unterschiedliche Typen von Webegewichten in Gebrauch, die interessanterweise den Typen ähneln, die wäh-
rend der EZ in Nordsyrien benutzt wurden. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Größe, der Form und dem speziellen Gebrauch eines 

gefundenen Webegewichts (z.B. für eine spezielle Textilart) konnte dahingegen nicht nachgewiesen werden, vgl. Boertien (2004), 312.323 und s. 

auch Ibrahim/Kooij (1991), 26. 
1092 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 58-61 u. Boertien (2004), 308-329. 
1093 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583.585; (1986), 138.141; (1997), 102; Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 58-61 (inkl. Fig. 

70,71 u.77).85f.88.98 (Nr. 68). 99 (Nr. 80-84).99-102 (Nr. 79 u. 101-102); Franken (1992a), 128; (1997), 138; Kooij (1993), 341; (2001), 296-
298 und s. auch Boertien (2004), 305-308. 
1094 Das Jordantal war ein ausgesprochen günstiger Raum für den Flachsanbau, vgl. Boertien (2004), 306. 
1095 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 57f. u. Boertien (2004), 306-308. 
1096 Vgl. Pritchard (1985), 79f.; (1993), 1296; Tubb (1988a), 31; (1990b), 24; (1997), 454; (2005), 113 u. Tubb/Dorrell (1991), 69.71 inkl. Fig. 3. 

Stratum VII A ist die am gründlichsten ausgegrabene Phase des Tall as-Sa‛īdīya, vgl. Tubb (1997), 454; (2005), 113. 
1097 Vgl. Pritchard (1985), 11-14 u. Fig. 178; (1993), 1296;Tubb (1986), 212; (1989), 540; (1990b), 24; (1993), 1299; (1997), 455; (2005), 115; 
Ibrahim/Kooij (1991), 28 u. Tubb/Dorrell (1991), 69. 
1098 Vgl. Pritchard (1985), 14.36 inkl. Fig. 52. 
1099 Die Phase IX, die zuerst 1967, 1984 und 1987 im nordöstlichen Teil des Tallgipfels ausgegraben wurde, ist stratigraphisch am Besten erhal-
ten, wohingegen die restlichen EZ-Phasen (VIII-III) durch spätere Störungen stark beeinträchtigt sind, vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 135f.; (1991), 

17; Kooij/Ibrahim (1989), 82; u. Kooij (2001), 295. 
1100 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583.585; (1986), 142; (1991), 27f.; Kooij (1986), 35; (1993), 340f.; (2001), 296f.301; (2007), 133; Kooij/Ibrahim 
(1989), 82 und s. auch Lemaire (1991), 34 u. Boertien (2004), 305. 
1101 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.85f. inkl. Fig. 106 u. Kooij (1993), 341. 
1102 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.85. 
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lation mit einem Mörser gefunden.
1103

 In einigen Räumen wurden gutgemachte, mit Lehmziegeln umlegte Gruben 

entdeckt.
1104 

In diversen Räumen (bzw. Höfen) fanden sich (z.T. mehrere) Brotbacköfen.
1105

 

 

 

Schwerpunkt: Handwerk der Heilmittel-, Kosmetik- und Farbstoffherstellung 

 

1. Zu den rein archäologischen Funden und Befunden: 
 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 
EZ 2a-PZ (Ende): 

Horizont IV, 2 Schicht 3 (925-332 v.Chr. bzw. genauer gesagt (Ende des) 8.-Ende des 5./Anfang des 4. Jh.s v.Chr.): 

Zu den häufigsten Einzelfunden (quantitativ größte Fundgruppe) zählen Stößel, Mörser, Mahl- und Reibesteine 

sowie Schalen aus Basalt (zum entsprechenden Handwerk s.u.!), die wahrscheinlich nicht nur zum Zerkleinern, 

Zerstoßen und Zerstampfen von Nahrungsmitteln, sondern auch zur Heilmittel-, Kosmetik- und Farbstoffherstellung 

genutzt wurden.
1106

 Dabei gibt es diverse Hinweise, die für eine Überschussproduktion und für einen Abtransport 

der erwähnten Güter an andere Orte (Zentren) sprechen.
1107

 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 

EZ 2c-PZ 
EZ 2c-PZ-Phasen VI-IV (ca. 700-400 v.Chr.?): Zu der für diese Phasen/Zeit typischen Keramik gehören kurze, 

karottenförmige Flaschen (für spezielle Flüssigkeiten wie kosmetische oder medizinische Öle).
1108

 

 

 

2. Zu den epigraphischen Befunden: 
 

EZ 2b: 

Die Bileaminschrift-Kombination I (Z. 13) als ein epigraphischer Beleg für das (evtl. in der EZ 2b) im Umfeld Dēr 

ʿAllās praktizierte Handwerk der (Myrrhen-)Salbenherstellung. Diesbzgl. ist auf zwei unterschiedliche Überset-

zungsmöglichkeiten hinzuweisen: 

1. Übersetzungsmöglichkeit von Z. 13: „Eine Orakelpriesterin und eine Myrrhenbereiterin“. 

2. Übersetzungsmöglichkeit: „Eine arme Frau bereit Myrrhensalbe“. 

Dabei ist insofern die zweite Übersetzungsmöglichkeit zu bevorzugen als diese sich besser in den Kontext der auf-

gelisteten `Absurditäten´ einfügt.
1109

 

 

 

Schwerpunkt: Einheimische Keramikherstellung 

 
Vorbemerkungen: 

1. Im Folgenden wird nur die im Bereich des Untersuchungsgebietes erfolgte Keramikherstellung behandelt. Die 

importierte Keramik wird hingegen im Zusammenhang mit den Ausführungen zum Handel thematisiert (s.u.). 

2. Bestimmte eisenzeitliche Leitformen wurden nur östlich des Jordans nachgewiesen. Daraus ergibt sich, dass 

Nordpalästina in der EZ, zumindest was die Keramik betrifft, erstmals in zwei voneinander unterscheidbare Kultur-

bereiche unterteilt war.
 1110

 

3. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass augenblicklich (zumindest was das nordjordanische Plateau betrifft) von 

sehr langen Laufzeiten der eisenzeitlichen Leit-/Gefäßformen ausgegangen wird.
1111

 Ein Beispiel stellen z.B. die 

Gefäßformen der späten EZ 2 dar. Da in (Nord-)Jordanien Gefäßformen, die eindeutig der PZ zuzuordnen sind, 

                                                 
1103 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84 inkl. Fig. 104.86f. 
1104 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 87; Ibrahim/Kooij (1991), 20 u. Kooij (1993), 341. 
1105 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 137; (1991), 18 u. Kooij/Ibrahim (1989), 86. 
1106 Vgl. Lamprichs (2007), 247.292f.  
1107 Vgl. Lamprichs (2007), 247.293. 
1108 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73 u. Kooij/Ibrahim (1989), 89f.104 (Nr. 119-120.149). 
1109 Vgl. Niehr (1998), 210f. u. Hoftijzer (2005), 143f. 
1110 Vgl. Kamlah (2000), 196f. und s. auch Franken (1996), 80. 
1111 Vgl. Kamlah (2000), 15 Fußnote 6.120-128.196 u. Lamprichs (2007), 175f..303. 
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kaum entdeckt wurden (eine Ausnahme stellt z.B. die sog. `Schwarze Ware´ dar), wird heute zumeist zu Recht an-

genommen, dass hier stattdessen die Gefäßformen der späten EZ 2 bis weit in die PZ hinein durchliefen.
1112

 

4. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten (bisher vorliegenden) Ausgrabungsergebnisse: 

 

 

Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064) 
EZ 1: Was die lokal hergestellte Keramik der EZ 1 betrifft, wurden v.a. Reste einer groben, leicht herzustellenden 

Gebrauchs-/Küchenkeramik (ohne Dekorationen und fremde Einflüsse) nachgewiesen.
1113

 

EZ 2: Die spätere EZ-Keramik ist durch eine zunehmende Verfeinerung der Form und Anfertigung geprägt. Die 

Kochtöpfe zeigen eine fortlaufende und beständige Entwicklung der Form und Herstellung, was auf eine ziemlich 

unabhängige Tradition hinweist.
1114

 

Im eisenzeitlichen Verwaltungs-/Palastgebäude wurden nicht nur verschiedenartige Vorratskrüge, sondern auch 

diverse Essenszubereitungs- und Serviergefäße aus der EZ 2 (b) entdeckt.
1115

 Besonderheiten (Beispiele): a) diverse 

1982-1990 entdeckte Pferdeköpfe aus Keramik (EZ 1-2),
1116

 b) zwei 1984 entdeckte Kultständer aus Keramik (ca. 

850 v.Chr.),1117 c) diverse 1996/97 entdeckte Modellräder aus Keramik (EZ 2a)
1118

 sowie d) eine 1999 im Umfeld des 

EZ 2b-Tempels entdeckte `Kuh´-/`Stierbox´ aus Keramik, bei der es sich um einen Modellschrein handeln könnte. 

Die Bezeichnung `Kuh´-/`Stierbox´ hängt mit den fünf (ebenfalls aus Keramik modellierten) Kuh-/Stierköpfen zu-

sammen, die die Seitenflächen des Schreins schmückten.
1119

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 
EZ 1-EZ 2a: Bislang wurde am Tall Abū Ḫaraz nur wenig typisches EZ 1-Material gefunden: z.B. Kochtöpfe mit 

dreieckigen Rand (auch wenn diese nicht ausschließlich für die EZ 1 typisch sind). Nicht vorhanden sind hingegen 

z.B. `Collared-Rim-Jars´. Das insgesamt recht anspruchlose Keramikrepertoire der EZ 1 (v.a. gröbere Waren, kaum 

Dekorationen) zeigt den Niedergang der Wirtschaft gegenüber der SBZ an. Die Leute waren damit beschäftigt, ums 

Überleben zu kämpfen und hatten deshalb keine Zeit für Ästhetik und Luxus.
1120

 

EZ 2b-c: In den Schichten der EZ 2b-c wurde auch eine große Vielfalt von lokal produzierter Keramik gefunden 

(z.B. Vorratskrüge, kleinere Krüge, Schalen, Kochtöpfe etc.).
1121

 

Besonderheiten (Beispiele): a) z.B. der Kopf eines bärtigen, lächelnden jungen Mannes. Der Kopf war rot angemalt 

und stellte wahrscheinlich das dekorative Element eines Gefäßes dar,
1122

 b) diverse anthropomorphe Figurinen in 

Frauengestalt (inkl. einer Tamburinspielerin),
1123

 c) ein Rhyton (in Eselsgestalt, der auf seinem Rücken zwei Gefäße 

trägt)
1124

 sowie d) ein (im weißen Monumentalgebäude gefundenes) Ostrakon.
1125

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 
SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Die große Masse der Fun-

de bestand aus Gebrauchskeramik (inkl. Kochtöpfe, Vorratskrüge etc.).
1126

 

Besonderheiten: Die Umfunktionierung von großen Vorratskrügen (`Pithoi´)
1127

 und kleineren Krügen
1128

 zu Särgen; 

außerdem Keramiktöpfe, mit denen die Gesichter und Genitalien der Verstorbenen bedeckt wurden. 

EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 10. Jh.s v.Chr. bzw. 970-950 v.Chr.): Bruchstück (/Kopf) einer 

Keramikfigurine
1129

 

                                                 
1112 Vgl. Bienkowski (2001b), 349.352; Lamprichs (2007), 186f inkl. Fußnoten 386-387. In den Vorüberlegungen zur Arbeit wurde vorbehaltlich 

die Mitte des 5. Jh.s. v.Chr. als Endpunkt der EZ 2c festgesetzt. Wirklich genaue Datierungen sind dabei allerdings nur insofern möglich, als 

außer auf die Keramikdatierung auch noch ergänzend auf andere Datierungsmethoden zurückgegriffen wird. Dabei kommen z.B. die C14-
Methode, stratigraphische Überlegungen sowie die Methode der Einzelfunddatierung in Betracht, vgl. Lamprichs (2007), 2 (inkl. Fußnote 2).158-

161.175f..296-298.303. 
1113 Vgl. Edwards (1992), 296. 
1114 Vgl. Edwards (1992), 296. 
1115 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353-357; University of Sydney (2008) und s. auch Steen (2004), 69. 
1116 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93 u. Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 191f. inkl. Fig 15.6.7. 
1117

 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 423 (inkl. Abb. 7:2.). 425 (inkl. Tab. 1) und s. auch Bourke (2004), 1. 
1118 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 364f. 
1119 Vgl. Churcher (2008). 
1120 Vgl. P.M. Fischer (1997d), 25f., (1998b), 24; (2000), 460; (2001), 307; (2004), 14. 
1121 S.auch P.M. Fischer (2000), 460f. 
1122 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130.137; (1998b), 24; (1997d), 26; (2000), 460f. 
1123 Vgl. P.M. Fischer/Walmsley (1995), 96 u. P.M. Fischer (1996b), 521; (2000), 460f.; (2001), 308.314 inkl. Fig. 11. 
1124 Vgl. P.M. Fischer (1998c), 587 inkl. Fig. 15; (1998a), 221 inkl. Fig 10; (2000), 460f.; (2001), 308.314 inkl. Fig 9. 
1125 1996 wurde im nordwestlichen Raum des weißen Monumentalgebäudes ein Ostrakon gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um 
einen Brief. Über den Inhalt lässt sich noch nichts Konkretes sagen; in Bezug auf die Datierung kommt per Analogieschluss die Zeit vom 9.-6. Jh. 

v.Chr. in Frage. Genauere Untersuchungen stehen noch aus, vgl. P.M. Fischer (1997e), 508; (1998a), 221f.; P.M. Fischer/Ingemarsdotter (1997), 

136f. inkl. Fig 11.1 u. al-Ghul/Khouri (1998), 155-161. 
1126 Vgl. Tubb (2005), 79. 
1127 Vgl. Tubb (1989), 530; (1990a), 103; (1993), 1299; (2005), 89 und s. auch Bienkowski (1996), 10. 
1128 Vgl. Tubb (1986), 215; (1989), 530; (1990a), 103; (1993), 1299; (2005), 89f. 
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EZ 2b-Phasen VIIA-V (ca. 800-720 v.Chr.): Der Großteil der in diesen Phasen gefundenen Keramik besteht aus 

einer schweren und groben Gebrauchskeramik (inkl. Schalen, Kochtöpfe, Krüge, Kannen und Vorratsgefäße, aber 

auch Öllampen, Pilgerflaschen etc.). Dies entspricht insofern den Erwartungen, als es sich bei den Siedlungen dieser 

Phasen um Handwerkersiedlungen handelte. Feinere Gefäße waren von daher eher die Ausnahme als die Regel.
1130

 

Besonderheiten: Eine kleine Keramikfigurine in Gestalt einer Tamburinspielerin (aus Phase VIIA)
1131

 sowie eine 

weitere anthropomorphe Figurine
1132

 und eine zoomorphe Figurine
1133

 (aus Phase V). 

Keramikvergleiche der Phasen VII-V mit anderen Sites: Große Ähnlichkeiten mit der in Samaria, Tall al-Fāra, Me-

giddo und Hazor entdeckten Keramik. Erklärung der Ausgräber: Geographische Nähe und politischer Hintergrund 

(Sa‛īdīya als israelitische Stadt).
1134

 

EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya als ein nur saisonal (und zwar im 

Sommer) genutzter Dreschplatz und als eine (ebenfalls nur zu dieser Zeit genutzte) Vorratsstätte von Viehfutter. Nur 

relativ wenig Keramik. Nach den Ausgräbern stammen diese Funde von den Saison-Arbeitern.
1135

 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.). Zur typisch persischen Keramik Sa‛īdīyas gehören z.B. die wurstförmigen 

Vorratsgefäße (`Sausage Jars´)
1136

 und beutelförmige Parfümkrüge (`Bag-shaped Perfume Juglets´)
1137

 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Der zum Tall al-Mazār gehörende Hügel A als ein Ge-

höft/Hofraumgebäude mit Kultobjekten (Interpretation Steens et al). Raum (Nr. 101) enthielt viel Keramik, die ins 

10. Jh. v.Chr. zu datieren ist – inkl. diverser Vorratskrüge, Kratere, bemalter Pilger-Flaschen
1138

, Schalen, Be-

cher/Kelche
1139

 sowie eines 0.60 m hohen, viereckigen/zylindrischen und gefensterten Räucherständers
1140

. 

EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.)
1141

: Evtl. fungierte der Tall al-Mazār (Haupthügel) in dieser Zeit als ein administrati-

ves Zentrum: Zu den relevanten Funden gehören Vorratskrüge für Getreide u. ein Bierkrug mit dem Relief der Göt-

tin Astarte.
1142

 

EZ 2c-Phase IV (7. Jh. v.Chr.): Tall al-Mazār als eine aus diversen Gebäuden/Räumen bestehende Residenz: v.a. 

Vorratskrüge und Kochtöpfe.
1143

 

EZ 2c-Phase III (7.-6. Jh. v.Chr.). Tall al-Mazār als ein ammonitisches `Palastfort´, das im letzten Abschnitt der 

Phase einen Funktionswechsel erfuhr und lediglich als ein reines Wohngebäude weitergenutzt wurde. Besonderhei-

ten: Diverse zoomorphe Figurinen (z.B. in Gestalt von Pferden)
1144

; außerdem diverse beschriftete Keramikscherben 

(`Ostraka´)
1145

. 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 
Wichtiger Ansatz von E. van der Steen 2004: Die Keramik wurde (während der SBZ und der EZ) nicht in Dēr 

ʿAllā selber hergestellt.
1146

 Vielmehr gab es unterschiedliche Produktionszentren, die Dēr ʿAllā etc. versorgten. Dies 

heißt gemäß Steen: 

1. Dass technologische und morphologische Änderungen der Keramik kein Beleg für eine neue Bevölkerung Dēr 

ʿAllās sein müssen, sondern eher auf neue Töpfer an den alten Produktionszentren hindeuten. 

2. Dass andersherum Veränderungen der Bevölkerung nicht unbedingt mit einer veränderten Keramiktechnologie 

einhergehen müssen, da es möglich/wahrscheinlich ist, dass auch die neuen Bevölkerungsgruppen von den gleichen 

Produktionszentren wie ihre Vorgänger beliefert worden sein könnten. 

3. Dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die Töpfer (v.a. in Bezug auf das von ihnen produzierte funktionale 

Keramikrepertoire) den speziellen Bedürfnissen ihrer Abnehmer anpassten und dabei solange wie möglich an ihren 

alten Herstellungstechniken und Stilen (Keramiktechnologie/Keramikmorphologie) festhielten.
1147

 

                                                                                                                                                             
1129 Vgl. Tubb (1989), 533 inkl. Abb. 11a. 
1130 Vgl. Pritchard (1985), 10.43.100-117 inkl. Fig. 1-14 u. Tubb (1990a), 98; (1993), 1297. 
1131 Vgl. Tubb (2005), 64 inkl. Taf. 7 (Stratum VII = 9.-8. Jh. v.Chr.) 
1132 Vgl. Pritchard (1985), 109 inkl. Fig. 10 (Nr. 31). 
1133 Vgl. Pritchard (1985), 109 inkl. Fig. 10 (Nr. 30). 
1134 Vgl. Pritchard (1985), 50 inkl. Tab. 4 u. 5.56.79 und s. auch Tubb (1990a), 98; (1990b), 25; (1993), 1297; (1997), 454; (2005), 113. 
1135 Vgl. Pritchard (1985), 40. 
1136 Vgl. Bienkowski (2001b), 352.354 inkl. Fig. 10.3. 
1137 Vgl. Bienkowski (2001b), 352.354 inkl. Fig. 10.5. 
1138 Vgl. Yassine (1988b), 121f. inkl. Fig 2 (Nr. 1-2).124.133 (Pl. 6 A-F). 
1139 Vgl. Yassine (1988b); 123 inkl. Fig 3 (Nr.4-5).125.134 (Pl. 7 E-F). 
1140 Vgl. Yassine (1988b), 124 inkl. Fig. 4 (Nr. 2).125.135 (Pl. 8). 
1141 Vgl. Yassine (1988a), 90-92.100-102 (Pl. VII-IX) u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
1142 Vgl. Yassine (1988a), 91; (1989); 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
1143 Vgl. Yassine (1988a), 90; (1989), 382 u. McCreery/Yassine (1997), 443. 
1144 Vgl. Yassine (1988a), 106 (Pl. XIII 1-4). 
1145 Vgl. Yassine/Teixidor (1988), 139f. 
1146 S. diesbzgl. auch Franken (1969), 38. 
1147 Vgl. Steen (1997), 82f.; (2004), 173 vs. Franken (1961), 369; (1969), 45. 
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SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F bzw. Phasen 12-13 (spätes 13.- ca. 1150 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als Heiligtum, 

das durch zwei aufeinander folgende Erdbeben zerstört und danach aufgegeben wird. 

Zur Keramik der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bzw. 12: Was die Keramik der Phase E betrifft, sind deutliche 

technologisch/morphologische Veränderungen gegenüber SBZ 2-Phase D-Keramik erkennbar – hierzu gehört z.B. 

die `gekragte´ Halsform (`Collared Rim´). Möglicher Hintergrund gemäß E. van der Steen: Zustrom neuer, wahr-

scheinlich vom Amman-Plateau stammender Handwerker (Töpfer), welche die alten (außerhalb Tall Dēr ʿAllās 

gelegenen) sbz. Keramikproduktionsstätten Dēr ʿAllā weiterbenutzten.
1148

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G-H bzw. Phase 13 (ca. 1150 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als Festung; Zerstörung durch 

Feuer. 

Zur Keramik der der SBZ 2-EZ 1-Übergangsphasen G u. H: An der Keramik der SBZ 2-EZ 1-Übergangsphasen G 

u. H sind diverse Funktionsveränderungen erkennbar: Luxuriöse und zeremonielle Gefäße wie Kelche/Becher und 

Schöpfkellen verschwinden völlig; es gibt kaum noch transportable Vorratskrüge – dafür umso mehr fest installierte 

Vorratsbehältnisse (`bins´); außerdem nimmt die Zahl der Haushaltsgefäße (Kochtöpfe, Schalen etc.) zu. Möglicher 

Hintergrund gemäß E. van der Steen: Mit dem Funktionswechsel der Siedlung vom `Heiligtum´ zur `Festung´ bzw. 

zur befestigten Wohnsiedlung, benötigten die Bewohner Dēr ʿAllā andere Keramikprodukte. Im Gegensatz zu den 

Funktionen konnten, was die Technologie und die Morphologie der Keramik der Phasen G und H-Keramik betrifft, 

keine grundlegenden Neuerungen nachgewiesen werden. Möglicher Hintergrund gemäß Steen: All dies spricht nicht 

nur für den Fortbestand der alten Keramikproduktionszentren, sondern auch für das Fortwirken der ursprünglich 

vom Amman-Plateau stammenden Phase E u. F-Töpfer.
1149

 

EZ 1 

EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als ein saisonales Lager von neuen, zunächst noch hand-

werklich, danach ausschließlich agro-pastoral ausgerichteten Bevölkerungsgruppen und evtl. auch wieder als ein 

Heiligtum. 

EZ 1a-Besiedlung (Phasen A-D): Die EZ 1a-Phsen A-D Keramik unterschied sich von der Keramik der früheren 

Perioden v.a. bezüglich der funktionalen Gruppen, wohingegen die Technologie und die Morphologie/Formen (s.u.) 

der einheimischen Keramik von der SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase E bis in die EZ 1 weitestgehend 

gleich blieben. 

1. Tendenzen bzgl. der funktionalen Gruppen
1150

: Obwohl die meisten funktionalen Gruppen der SBZ 2 bzw. der 

SBZ 2/EZ 1 auch noch in der EZ 1a nachgewiesen wurden, wurden auch einige grundlegende Veränderungen fest-

gestellt: 

a) Geringer wurde z.B. die Zahl der kleinen Schalen, der kleinen Krüge und der Kratere, d.h. das Ess- und Trinkge-

schirr. Größer wurde dahingegen die Zahl der Kochtöpfe, der offenen Schalen und der tiefen Schalen.
1151

 Möglicher 

Hintergrund gemäß Steen: Die neue nicht sesshafte Bevölkerung besaß eine andere Ess- und Trinkkultur als die 

sesshaften Menschen, die den Tall vorher besiedelten.
1152

 

Eigene ergänzende Interpretation: Der Individualismus und die `gehobene städtische Ess- und Trinkkultur´ ver-

schwanden. Die neuen, nicht sesshaften Siedler scheinen (auch aus pragmatischen Gründen) gemeinsam aus den 

gleichen Töpfen gegessen bzw. aus den gleichen Krügen getrunken zu haben. Auf diese Weise konnten sie ihr mit-

zuschleppendes Transportgut reduzieren. 

b) Eine besonders große Zunahme ist bezüglich der Vorratskrüge (als wichtigste Neuerung) zu verzeichnen, was 

damit verbunden ist, dass diese Gefäße (gegenüber einem Anteil von 9,1Ḥ in der SBZ 2-/SBZ 2/EZ 1-Phase E u. F 

und einem Anteil von 5Ḥ in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u H) in der EZ 1a-Phase B mit einem Anteil 

31,7Ḥ sogar die bedeutendste funktionale Keramikgruppe darstellen. Möglicher Hintergrund gemäß Steen: Die neue 

Bevölkerung der EZ 1a-Phasen A-B scheint eine andere Praxis der Vorratshaltung bevorzugt zu haben – anstelle 

von Vorrats-Kästen (`bins´) Vorrats-Krüge.
1153

 

Eigene ergänzende Interpretation: Im Gegensatz zu den fest installierten Vorratskästen korrespondierten transpor-

table Vorratskrüge besser mit der wahrscheinlich nicht sesshaften Lebensweise der neuen früheisenzeitlichen Be-

wohner Dēr ʿAllās. Selbst große Vorratskrüge (`Pithoi´) konnten notfalls abtransportiert werden und an anderen 

Stellen weiterbenutzt werden. 

c) (Fast) völlig in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G-H und in der EZ 1a-Phase B fehlen die in der SBZ 1 bis zur 

SBZ 2/EZ 1-Übergangs-Phase E stark vertretenen zeremoniellen Gefäße. Möglicher Hintergrund gemäß Steen: 

Funktionswechsel der Ortschaft vom Tempel/Heiligtum (in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F) zur Festung (in 

den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H) bzw. zum handwerklich ausgerichteten Zeltlager (in der EZ 1a-Phase 

B).
1154

 Darauf, dass Dēr ʿAllā in den anderen Phasen der EZ 1a allerdings durchaus auch wieder als Heiligtum ge-

                                                 
1148 Vgl. Steen (1997), 91. 
1149 Vgl. Steen (1997), 82.89; (2004), 173. 
1150 Vgl. Steen (1997), 83-85 inkl. Tab. 2; (2004), 174-177 inkl. Tab. 7. 
1151 Dieser neue Trend scheint bereits in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G u. H begonnen zu haben. 
1152 Vgl. Steen (1997), 84.89; (2004), 175-177.186. 
1153 Vgl. Steen (1997), 84.89; (2004), 175-177.185f. 
1154 Vgl. Steen (1997), 84; (2004), 175f.186. 
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nutzt worden sein könnte, weisen zum einen die ausgesprochen große Zahl von Weihrauchbrennern
1155

 und zum 

anderen das Vorhandensein von zwei großen Mauern in Square M
1156

 hin. 

Eigene ergänzende Interpretation: Der in der gesamten Zeit zwischen der SBZ 1-SBZ 2/EZ 1 `heilige Ort´ konnte 

nicht derart abrupt säkularisiert werden. 

2. Tendenzen bzgl. der Technologie und der Morphologie/Formen: Diesbzgl. sind lediglich zwei grundsätzliche 

Änderungen erwähnenswert: 

1. Die `gekragte´ Halsform (`Collared Rim´) setzt sich z.B. bei Kochtöpfen, tiefen Schalen, Vorratskrügen und 

`Pithoi´ durch. Diese Form gab es jedoch z.T. auch schon in den SBZ 2/EZ 1-Übergangs-Phasen E u. F (s.o.). 

2. Anstelle von bikonischen Gefäßen (`Biconical Jars and Bowls´) setzten sich rundere Formen durch. 

Beide Veränderungen hatten einen positiven Effekt auf die Haltbarkeit der Gefäße und setzten sich somit (trotz 

erschwerter Herstellungsbedingungen) durch. Außerdem trat ein neuer Krug auf, und zwar ein großer (Vorrats-) 

Krug mit bichromer horizontaler Dekoration (Streifen) auf seinem Hals. Möglicher Hintergrund gemäß Steen: Fort-

wirken der bereits in der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E u. F vom Amman-Plateau gekommenen neuen Töpfer. 

Während man in Bezug auf die SBZ (mit Franken) von mindestens zwei verschiedenen Produktionszentren ausge-

hen kann, sind diesbzgl. für die EZ 1 keine genauen Angaben möglich.
1157

 

Eigene ergänzende Interpretation: Das Kriterium der besseren Haltbarkeit war gerade auch für eine nicht sesshafte 

Bevölkerung wichtig. Auf diese Weise waren die Gefäße besser zu transportieren. 

EZ 1b-Phasen E-L: Die Keramik von Phase E ähnelte derjenigen der vorangehenden Phasen, entwickelte sich aber 

unabhängig von ihr. Dabei scheint sie von genuin ostjordanischen Traditionen geprägt gewesen zu sein. Franken 

datiert diese Keramik ins 11. und 10. Jh. v.Chr.
1158

 

EZ-Phase X: Hierzu gehört eine Gruppe von 14 großen Vorrats-Gefäßen mit Lehm-Stopfen (in 12 dieser Gefäße 

wurden bislang nicht identifizierte, verdunstete Flüssigkeiten entdeckt). Zwei lokal hergestellte Gefäße, ein Krug 

mit falschem Ausguss sowie eine bauchige/kugelige Pilgerflasche, waren mit zypro-phönizischen Motiven deko-

riert. Diese Keramik ist der Keramik ähnlich, die Jane Cahill und David Tarler beim großen Tall al-Ḥamma 23 km 

nördlich von Dēr ʿAllā (im Westjordanland, Höhe Bet-Schean-Ebene) gefunden und ins 10. Jh. v.Chr. datiert ha-

ben.
1159

 

EZ 2b-Phase IX (vorher M):
 
In den meisten Räumen wurden große Mengen unterschiedlicher Keramik (Kochtöp-

fe, Kratere, Schalen, Platten, Vorratskrüge, Krüge, Kannen und Becher) gefunden – oft mit karbonatisierten Pflan-

zenresten gefüllt. Darunter befand sich die allgemein in Palästina übliche Keramik (lokale Herstellung)
1160

, außer-

dem wurden z.B. auch spezifisch ostjordanische Elemente entdeckt; zu Letzteren gehörten z.B. auch die Elemente 

der Madaba Grab-Gruppe.
1161

 Besonderheiten: Ein Krug wies eine (nach dem Brennen der Keramik) eingeritzte 

(aramäische) Inschrift auf.
1162

 Außerdem wurden u.a. ein mit den ersten Buchstaben des Alphabets beschriebenes 

Randstück einer Schale,
1163

 ein Henkel mit einem Stempelsiegelabdruck (Motiv: Steinbock und eine uneindeutige 

Figur zur Linken)
1164

 sowie ein Krugstopfen (mit dem Motiv einer Sphinx bzw. eines Löwen)
1165

 gefunden. 

EZ 2b-Phase VIII: Eine Keramikfigurine (Pferdekopf) als besonderer Einzelfund.
1166

 

EZ 2c-Phase VII: Sehr viel sog. neo-assyrische Keramik (inkl. Krüge, Schalen und Kochtöpfe). 

EZ 2c Phase VI: Ziemlich große Varietät der Keramik (ähnlich wie Phase VII), obwohl weniger scharf abgrenzbar 

und mit den kosmopolitischen Elementen der neu-assyrischen Situation sowie auch mit (schwarz-weiß gestreiften) 

ammonitischen 7./6. Jh. v.Chr.-Materialien
1167

 – einschließlich Schrift (Ostraka)
1168

. Kennzeichnend für die Epoche 

sind zudem kurze, karottenförmige Flaschen (wahrscheinlich für spezielle Flüssigkeiten wie kosmetische oder me-

dizinische Öle)
1169

. Besonderheiten: Diverse Figurinen (in Frauengestalt) wahrscheinlich mit magisch-religiösem 

Hintergrund.
1170

 Ähnliches könnte auch für eine (einen Hirschkopf darstellende) Figurine mit einem fehlenden Ge-

weih und Bemalung vorauszusetzen sein.
1171

 

                                                 
1155 Vgl. Steen (2004), 62f. 
1156 Vgl. Steen (1997), 82; (2004), 63.171f. 
1157 Vgl. Steen (1997), 85-90; (2004), 171.179-184.186f.189 (inkl. Fig. 7-7:3).193 (inkl. Fig. 7-12) und s. auch Kooij/Ibrahim (1989), 92f. 
1158 Vgl. Franken (1969), 21; Kooij/Ibrahim (1989), 81 u. Steen (2004), 63. 
1159 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82.92f. (Nr. 16). 
1160 Eine Auflistung einzelner Parallelen findet sich z.B. bei Ibrahim/Kooij (1991), 24.26f. 
1161 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.24-27; (1997), 102 inkl. Fig. 7; Kooij/Ibrahim (1989), 83-86.88.94-103 u. Kooij (1993), 341; 
(2001), 301. 
1162 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 94 (Nr. 32) u. Ibrahim/Kooij (1991), 26. 
1163 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 97 (Nr. 63). 
1164 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 97f (Nr. 64). 
1165 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 98 (Nr. 66). 
1166 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583f. inkl. Fig. 3. 
1167 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 89.103 (Nr. 117) u. Ibrahim/Kooij (1991), 27. 
1168 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; Kooij/Ibrahim (1989), 89; Kooij (1993), 341; (2001), 301; Lemaire (1997), 140 und s. auch Bienkowski 

(2001b), 360. 
1169 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73 u. Kooij/Ibrahim (1989), 89.104 (Nr. 119-120). 
1170 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 89.104f. (Nr. 124-129). 
1171 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 105 (Nr. 130) u. Franken (1999), 194. 
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EZ 2c-Phasen V-IV: Fortführung der ammonitischen Materialen (schwarz und weiße Streifen sowie andere Deko-

rationen). Fortführung der karottenförmigen Flaschen (s.o).
1172

 Ein Ostrakon mit aramäischer Schrift bezeugt den 

Einfluss der persischen Zentralverwaltung
1173

. Diverse Figurinen (-Fragmente) inkl. eines Rindes,
1174

 des Kopfes 

eines Mannes,
1175

 einer schwangeren Frau
1176

 etc. aus Phase V (wahrscheinlich mit einem teilweise kultischen Hin-

tergrund). 

PZ-Phase III: Ungewöhnliche Figurine: Keramikkopf eines Mannes inkl. eines `Piercings´ am Hinterkopf zur Be-

festigung von separaten Haaren oder eines Hutes.
1177

 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 
SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c: Hierzu gehören v.a. Kochtöpfe, die mit denen der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen 

E u. F des Tall Dēr ʿAllā verglichen werden können. Sonstige Tendenzen: Während am Hals `gekragte´ Ränder 

gebräuchlicher wurden, nahm der Anteil dekorierter Ware ab.
1178

 

EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): Das Keramikrepertoire ähnelt den EZ 1a-Phasen A-D des Tall Dēr 

ʿAllā – hierzu gehören v.a. Kochtöpfe mit dem typischen EZ 1-Rand (dreieckig oder mit einer Kante unter dem 

Rand) und nur noch ausgesprochen wenige Dekorationen.
1179

 

EZ 2 (b-c)-Phase 5 (Mitte des 8.-6. Jh. v.Chr.?): In dieser Phase wurde eine sehr hohe Zahl von Scherben gefun-

den.
1180

 

 

 

Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) 
SBZ 2/EZ 1-EZ 1b: Kennzeichnend sind `halsgekragte´ Kochtöpfe und Vorratsgefäße, wobei Letztere in der EZ 1b 

auch für den Ofenbau benutzt wurden.
1181

 Eine Besonderheit ist eine wahrscheinlich lokal hergestellte Pilgerflasche 

mit einem stark schematisierten Vogelmotiv.
1182

 

EZ 2a/b: Nur drei für die EZ 2a/b typische Scherben (`Red polished´).
1183

 

EZ 2c/PZ: Die Kochtöpfe wurden in der persischen Zeit zumeist lokal hergestellt.
1184

 

 

 

Tall Zirā‛a (2119.2252) 

Bezüglich der auf dem Tall gefundenen Keramik wurden umfangreiche archaeometrische Untersuchungen vorge-

nommen, bei denen es u.a. auch darum ging, die Herkunft der Keramik zu klären.
1185

 

SBZ (2): Phase des Wohlstandes: Für diese Zeit ist eine sehr vielfältige Keramik (viele unterschiedliche Waren-

gruppen inkl. Feinwaren) bezeugt. Ein hoher Anteil der sbz. Keramik stammte allerdings nicht vom Tall(-Umfeld) 

selbst (lokale Keramik), sondern ist vielmehr als regionale, überregionale oder auch als Importkeramik einzustu-

fen.
1186

 

EZ 1: Phase, in welcher der Wohlstand deutlich abnahm und der Tall seinen Status als bedeutende Stadt verlor: 

Keine vielfältige Keramik mehr (nur noch verhältnismäßig wenige Warengruppen); die gewöhnliche Gebrauchske-

ramik dominierte. Allerdings scheint die Besiedlung des Talls nicht so bescheiden gewesen zu sein wie ursprünglich 

angenommen, zumal nicht nur lokale, sondern auch regionale und überregionale Keramik gefunden wurde (und 

zwar in einer ähnlichen Verteilung wie auch in der EZ 2).
 1187

 

EZ 2: Phase, in welcher die Besiedlung wieder einen (eher) städtischen Charakter bekam: Erstmalig wurden wieder 

Feinwaren entdeckt, wobei auch die Gesamtzahl der nachgewiesenen Warengruppen deutlich zunahm. Speziell an 

den Kochtöpfen lässt sich erkennen, dass es in der EZ 2 auch technologische Veränderungen (Neuerungen) gab.
 1188

  

EZ 2a (ca. 1000-900 v.Chr.)
1189

: Frühe EZ 2-Bauphase: Besonderheit (Beispiel): Eine evtl. Astarte/Aschera darstel-

lende Terrakotta-Figurine, deren Gesicht – von vorne betrachtet – wie das einer Frau im sog. `Hathor-Haarstil´ und 

                                                 
1172 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 107 (Nr. 149) und s. auch Van der Bienkowski (2001b), 352.355 inkl. Fig. 10.6. Dabei ist darauf hinzuweisen, 
dass die Flaschen der PZ länger und schmaler waren als die aus der EZ 2 (7./6. Jh. v.Chr.). 
1173 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 151) und s. auch Bienkowski (2001b), 360. 
1174 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581f. inkl. Fig. 2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.108 (Nr. 157). 
1175 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 156). 
1176 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 152). 
1177 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579f. inkl. Fig. 1.1. 
1178 Vgl. Steen (2004), 201.208 inkl. Fig. 8-8. 
1179 Vgl. Steen (2004), 200f.210 inkl. Fig. 8-10. 
1180 Vgl. Steen (2004), 196. 
1181 Vgl. Ottosson (1993), 98; Strange (1997), 402; (2009), 613f. und s. auch Sauer/Herr (1997), 233. Genauere Unterscheidungskriterien der 

entsprechenden Tall al-Fuḫḫār-Keramik finden sich bei McGovern (1997), 422. 
1182 Vgl. McGovern (1997), 422f. 
1183 Vgl. Ottosson (1993), 97.100.102. 
1184 Vgl. McGovern (1997), 423. 
1185 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253f. 
1186 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253. 
1187 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253. 
1188 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253. 
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– von der Seite betrachtet – wie das einer Löwin aussieht. Insgesamt betrachtet scheint die Figurine damit eine Ver-

schmelzung der Göttin Astarte/Aschera mit der ägyptischen Göttin Hathor/Sekhmet zu bezeugen. Die Statuette muss 

daher eine mächtige Taschengottheit gewesen sein. Die engsten Parallelen stammen aus Tall Massād al-Gisl und 

Bet-Schean.
1190

 

EZ 2b (ca. 900-700 v.Chr?): Späte Bauphase: Besonderheiten (Beispiele): Zwei sog. `Industrie-Gefäße´, welche 

einigen in Dēr ʿAllā
1191

 gefundenen Gefäßen ähneln. 

 

 

Tall Irbid (2298.2184) 
SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2: Z.B. zahlreiche Vorratsgefäße und Kannen

1192
 sowie ein Räucherständer, ein als 

Lampe genutzter `Becher mit Untersatz´, eine gewöhnliche Lampe und zwei Becher/Pokale
1193

 (alles ca. 1200 

v.Chr. zu datieren). 

EZ 2b/c: Lediglich unstratifizierte Keramikfunde.
1194

 

 

 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 
EZ 1: Einige Scherben aus dem 11. Jh. v.Chr.

1195
 Diese Funde werden jedoch in den neueren Publikationen nicht 

mehr erwähnt.
1196

 

EZ 2a(b)-Phase VIII (Mitte des 10.-Anfang des 9. Jh.s v.Chr.): Hierzu gehören Kratere und Schalen aus dem 10. 

Jh. v.Chr.
1197

 

EZ 2b-Phase VII (Anfang bis Mitte des 9. Jh.s v.Chr.): An der gefundenen Keramik
1198

 soll ein aramäischer Ein-

fluss zu erkennen gewesen sein. Gemäß Sauer war unter der unpublizierten Keramik tatsächlich rot geschlickte und 

polierte (`red slipped and burnished´) Keramik.
1199

 

EZ 2b-Phase VI: Um ca. 800 v.Chr. wurde die Siedlung durch einen schweren Brand zerstört (dicke Brandschicht). 

Die Datierung erfolgte mit Hilfe der Keramikbestimmung.
1200

 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

Allgemeines: Die meisten der am/beim Tall Ğuḥfīya gefundenen Scherben (dies gilt für sämtliche Siedlungsphasen) 

stammen von Kochtöpfen, Krügen, Flaschen, Schalen und Vorratsgefäßen.
1201

 

SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 

Horizont III Schicht 5 – obere Lagen (bis ca. 1200 v.Chr.)
1202

: Eine genaue Keramikdatierung ist aufgrund der all-

gemeinen Forschungslage zur Keramik in Nordjordanien und lokaler Probleme am Tall Ğuḥfīya schwierig. 

Für die SBZ sprechen wenige Scherben der Ware 21
1203

 sowie vereinzelte Scherben des Typus `Chocolate on whi-

te´. 

Für die EZ 1 sprechen bestimmte (in zwei Fundgruppen zusammengefasste) Schalen, mehrere eisenzeitliche Koch-

töpfe sowie weitere mit der EZ 1 in Verbindung zu bringende Gefäßformen. Auf diese Weise wird eine Datierung in 

die späte SBZ 2 bzw. in den Übergangsbereich SBZ 2/EZ 1 möglich. 

EZ 1-EZ 2a  
Horizont IV, 1 Schicht 4 (ca. 1200-925 v.Chr.)

1204
: Ein Grossteil der in Schicht 4 gefundenen Keramik ist der EZ 1 

zuzuordnen – nur wenige Einzelstücke stehen noch in der Tradition der Schicht 5 (SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1). Das 

Fehlen (von Texten und) einer stratifizierten regionalen Keramikchronologie macht es nahezu unmöglich, dass Ende 

der EZ 1(2a)-Besiedlung bzw. den Anfang der anschließenden EZ 2(a) annähernd exakt zu bestimmen.
1205

 

 

                                                                                                                                                             
1189 Die Datierung der früheren Bauphase liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% zwischen 1120 und 900 v.Chr., vgl. z.B. Häser/Vieweger 

(2007a), 528. 
1190 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28 inkl. Abb. 7 u. Vieweger/Häser (2006), 65 inkl. Abb. 3; (2007a), 14f. inkl. Abb. 10; (2007b), 68 inkl. Abb. 
10; (2007c), 163. 
1191 Vgl. Franken (1969), 107.210 inkl. Fig. 62:29 u. Tabl. XV (Fig. 62:29). 
1192 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.321 (Pl. XXIII.1) u. Lenzen/Knauf (1988), 242. 
1193 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.320 (Pl. XXII.2); Lenzen (1986), 165f. inkl. Fig. 27; (1988), 32; Lenzen/Knauf (1988), 242 

und s. auch Herr/Najjar (2001), 324. 
1194 Vgl. Lenzen (1988), 29; Lenzen/McQuitty (1989b), 299 und s. auch Zwickel (1990), 311; Kamlah (2000), 139 Fußnote 28 u. Lamprichs 
(2007), 279.283. 
1195 Vgl. P.W. Lapp (1963), 406.408.410. 
1196 Vgl. N.L. Lapp (1989), 495 und s. auch Zwickel (1990), 315. 
1197 Vgl. P.W. Lapp (1968), 100; (1975), 115 u. N.L. Lapp (1989), 496; (1993), 1292; (1997), 445. 
1198 Vgl. P.W. Lapp (1963), 410; (1968), 101f.104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 496f.; (1993), 1292; (1997), 445. 
1199 Vgl. Sauer (1986), 14 und s. auch Herr/Najjar (2001), 331. 
1200 Vgl. P.W. Lapp (1968), 104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 497; (1993), 1293; (1997), 445. 
1201 Vgl. Lamprichs (2003), 71. 
1202 Vgl. Lamprichs (2007), 28.44f.158-161.280. 
1203 Eine genaue Beschreibung dieser Ware findet sich bei Lamprichs (2007), 121. 
1204 Vgl. Lamprichs (2007), 167. 
1205 Vgl. Lamprichs (2007), 303. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Taschengott
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EZ 2a-hell. Zeit 

Horizont IV, 2 Schicht 3 (925-332 v.Chr.): Die meisten in Ğuḥfīya gefundenen und ausgewerteten Scherben stam-

men aus der EZ 2-3 (925-332 v.Chr.).
1206

 Da kaum Material gefundenen wurde, das eindeutig in die PZ zu datieren 

ist, wird i.A. davon ausgegangen, dass die Gefäßformen der (späten) EZ 2 bis weit in die PZ hinein durchliefen. Von 

daher ist eine klare – allein auf der Grundlage der Keramikbestimmung vorgenommene – Abgrenzung zwischen der 

EZ 2c und der PZ (augenblicklich) nicht möglich.
1207

 

 

 

Tall al-Ḥiṣn (2330.2102) 

Nachgewiesen wurde: 

SBZ 2/EZ 1-Keramik
1208

; 

EZ 1-Keramik,
1209

 

EZ 2a-Keramik 
1210

 und 

EZ 2b-Keramik
1211

 (hiervon allerdings nur wenig Material). 

 

 

Ḫirbat al-Hēdamūs (2202.1967) 
Zur Keramik der EZ 2a-b-Besiedlung: Diverse im Vorratsraum gefundene Vorratskrüge – außerdem sog. `Küchen-

ware´, wie z.B. Kochtöpfe, Kratere, Schalen etc.
1212

 

 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005)
1213

  

SBZ 2/EZ 1 und EZ 1a  
SBZ 2/EZ 1 und EZ 1a-Phase IB (spätes 13.-12. Jh. v.Chr.): Die entdeckten (durchlaufenden) Keramikwaren lassen 

auf eine fortdauernde Nutzung der Ortslage schließen.
 
Einen längeren (nach der oben erwähnten Zerstörung erfolg-

ten) Siedlungshiatus scheint es nicht gegeben zu haben.
 1214

 

EZ 2a-b 

EZ 2a-b-Phase IIB (10.-9. Jh. v.Chr.): Reste von Kochtöpfen, die nach neuen Fertigungstechniken hergestellt wur-

den und deshalb gut abgrenzbar sind. 
1215

 Die EZ 2a-b-Keramik vom Tall Ya‛mūn (2360.2005) ist die einzige vom 

Plateau stammende EZ 2a/b-Keramik, die bislang veröffentlicht wurde.
1216

 Bisher noch unveröffentlicht ist dahinge-

gen z.B. die entsprechende Keramik vom Tall ar-Rāmīṯ.
1217

 

EZ 2b-c 

Phase III-IV (8.-6. Jh. v.Chr.): Die lokal hergestellte Keramik weist große Ähnlichkeiten mit zeitgleichen, im Jor-

dantal, auf dem Amman-Plateau und in Südjordanien entdeckten Keramikfunden auf.
1218

 

 

 

Mafraq (al-Fidēn) (2640.1947) 

EZ 1/EZ 2a: Herr/Najjar vergleichen die hier (in einem Grab) gefundene Keramik mit Stücken aus Hazor (Sauer 

1986,14), die ins 10. Jh. v.Chr. datiert werden können.
1219

 

 

 

al-Ḫanāṣirī (2488.2003) – kein Ausgrabungsort! 

Viel Material aus der EZ 2b-hell. Zeit (8.-4. Jh. v.Chr.), und zwar v.a. Hohlmündungsgefäße aus grober, körniger 

Ware und kurzhalsige Flaschen.
1220

 

                                                 
1206 Vgl. Lamprichs (2003), 71. 
1207 Vgl. Lamprichs (2007), 186f inkl. Fußnoten 385-387. Wirklich genaue Datierungen sind nur insofern möglich, als außer auf die 

Keramikdatierung ergänzend auf andere Datierungsmethoden zurückgegriffen wird. Dabei kommen z.B. die C14-Methode, stratigraphische 
Überlegungen und die Methode der Einzelfunddatierung in Betracht, vgl. Lamprichs (2007), 2 inkl. Fußnote 2.158-161.175f..296-298.303. 
1208 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.365 (Cut 3: Fig. 16m.n). 
1209 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.365 (Cut 3: Fig. 16b-d.e.h) und s. auch Zwickel (1990), 313. 
1210 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359.362f.365 (Cut 3: Fig. 16f/p).370 (Sounding 18a.c.m).389f. und s. auch Zwickel (1990), 313; Herr/Najjar (2001), 

330f. u. Lamprichs (2007), 2 Fußnote 3. 280 inkl. Fußnote 12. 
1211 Vgl. Leonard Jr. (1987), 359 (Cut 3: Fig 16a und s. auch Zwickel (1990), 313; Herr/Najjar (2001), 332 u. Lamprichs (2007), 2 Fußnote 3. 281 
inkl. Fußnote 17. 
1212 Vgl. Palumbo (1992), 25-32 und s. auch Zwickel (1990), 280 (nur 161 MS); Kamlah (2000), 141f. u. Jadis 2219007. 
1213 Die Keramikanalyse zum Tall Ya‛mūn bildet einen wichtigen Schwerpunkt in der 2008 von Abdel-Naser Hindawi publizierten Dissertation, 
vgl. Hindawi (2008), 116-183. 
1214 Vgl. Hindawi (2008), 229. 
1215 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
1216 Vgl. Hindawi (2008), 100.183.229. 
1217 Vgl. Hindawi (2008), 189. 
1218 Vgl. Hindawi (2008), 223. 
1219 Vgl. Herr/Najjar (2001), 331 und s. auch Lamprichs (2007), 280. 
1220 Vgl. Bartl/Eichmann/al-Khraysheh (1999), 23-25; (2002), 82.99f. (inkl. Tab. 2).113.115 inkl. Fußnote 36; Bartl/Eichmann (2000), 76f.; 

Bartl/al-Khraysheh/Eichmann et al. (2001), 128-132 u. Eichmann (2008). 
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Schwerpunkt: Handwerk der Herstellung von Basaltwerkzeugen 

 

An vielen Ausgrabungsorten des Untersuchungsgebietes wurden Gebrauchsgegenstände und Arbeitsgeräte aus Ba-

salt entdeckt. Dies gilt z.B. auch für die EZ 2b-Phase IX (vorher M) von Dēr ʿAllā.
1221

 Dabei ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass Basalt (und Andasit) in der Dēr ʿAllā-Region fast gar nicht vorkommen. Daraus geht hervor, dass es 

sich bei den hier gefundenen, aus Basalt hergestellten Arbeitssteinen offensichtlich um Handelsgut aus weiter nörd-

lich gelegenen Gebieten handelte, wo sie wahrscheinlich im größeren Rahmen von diversen Steinbearbeitungsbe-

trieben hergestellt wurden. Eine genaue Identifizierung des Herkunftsorts von Basalt ist bis heute äußerst schwierig. 

Zu einem deutlichen Anstieg von importierten Basaltwerkzeugen von ca. 30Ḥ bis auf 60Ḥ aller gefundenen Werk-

zeuge ist es in Dēr ʿAllā um ca. 750 v.Chr. gekommen.
1222

 D.h. es muss zu dieser Zeit (um ca. 750 v.Chr.) auch in 

den evtl. im Norden bzw. Nord-Osten des Untersuchungsgebietes zu verortenden Basaltverarbeitungs-Betrieben zu 

maximalen Produktionsleistungen gekommen sein. Basalt ist ein ideales Material, um Getreide (und andere Materia-

len) zu mahlen. Dies hängt damit zusammen, dass die entsprechenden Arbeitsgeräte/Werkzeuge beim Gebrauch eine 

harte und raue Oberfläche behalten, wobei der geringe Abrieb nicht nur für die Haltbarkeit der Geräte, sondern auch 

für die Qualität der gemahlenen Materialien wichtig war. Aus diversen Bibelstellen wie z.B. Ex 11,5; Ri 9,53; 2 

Sam 11,21, Jes 47,2 und Hi 31,10 lässt sich schließen, dass derartige Arbeitsgeräte/Werkzeuge während der EZ und 

zu späteren Zeiten v.a. von Frauen genutzt wurden, und zwar z.B. auch im Zusammenhang mit der Nahrungszube-

reitung.
1223

 

 

 

Schwerpunkt: Handwerk der Mumifizierung 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Rückkehr der Ägypter: Tall 

as-Sa‛īdīya (inkl. Friedhof) als Sitz des ägyptischen Stadthalters, als Garnisonsort, als Zentrum der Steuererhebung 

und/oder auch als Warenumschlagsplatz. In einigen Fällen wurde schwarzes, harziges Material (Bitumen etc.) auf 

den Knochen der Toten gefunden – hierbei könnte es sich um sporadische Mumifizierungsversuche handeln.
1224

 In 

Ägypten waren Spezialisten für die Mumifizierung verantwortlich. Dass die in Sa‛īdīya (von wahrscheinlich nicht 

speziell dafür ausgebildeten Personengruppen) unternommen Mumifizierungsversuche äußerst bescheiden ausfallen, 

ist m.E. nur allzu verständlich.
1225

 Das benutzte Bitumen stammt wahrscheinlich vom Toten Meer. 

 

 

 

2.1.4 Zu den für die Konstruktion des eisenzeitlichen Handels relevanten Ausgrabungser-

gebnissen 

 

Der nördliche Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 
Ṭabaqat Faḥl/Pella 
Zur Lage

1226
: Ṭabaqat Faḥl/Pella lag an drei wichtigen Handelswegen: 

1. Die Straße der (durch die Jordantransformzone verlaufende) Nord-Süd-/Süd-Nord-Verbindung liegt nur ca. 1.5 

km westlich von Pella. Um die schlammigen Böden der `Ghor´ in den Wintermonaten zu vermeiden, lag die Straße 

im etwas höher gelegenen östlichen Bereich der `Ghor´, d.h. wahrscheinlich genau dort, wo auch die moderne As-

phaltstraße lang führt. 

2. Zu den Ost-West-Verbindungen Pellas: Alle Ost-West-Verbindungen Pellas führten zunächst (über die o.g. Nord-

Süd-/Süd-Nord-Verbindung hinweg) zum Jordan und vom Jordan über Bet-Schean, die Jesreelebene und das 

Karmelgebirge bis zur phönizischen Mittelmeerküste (inkl. via maris). Diesbzgl. ist zu beachten, dass der Jordan in 

der EZ ein großer, reißender Fluss mit starker Uferbewaldung war, der – da die eisenzeitlichen Menschen noch 

keine Brücken bauen konnten – nur an einzelnen flacheren Stellen (Furten) überquert werden konnte. Dabei gab es 

im Umfeld Pellas z.B. lediglich drei Stellen (Furten), die für eine Jordanüberquerung in Frage kamen: 

                                                 
1221 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.23 u. Kooij/Ibrahim (1989), 83f.87.102 (Nr. 104-106). 
1222 Vgl. Petit (1999), 155.157.162. 
1223 Vgl. Ebeling/Rowan (2004), 108. 
1224 Vgl. Tubb (1990a), 106; (1993), 1300; (2005), 83 und s. auch Geraty/Willis (1986), 68. 
1225 Vgl. Negbi (1991), 211.227; (1998), 186 u. Steen (2004), 67. 
1226 Vgl. Koucky (1992), 199-202 u. Hennessy/Smith (1997), 257. 
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a) Die erste nordwestlich von Pella gelegene Furt befand sich unweit von Ḫirbat Šēḫ Muḥammad und damit auch 

unweit des modernen jordanisch-israelischen Übergangs (Sheikh Hussein-Bridge). 

b) Die zweite westlich von Pella gelegene Furt befand sich nördlich des Tall Ġanam, wobei diese Furt im Ostjordan-

land durch drei kleine Talls und im Westjordanland durch den großen Tall aš-Šēḫ Dawūd kontrolliert wurde. 

c) Darüber hinaus gab es auch noch eine ca. 3 km südlich von Pella, unweit des Tall Abū an-Nağğ gelegene Furt, die 

aber wahrscheinlich von geringerer Bedeutung war als die beiden zuerst genannten (nordwestlich bzw. westlich von 

Pella gelegenen) Furten. 

3. Zu den West-Ost-Verbindungen Pellas: Was die West-Ost-Verbindungen Pellas betrifft konnten, diverse nordöst-

lich, östlich und südöstlich von Pella gelegene Wege (Wadis) genutzt werden, um auf das nordjordanische Plateau 

(inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) und von dort aus über (durch die Wüste führende) `Short-cuts´ weiter nach Osten (Rich-

tung Mesopotamien) zu gelangen bzw. um dort eine Nord-Süd-Verbindung (z.B. den `Königsweg´) zu nutzen und 

entweder weiter nach Norden (Richtung Syrien, Kleinasien und/oder Mesopotamien) oder auch nach Süden (Rich-

tung Ägypten) zu reisen. 

SBZ 2; SBZ/EZ 1 

SBZ 2; SBZ/EZ 1 (ca. 1300-1150 v.Chr.): Ṭabaqat Faḥl/Pella als ein `großes verarmtes Bergdorf´ mit noch funktio-

nierenden städtischen Funktionen, das um ca. 1150 v.Chr. durch ein Erdbeben zerstört wird. 

Der Niedergang der Stadt erfolgte bereits im 13. Jh. v.Chr.: Seit dieser Zeit sind (so gut wie) keine Importgüter und 

keine Luxuswaren mehr nachgewiesen.
1227

 Mögliche Ausnahmen: z.B. ein Fayence-Skarabäus?
1228

 Möglicher Hin-

tergrund: Im Zusammenhang mit dem Abzug der Ägypter, dem Abfall Ṭabaqat Faḥl/Pellas (inkl. diverser Raubzüge 

im Westjordanland und Störungen des durch das Bet-Scheantal verlaufenden Handelsverkehrs) sowie der Neugrün-

dung Tall as-Sa‛īdīyas als neuer ägyptischer Handelsstützpunkt, begann die letztendlich selbstverschuldete Isolation 

Ṭabaqat Faḥl/Pellas. 

EZ 1 
EZ 1 (1150-1000 v.Chr.): Weiterhin so gut wie keine Importgüter und Luxuswaren nachgewiesen. Ausnahmen: 

a) eine geschliffene Kauri-Muschel (RN 52205),
1229

 

b) Überreste von Mittelmeer- bzw. Rotes Meer-Fischen aus der EZ 1-2a
1230

 sowie 

c) einzelne bemalte Scherben, die auf Kontakte mit der philistäisch geprägten Mittelmeerküste schließen. Zu den 

Motiven gehören z.B. Spiralmotive und das eines Kriegers.
1231

 

EZ 2a  
EZ 2a (1000-900 v.Chr.): Evtl. von einer stärkeren Führungselite regiert, erreicht Ṭabaqat Faḥl/Pella einen gewissen 

Wohlstand. Relevante Funde (Beispiele): 

a) Bruchstück einer dreifüßigen Steinschale aus der EZ 2a (lokal/regional ausgerichteter Handel?), 

b) Überreste von Mittelmeer- bzw. Rotes Meer-Fischen aus der EZ 1-2a,
1232

 

c) Phönizische Keramik aus dem 10. Jh. v.Chr
1233

 und 

d) Fayence-Schälchen für Medizin sowie Gewürze aus der EZ 2a/b
1234

 (Handel mit Ägypten bzw. Syrien oder lokale 

Herstellung?). Gemäß Philip sind jordanische Fayencen oft nach ägyptischen Vorbildern gestaltet, aber trotzdem in 

Syrien oder auch lokal hergestellt, und zwar zumeist in speziellen zu Tempeln oder Palästen gehörenden Werkstät-

ten. Auf jeden Fall handelte es sich bei ihnen um absolute Luxusgüter!
1235

 

EZ 2b 
EZ 2b (900-800 v.Chr.): Trotz der Kriegseinwirkungen kommt es weder zu einem Siedlungsabbruch noch zu einer 

Abnahme des Wohlstandes der Bevölkerung. Relevante Funde (Beispiele): 

a) Import-Keramik aus dem zypro-phönizischen Raum
1236

 sowie 

b) Fayence-Schälchen für Medizin und Gewürze aus der EZ 2a/b.
1237

 

EZ 2c: Z.T. Keramik mit assyrischem Einfluss und zyprische Importkeramik?
1238

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007) 
Zur Lage

1239
: Der Tall Abū Ḫaraz liegt in der Nähe zwei wichtiger Handelsstraßen: 

1. Durch die in Nord-Süd-Richtung in der Jordantransformzone verlaufende Handelsstraße war man in nördlicher 

Richtung mit dem See Genezaret (Entfernung ca. 35 km) und von dort auch mit Syrien und dem Libanon, und in 

                                                 
1227 Vgl. Steen (2004), 69 und s. auch Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 421-422. 
1228 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 362f. 
1229 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93. 
1230 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 250. 
1231 Vgl. Bourke (2008) und s. auch Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 422. 
1232 Vgl. Köhler-Rollefson (1992), 250. 
1233 Vgl. Bourke (2008). 
1234 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 358. 
1235 Vgl. Philip (1996), 106f. 
1236 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 424 u. Bourke (2008). 
1237 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 358. 
1238 Vgl. McNicoll/Smith/Hennessy et al. (1982b), 132.133 (Nr.12). 
1239 Vgl. Fischer (2000), 447.464f.; (2001), 312.314f.; (2004), 14; (2006b), 357. 
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südlicher Richtung mit dem Toten Meer (Entfernung ca. 70 km) und von dort aus auch mit Ägypten verbunden. 

Dabei spielte Letzteres, d.h. die Verbindung mit Ägypten (was die EZ betrifft) offensichtlich erst in der EZ 2c (wie-

der) eine gewisse Rolle. 

2. Außerdem war man mit Hilfe der – in nordwestliche Richtung durch die Bucht von Bet-Schean und die Jesreel-

Ebene verlaufenden – Handelstraße mit dem Westjordanland (inkl. Bet-Schean, Megiddo, Karmelgebirge und der 

phönizischen Mittelmeerküste) und von dort aus auch mit dem östlichen Mittelmeerraum (z.B. mit Zypern) verbun-

den. Dabei war die Mittelmeerküste (Entfernung ca. 80 km) innerhalb von 2-3 Tagen zu erreichen. Von hier stammt 

die sog. `zypro-phönizische Importkeramik´. 

Zum aktuellen Forschungsstand: Die genaue Abgrenzung der verschiedenen EZ-Phasen ist in Abū Ḫaraz noch in der 

Entwicklung – von daher sind die Ergebnisse zur eisenzeitlichen Wirtschaftsgeschichte (inkl. zum Handel) bislang 

nur vorläufig bzw. provisorisch. 

Zu den eigenen Handelsgütern der eisenzeitlichen Bewohner des Tall Abū Ḫaraz: Es ist sehr wahrscheinlich, dass 

der (was die EZ betrifft) erst für die EZ 2 nachgewiesene Handel des Tall Abū Ḫaraz auf der Grundlage einer Über-

schussproduktion an landwirtschaftlichen Gütern aus Acker-/Gartenbau und Viehzucht sowie evtl. auch auf der 

Grundlage von Räuchermitteln betrieben wurde. Zu den weiteren Einnahmen: Des Weiteren ist es wahrscheinlich, 

dass die eisenzeitlichen Bewohner des Tall Abū Ḫaraz die strategisch günstige Lage ihrer eigenen Siedlung ausnutz-

ten, und von den vorbeikommenden Karawanen Zölle erhoben.
1240

 

SBZ 2-SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2-SBZ 2/EZ 1-Phasen (ca. 1300-1200/1150 v.Chr.): Siedlungshiatus am Tall Abū Ḫaraz. 

EZ 1-2a 

EZ 1-2a (ca. 1150-1000 v.Chr.): keine Importkeramik
1241

 (keine Philisterkeramik, keine außerpalästinische Import-

keramik), keine sonstigen Importgüter. 

EZ 2b-c  
EZ 2b-c (ca.900-550 v.Chr.). Relevante Einzelfunde (Beispiele): 

a) Importkeramik aus dem zypro-phönizischen Raum. Im Gegensatz zur EZ 1-2a wurde in der EZ 2b-c importierte 

Keramik nachgewiesen; z.B. zypro-phönizische `Schwarz auf Rot-Keramik´ (`black on red´);
1242

 eine dünnwandige, 

hart gebrannte monochrome oder bichrome, dekorierte und polierte Ware (wahrscheinlich aus Phönizien)
1243

 sowie 

eine Amphora von zypro-phönizischer Herkunft.
1244

 

b) Diverse Steinfunde inkl. dreibeiniger Basalt-Schalen
1245

 (Letztere stammen wahrscheinlich aus Nordpalästi-

na/Syrien) sowie zwei dekorierte Kosmetik-Paletten aus Kalkstein
1246

 – davon eine mit den Resten einer blauen 

Substanz (wahrscheinlich Lapislazuli-Puder, was zumeist aus Afghanistan stammt). 

c) Ein EZ 2b-Knochen-Griff/Hebel (`handle´) mit dem Motiv zweier Sphinxen. Zu datieren ist dieser Griff/Hebel in 

die EZ 2b um ca. 800 v.Chr. Ähnliche Griffe/Hebel wurden z.B. in Hazor/Nordpalästina und in Nimrud/Assyrien 

gefunden; wahrscheinlich stammt dieses Exemplar aber aus Palästina.
1247

 

d) Ein blauer ägyptisch (-naukratischer) Fayence-Skarabäus. Gefunden in Wohnräumen in der Nähe der Stadtmauer. 

Zu datieren ca. 620/600-550 v.Chr.
1248

 

e) Importierte Fische aus fremden, weit entfernten Gewässern wie z.B. dem Mittelmeer, dem Rotem Meer und dem 

Nil. 

f) Flusspferd-Elfenbein aus dem Mittelmeerbereich oder auch aus Syrien (Orontestal).
1249

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 
Zur Lage: Der Tall as-Sa‛īdīya liegt genau östlich einer äußerst flachen Furt (also an einer für den Ost-West-/West-

Ost-Handel in strategischer Hinsicht äußerst wichtigen Stelle). Außerdem liegt er auch an einem strategisch wichti-

gen Engpass auf der (durch die Jordantransformzone führende) Nord-Süd-/Süd-Nord-Route.
1250

 

SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2/EZ 1-Phase XII (Ende des 13./Anfang des 12. Jh.s bis Mitte des 12. Jh.s. v.Chr.): Rückkehr der Ägypter: Tall 

as-Sa‛īdīya (inkl. Friedhof) als Sitz des ägyptischen Stadthalters, als Garnisonsort, als Zentrum der Steuererhebung 

und/oder auch als Warenumschlagsplatz. Relevante Einzelfunde: 

- Diverse ägyptische Importgüter: z.B. ägyptisches Leinen,
1251

 ägyptischer Schmuck (inkl. Goldschmuck)
1252

 sowie 

ägyptische Skarabäen.
1253

 

                                                 
1240 Vgl. Fischer (2001), 312.314f. 
1241 Vgl. P.M. Fischer (1997d), 25f., (1998b), 24; (2000), 460; (2001), 307; (2004), 14. 
1242 Vgl. P.M. Fischer (1996a), 103; (2000), 460f. 
1243 S.auch P.M. Fischer (2000), 460f. 
1244 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130. 
1245 Vgl. P.M. Fischer (2000), 460f.; (2001), 312. 
1246 Vgl. P.M. Fischer (1997d), 26; (2000), 460f.; (2001), 308.312.314 inkl. Fig 12 u. P.M. Fischer/Ingemarsdotter (1997), 131. 
1247 Vgl. P.M. Fischer (1994), 130.133.135 inkl. Fig 4; (1997d), 26; (1998c), 587; (1998b), 24; (2000), 460f.; (2001), 308.313 inkl. Fig 7 u. P.M. 

Fischer/Herrmann (1995), 145-163. 
1248 Vgl. P.M. Fischer (1991), 81.83 inkl. Fig 7; (2000), 460f.; (2001), 312. 
1249 Vgl. P.M. Fischer (1997c), 160f., (1997d), 26; (1998b), 24; (2000), 464; (2006b), 307f.325f.357. 
1250 Vgl. Tubb (1990a), 109; (2005), 83. 
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- Fische (z.T auch vom Roten Meer/Mittelmeer) als Speiseopfer. Solche Speiseopfer fanden sich zumeist in beson-

ders reich ausgestatten Gräbern.
1254

 

- Bitumen vom Toten Meer (für Mumifizierungsversuche).
1255

 

Möglicher Hintergrund: Im nördlichen Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone (insbesondere in Ṭabaqat 

Faḥl/Pella) gab es antiägyptische Kräfte, weshalb die Ägypter das weiter südlich, an einer breiten und äußerst fla-

chen Furt gelegene Sa‛īdīya aufwerteten, das Stammesheiligtum des Tall Dēr ʿAllā stärker/erstmalig in den Handel 

einbanden (s.u.) und generell den Handel zwischen dem südlichen Bereich der nördlichen Jordantransformzone und 

dem Amman-Plateau stärkten.
1256

 Dabei lassen die auf dem Amman-Plateau gefundenen sbz. Befunde und Funde 

(inkl. der Bestattungsbräuche, z.B. das Verbrennen der Toten bzw. das Begraben der Toten in mehrfach belegten 

Grabhöhlen) darauf schließen, dass das Amman-Plateau nicht unter der Kontrolle der Ägypter, sondern eher unter 

der Kontrolle von Hethitern (Kolonisten aus dem Norden) und Kanaanäern stand.
1257

 Außerdem scheint der Handel 

nicht/kaum von den Ägyptern selbst, sondern von der einheimischen, in der Dēr ʿAllā-Region/auf dem Amman-

Plateau lebenden Bevölkerung durchgeführt worden zu sein.
1258

 

EZ 1 

EZ 1b-Phase XI B (spätes 11. Jh. v.Chr.): keine Importgüter! 

EZ 1-2a 
EZ 1b/2a-Phase IX A (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr.): Ein wahrscheinlich in Nordpalästina/Syrien gefertigter Räu-

cheraltar/Ständer aus Basalt.
1259

 Importkeramik: `Zypro-phönizische Ware´, die man an den Anfang des 10. Jh.s 

v.Chr. datieren kann.
1260

 

EZ 2b 

EZ 2b-Phase VIIA (Anfang des 8. Jh.s v.Chr.): Relevante Einzelfunde/Importgut (Beispiele): 

a) Diverse Gebrauchsgegenstände (z.B. eine dreifüßige Schale)
1261

 und Arbeitsgeräte (z.B. Reibe- und Mahlsteine) 

aus Basalt. Potentielle Herkunft: Nordpalästina/Syrien? 

b) Eine Alabastertasse aus Ägypten oder aus Jordanien. Gemäß Philip wurden die meisten in Jordanien gefundenen 

Alabastergefäße lokal hergestellt, und zwar aus Gips aus dem Jordantal oder vom Toten Meer – der ägyptische Ala-

baster war härter!
1262

 

c) Drei (Mittelmeer-)Muscheln.
1263

 

Unklar sind dahingegen die Herkunftsorte diverser Schmuckartikel (Ringe, Perlen etc.) und Waffen (Pfeil-Spitzen). 

Die Tatsache, dass in Phase VIIA nur relativ wenig Importgut entdeckt wurde, hängt wahrscheinlich damit zusam-

men, dass die Bewohner bei der plötzlichen Aufgabe ihrer Siedlung Vieles mitgenommen haben.
1264

 

EZ 2b-Zwischenphase VI (Anfang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr.): Relevante Einzelfunde/Importgut (Beispiele): 

a) Fayence-Becher aus Ägypten, Syrien oder Jordanien.
1265

 

b) Mahlwerkzeug aus Basalt.
1266

 Potentielle Herkunft: Nordpalästina/Syrien. 

c) (Mittelmeer-)Muschel.
1267

 

Unklar sind auch hier die Herkunftsorte diverser Schmuckartikel (Ringe, Perlen etc.) und Waffen (Pfeil- und Speer-

Spitzen, Messer etc.). 

EZ 2b-c-Phase V: (Mitte bis Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Ähnlich potentielle Importgüter wie in den Phasen VII und 

VI;
1268

 Besonderheiten (Beispiele): 1 hoher dreifüßiger Mörser aus Basalt (aus Nordpalästina/Syrien) und 1 Kosme-

tikplatte (unbekannter Herkunft). 

Potentielle Export-/Handelsgüter der Bewohner Tall as-Sa‛īdīyas (Phasen VII-V: Anfang bis Ende des 8. Jh.s 

v.Chr.): Textilprodukte und Backwaren. 

EZ 2c 
EZ 2c-Phase IV (Anfang des 7. Jh.s bis Anfang des 6. Jh.s v.Chr.): Keine bedeutenden Handelstätigkeiten nachge-

wiesen. 

                                                                                                                                                             
1251 Vgl. Tubb (1989), 531; (1990a), 106; (1993), 1300; (2005), 79.82 und s. auch das Foto mit Grab 251 auf S. 83. 
1252 Eine aus Grab 46 stammende Halskette aus Karneol-, Stein- und Goldperlen ist z.B. in Tubb (2005), 64 Taf. 4 abgebildet. Eine Zeichnung 

einer aus Perlen und Skarabäen bestehenden Kette aus Grab 65 findet sich dahingegen in Tubb (1989), 540 Fig. 18. 
1253 Vgl. Tubb (1989), 531; (1990a), 105; (1993), 1300; (2005), 81.90 und s. auch Negbi (1991), 227 u. Steen (2004), 66f. 
1254 Vgl. Martin (1988), 84 u. Tubb (1989), 542. 
1255 Vgl. Tubb (1990a), 106; (1993), 1300; (2005), 83 und s. auch Geraty/Willis (1986), 68. 
1256 Vgl. Steen (2004), 66.232f.301f.276-278 und s. auch Strange (2001), 309. 
1257 Vgl. Steen (2004), 280. 
1258 Vgl. Steen (2004), 296-298. 
1259 Vgl. Philip (1996), 90. 
1260 Vgl. Tubb (2005), 104. 
1261 Vgl. Pritchard (1985), 36. 
1262 Vgl. Philip (1996), 91. 
1263 Vgl. Pritchard (1985), 10; (1993), 1296. 
1264 Vgl. Pritchard (1985), 4.10. 
1265 Vgl. Pritchard (1985), 14. Gemäß Philip (1996), 106f sind jordanische Fayencen oft nach ägyptischen Vorbildern gestaltet, aber trotzdem in 

Syrien oder auch lokal hergestellt, und zwar zumeist in speziellen, zu Tempeln oder Palästen gehörenden Werkstätten. Auf jeden Fall handelte es 

sich bei ihnen um Luxusgüter! 
1266 Vgl. Pritchard (1985), 14.36 inkl. Fig. 52. 
1267 Vgl. Pritchard (1985), 14. 
1268 Vgl. Pritchard (1985), 32f. 
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EZ 2c Phase III G-B (6. Jh. v.Chr.): Ende des 6. Jh.s v.Chr.: Tall as-Sa‛īdīya als ein regionales Zentrum mit Fried-

hof. 

Oberer Tallbereich: Relevante Einzelfunde/Importgut: 

- Hinweise auf importierte Mittelmeer- und Rotmeer-Fische.
1269

 

EZ 2c/PZ-Phase IIIA (5.-4. Jh. v.Chr.): Tall as-Sa‛īdīya weiterhin als ein regionales Zentrum (zumindest in der 

ersten Zeit noch mit Friedhof?). 

Oberer Tallbereich: Relevante Einzelfunde (Beispiele): 

- Ein aus Kalkstein hergestellter Weihraubrenner mit Inschrift, 

- zwei `Ostraka´ als Hinweise für Handelsgeschäfte?
1270

 sowie 

- (zypro-)phönizische Terrakotten in Gestalt von sitzenden schwangeren Frauen, die im 6.-5. Jh. v.Chr. weit verbrei-

tet waren.
1271

 

Unterer Tallbereich/Friedhof (6.-5. Jh. v.Chr.): Ob/inwieweit die gefundenen Grabbeigaben
1272

 (hierzu gehören 

Waffen aus Bronze und Eisen, Gefäße aus Bronze und Keramik sowie Kleiderfibeln, Schmuck und Stempelsie-

gel
1273

) auf dem Tall bzw. in seinem direkten Umfeld oder in ganz anderen Regionen/Ländern hergestellt wurde, 

lässt sich hier nicht erörtern; doch scheint das meiste/vieles aus anderen Regionen bzw. aus dem Ausland zu stam-

men. Definitiv aus dem Ausland importiert sind z.B. in den Gräbern entdeckte Textilreste (Leinen) aus Ägypten.
1274

 

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810) 

SBZ 2/EZ 1  

SBZ 2/EZ 1: Die Ausgrabungsergebnisse zum Haupthügel sind bislang nicht veröffentlicht. Auf Hügel A gar keine 

SBZ 2/EZ 1-Besiedlung nachgewiesen. 

EZ 1-2a 

EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Gemäß Sauer und Herr befinden sich unter den am Tall al-Mazār gefun-

denen Keramikresten ins 11. Jh. v.Chr. zu datierende Gefäße, von denen manche von der Phönizischen Küste und 

einzelne aus Ägypten stammen. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Importware.
1275

 

EZ 2c/PZ 

EZ 2c/PZ-Phase II des Talls (spätes 6.-5. Jh. v.Chr.): Tall al-Mazār als eine ammonitische/persische Soldaten-

Wohnsiedlung inkl. Friedhof auf Hügel A. Relevante Einzelfunde/Importgut: Hierzu gehören Waffen, Gefäße, 

Schmuck und Stempel- bzw. Zylindersiegel. Im Einzelnen lässt sich nur schwer entscheiden, was im direkten Um-

feld Mazārs hergestellt wurde und was nicht; doch scheint das meiste/vieles aus anderen Regionen bzw. aus dem 

Ausland zu stammen. Dies gilt z.B. für folgende Funde: 

- Importkeramik (vom Friedhof) inkl. assyrischer, phönizischer und judäischer Gefäße.
1276

 Dabei wurden (was die 

asssyrische Keramik betrifft) v.a. Becher/Kelche und Flaschen sowie (was die phönizische Keramik betrifft) v.a. 

Amphoren sowie ein Krug entdeckt.
1277

 

- Muscheln aus dem östlichen Mittelmeerraum. 

- Diverse Gefäße (Becher, Kannen/Krüge, Schalen) und Schmuck aus Silber. Potentielle Herkunftsbereiche: Persien, 

Mesopotamien, Ägypten
1278

 etc.
1279

 

- Stempel- und Zylindersiegel aus Marmor, Achat, Jaspis und Lapislazuli
1280

 inkl. einer Fülle unterschiedlicher Mo-

tive. Zu diesen Motiven gehören
1281

: 

- drei graphisch miteinander verbundene Flügeltiere (ein Stier, ein Löwe und ein Steinbock),
1282

 

- ein Reiter auf einem galoppierenden Pferd, der mit Pfeil und Bogen auf eine Gazelle zielt, deren Vorderläufe von 

einem Jagdhund gebissen werden,
1283

 

- ein vor einem Altar stehender (neubabylonischer) Gottesanbeter (inkl. eines Halbmondes und eines Schriftzugs 

über ihm), 

- zwei Tiere, die einen Helden flankieren, 

                                                 
1269 Vgl. Tubb/Dorrell (1994), 56 u. Tubb (2005), 120. 
1270 Vgl. Pritchard (1985), 66-68.79.86; (1993), 1296; Tubb (1989), 541; (1990a), 95 und s. auch Bienkowski (2001b), 359f. 
1271

 Vgl. Nunn (2000), 47.51.53f.233. 
1272 Vgl. Tubb (2005), 121. 
1273 Vgl. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 25 inkl. Fig. 12; Tubb (2005), 64 Taf. 8 und s. auch Nunn (2000), 110.233 u. Bienkowski (2001b), 359. 
1274 Vgl. Tubb (1990a), 107; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 21-23; (1997), 66 und s. auch Bienkowski (2001b), 359. 
1275 Vgl. Sauer/Herr (1997), 231-235. 
1276 Vgl. Yassine (1984), 4-14; (1989), 381-384 und s. auch Herr/Najjar (2001), 337f. 
1277 Vgl. Groot (1993), 991. 
1278 In Ägypten war Silber als Mondmetall bekannt. 
1279 Vgl. Yassine (1988a), 81f.; (1989), 382. ZumTeil wurden die beliebten persischen Metallformen auch mit Hilfe anderer Materialien (z.B. 

Glas, Alabaster u. Ton) nachgeahmt, vgl. Yassine (1988a), 83f. 
1280 Lapislazuli könnte z.B. aus Afghanistan stammen. 
1281 Vgl. Nunn (2000), 224. 
1282 Ähnliche Siegel sind aus der Zeit von Artaxerxes I. und Darius III. bekannt. Die Abbildung eines entsprechenden Stempelsiegelabdrucks 
findet sich z.B. bei Groot (1993), 990. 
1283 Die Abbildung eines solchen Stempelsiegelabdrucks (mit dem Motiv der oben beschriebenen Jagdszene) findet sich ebenfalls bei Groot 

(1993), 990. 
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- zwei falkenköpfige Sonnengottheiten (in ansonsten menschlicher Gestalt), die einen stilisierten Baum flankieren 

sowie 

- laufende Huftiere und Vögel etc. 

Durch diese Siegel können m.E. nicht nur kulturelle (s. die Motive),
1284

 sondern z.T. auch wirtschaftliche Beziehun-

gen zwischen den ammonitischen/persischen Bewohnern Mazārs und den Zivilisationen Persiens, Ägyptens und 

Assyriens/Neubabyloniens erschlossen werden; zumindest stammen die meisten der oben erwähnten (zur Herstel-

lung der Siegel benutzten) Materialien definitiv nicht aus Nordjordanien. 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 

SBZ 2/EZ 1 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen E-F bzw. Phasen 12-13 (spätes 13.- ca. 1150 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als Heiligtum, 

das durch zwei aufeinander folgende Erdbeben zerstört und danach aufgegeben wird. Gemäß Steen gibt es Anzei-

chen, dass die Ägypter das alte Stammesheiligtum Dēr ʿAllā in den Handel einbanden.
1285

 

Relevanter Einzelfund: Eine Fayence-Vase mit dem Namen der ägyptischen Königin Tausert aus der SBZ 2/EZ 1-

Übergangsphase E bzw. Phase 12 (spätes 13. Jh. bis ca. 1180 v.Chr.)
1286

. Zum möglichen Hintergrund s. diesbzgl. 

die entsprechenden Ausführungen zum Tall as-Sa‛īdīya! 

EZ 1 
EZ 1a-Phasen A-L (ca. 1150-1000 v.Chr.): Keine/kaum Importgüter nachgewiesen. In diesen Phasen spielten wei-

terreichende Handelbeziehungen offensichtlich keine Rolle. 

Potentielle Ausnahmen: Einzelne bemalte Scherben, die auf Kontakte mit der philistäisch geprägten Mittelmeerküs-

te schließen lassen.
1287

 

EZ 2a 
EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr. bzw. um 1000 v.Chr. per C

14
-Nachweis sowie evtl. auch manche von Frankens EZ-

Phasen H-L): Bei den beiden anderen Gefäßen handelt es sich um einen Krug mit falschem Ausguss sowie um eine 

bauchige/kugelige Pilgerflasche
1288

. Diese beiden lokalen Keramikobjekte waren mit zypro-phönizischen Motiven 

verziert. Diese Keramik ist der Keramik sehr ähnlich, die Jane Cahill und David Tarler am großen Tall al-Ḥamma 

(23 km nördlich von Dēr ʿAllā im Westjordanland, Höhe Bet-Schean-Ebene) entdeckt und ins 10. Jh. v.Chr. datiert 

haben. 

EZ 2b 
EZ 2b-Phase IX – vorher M – (900-800 v.Chr.): Relevante Einzelfunde/Importgüter (Beispiele): 

a) Import-Keramik aus Phönizien: z.B. diverse Krüge (`red-polished´) als Luxusgüter.
1289

 

b) Arbeitsgeräte (Mörser, Arbeits- und Reibesteine) aus Basalt (Nordpalästina/Syrien).
1290

 Basalt (und Andasit) 

kommt in der Dēr ʿAllā-Region fast gar nicht vor, woraus hervorgeht, dass es sich bei den in Tall Dēr ʿAllā gefun-

denen, aus Basalt hergestellten Arbeitssteinen offensichtlich um Handelsgut aus weiter nördlich gelegenen Gebieten 

handelte, wo sie wahrscheinlich im größeren Rahmen von diversen Steinbearbeitungsbetrieben hergestellt wurden. 

Eine genaue Identifizierung des Herkunftsorts des Basalts ist bis heute äußerst schwierig. Zu einem deutlichen An-

stieg von importierten Basaltwerkzeugen von ca. 30 bis auf 60Ḥ aller gefundenen Werkzeuge, ist es in Dēr ʿAllā um 

ca. 750 v.Chr. gekommen.
1291

 

c) Elfenbein aus Phönizien/Syrien: ein Lotus-Fragmentstück aus bearbeitetem Elfenbein; bearbeitetes Elfenbein war 

ein wichtiges phönizisches und aramäisches Produkt aus dem 9. und 8. Jh. v.Chr. und stammte entweder vom syri-

schen Elefanten, der in dieser Zeit ausgerottet wurde oder aber vom afrikanischen Elefanten. Letzteres (d.h. die 

Herkunft des Elfenbeins aus Afrika) ist allerdings – in Bezug auf das Lotus-Fragmentstück – weniger wahrschein-

lich.
1292

 

d) Muscheln aus dem östlichen Mittelmeerraum: In einer Kanne mit extra Ausguss wurden 60 durchlöcherte, wahr-

scheinlich früher als Halskette angeordnete Muscheln (Arcularis Gibbosolus L.) aus dem östlichen Mittelmeerraum 

gefunden.
1293

 

e) Früchte/Kräuter aus der näheren Region?: Im Zusammenhang mit den meisten nachgewiesen Früchten (Oliven, 

Wein, Granatäpfeln, Datteln und Feigen) ist nicht klar, ob sie auch wirklich aus dem direkten Umfeld Dēr ʿAllās 

                                                 
1284 Vgl. Yasine (1989), 383 und s. auch Groot (1993), 990f. 
1285 Vgl. Steen (2004), 232f.301f.276-278. Strange (2001), 314 weist darauf hin, dass in den Zerstörungsschichten des Tempels 11, Tafeln mit 
einer lokalen Schrift gefunden wurden, die möglicherweise auf Handelstätigkeiten hindeuten; s. auch Franken (1964), 421; (1992b), 57-59.62f. u. 

Kooij (1993), 339. 
1286 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 203; Franken (1992b); 163ff; Kooij (1993), 339; (2006), 204.224 und s. auch Noort (1994), 120f.; Bienkowski 
(1996), 9; Philip (1996), 106;Steen (1997), 81; (2004), 62.171 u. Fischer (2006c), 241. 
1287 Vgl. Sauer (1986), 12 inkl. Fig. 12 und s. auch Herr/Najjar (2001), 329. 
1288 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 82.92f. (Nr. 16). 
1289 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 94 (Nr. 41) u. Ibrahim/Kooij (1991), 25 inkl. Fig. 2f-g. 
1290 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 138; (1991), 18.23; Kooij/Ibrahim (1989), 83f.87.102 (Nr. 104-106) und s. auch Ebeling/Rowan (2004), 108. 
1291 Vgl. Petit (1999), 155.157.162. 
1292 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 99 (Nr. 85). Durchaus aus Afrika (bzw. Ägypten) stammt das Lotus-Motiv, das als ein Symbol für `neues Leben´ 

gedeutet werden kann. 
1293 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 96 (Nr. 47).101 (Nr. 93) u. Ibrahim/Kooij (1991), 25f. inkl. Fig. 2c. 
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stammen, zumal die meisten dieser Obstbäume (bis auf die Datteln) bevorzugt in (etwas) höheren Lagen gedeihen; 

im Gebirge sind zumindest höhere Erträge zu erwarten. Von daher könnte es sich um regionales Importgut handeln. 

Relativ sicher ist dagegen der Anbau von Feigen und Datteln bezeugt – zumal hier auch das Holz der entsprechen-

den Bäume nachgewiesen wurde.
1294

 Überraschend war der Nachweis von sechs bislang nur sehr selten nachgewie-

senen Kräutern (inkl. Schwarzkümmel, Kreuzkümmel, Koriander, Gartenkresse, Bockshornklee und Basilikum). 

Diverse (durch Trauben bzw. Granatapfelfruchtkernen ergänzte) Kräuterzusammenstellungen lassen auf eine Ver-

wendung als Gewürzpasten (`Curries´) schließen. Evtl. wurden manche dieser Kräuter (oder auch die fertigen `Cur-

ry-Mischungen´) importiert.
1295

 

Potentielle Handels- bzw. Exportgüter Dēr ʿAllās (Phase IX): als Überschuss produzierte landwirtschaftliche und 

textilhandwerkliche Güter. Die in Dēr ʿAllā (Phase IX) erfolgten Handelstätigkeiten sind z.B. durch ein in dieser 

Phase entdecktes Hämatit-Gewicht (8,2 Gramm) bezeugt.
1296

 

EZ 2c 
EZ 2c Phase VII (ca. 730/720-700 v.Chr.?): In dieser Phase wurden viele ausländische Artefakte entdeckt. Hierzu 

gehören z.B.: 

- ein ausländischer Eisendolch mit aufwändigem Griff, 

- eine Kosmetik-Schale aus Sandstein sowie 

- diverse Knocheneinlegearbeiten.
1297

 

Dabei lässt sich jedoch nur schwer entscheiden, ob es sich dabei tatsächlich um Handelsgut handelt oder aber um 

Gegenstände, welche die (wahrscheinlich von Assyrern in die Dēr ʿAllā-Region deportierten) neuen Einwohner Dēr 

ʿAllā aus dem Ausland mitgebracht haben. Außerdem könnte auch manches erst vor Ort hergestellt worden sein.
1298

 

Was die Keramik betrifft, wurden große Mengen sog. `neo-assyrischer Keramik´ (inkl. Krüge, Schalen und Koch-

töpfe) entdeckt.
1299

 

EZ 2c-Phase VI (ca. 700–500 v.Chr.?): Gewisse Handelstätigkeiten scheint es in Dēr ʿAllā lediglich im 7. Jh. v.Chr., 

d.h. in der Zeit der assyrischen Vorherrschaft gegeben zu habe. Darauf deuten nicht nur die entdeckte Keramik (inkl. 

diverser Ostraka
1300

 und karottenförmiger Flaschen für kosmetische/medizinische Öle), sondern auch die Einzelfun-

de (z.B. ein Zwei-Schekelgewicht
1301

 und etwas Gold-Schmuck
1302

) hin. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Dēr 

ʿAllā bereits zu dieser Zeit primär landwirtschaftlich ausgerichtet war (Schwerpunkt Viehzucht).
1303

 Dahingegen 

scheint Dēr ʿAllā lediglich von mobilen und Viehzucht betreibenden Personengruppen in den Unterphasen der EZ 

2c VI frequentiert worden zu sein (6. Jh. v.Chr.). In diesen Schichten wurden keinerlei Funde entdeckt, die auf Han-

delstätigkeiten schließen lassen.
1304

 Insgesamt betrachtet scheint das 6. Jh. v.Chr. in ökonomischer Hinsicht proble-

matischer als das 7. Jh. v.Chr. gewesen zu sein.
1305

 

EZ 2c-PZ 
Phasen V-IV (ca. 500-400 v.Chr.?): Relevante Einzelfunde: 

a) ein Ostrakon mit aramäischer Schrift
1306

 (als potentieller Hinweis für lokal durchgeführte Handelstätigkeiten),  

b) Fortführung der kurzen karottenförmigen Flaschen
1307

 (als potentieller Hinweis für die lokale Bedeutung kosmeti-

scher/medizinischer Öle als Handelsgut), 

c) etwas importierte (ost-)griechische Keramik (inkl. einer attischen Lampe),
1308

 

d) iranisch-skytische Pfeilspitzen (zu dieser Zeit im ganzen Nahen Osten verbreitet),
1309

 

e) Bronze- oder Eisenfibeln oder Bronzefibeln mit Eisennadeln (zu dieser Zeit ebenfalls im ganzen Nahen Osten 

verbreitet),
1310

 

f) ausgesprochen viel Schmuck (tendenziell mehr als in anderen Perioden, z.B. Anhänger)
1311

 sowie 

                                                 
1294 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 35f. 
1295 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 141; (1991), 22; (1997), 102; Kooij/Ibrahim (1989), 33-37.88.94; Kooij (1993), 341; (2001), 296-298 inkl. Tab. 1; 

(2007), 142f. und s. auch Boertien (2004), 305. 
1296 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 84.101 (Nr. 99). 
1297 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 135; (1997), 101 u. Kooij (2001), 301. 
1298 Vgl. Kooij (2001), 301 und s. auch Hübner (1992), 187f. 
1299 Vgl. Ibrahim/Kooij (1997), 101 inkl. Fig 5; Kooij (2001), 301 u. Petit/Kaptijn/Hourani et al. (2006), 187. 
1300 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; Kooij/Ibrahim (1989), 89; Kooij (1993), 341; (2001), 301; Lemaire (1997), 140 und s. auch Bienkowski 

(2001b), 360. 
1301 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 73; Kooij/Ibrahim (1989), 89.106 (Nr. 142). Ähnliche Gewichte wurden ansonsten v.a. in Juda gefunden. 
1302 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 89.105 (Nr. 133). Goldene Ohrringe gehören zur generellen levantinischen Kultur während der Zeit der assyri-

schen Vorherrschaft. 
1303 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 134f.; (1997), 100; Kooij/Ibrahim (1989), 88f. u. Kooij (1993), 341. 
1304 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; (1986), 131.134; Kooij/Ibrahim (1989), 89 u. Kooij (1993), 341f.; (2001), 296f. inkl. Tab. 1. 
1305 Vgl. Kooij (2001), 301. 
1306 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581; Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 151) und s. auch Bienkowski (2001b), 360. 
1307 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.104 (Nr. 149). 
1308 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 18.90, Kooij (1993), 342; (2001), 301f. und s. auch Bienkowski (2001b), 349.352. 
1309 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 134; Kooij/Ibrahim (1989), 18.56.90.108 (Nr. 164-165); Kooij (1993), 342 und s. auch Bienkowski (2001b), 359, 

der darauf hinweist, dass die iranisch-skytische Pfeilspitzen nicht nur für die persische Zeit typisch sind, sondern in der gesamten Zeit vom 7.-4. 

Jh. v.Chr. vorkamen. 
1310 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90. 108 (inkl. Nr. 159-162). Gemäß Philip (1996), 94 haben die Fibeln im 1 Jt. v.Chr. die Knöpfe (`dress pins´) 

abgelöst. 
1311 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 134 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.109 (inkl. Nr. 170-172). 
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g) eine Osiris-Figurine aus Bronze.
1312

 

 

 

Tall al-Ḥamma (2112.1778) 

SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c (ca. 1200-1150 v.Chr.): Fortentwicklung Tall al-Ḥammas von einem temporär 

genutzten Zeltlager zu einem agro-pastoral ausgerichteten Dorf mit allmählich sesshaft werdenden Menschen. 

Gemäß E. van der Steen hatte der Tall al-Ḥamma in der gesamten Zeit zwischen der MBZ/SBZ und der SBZ 2 

(Phasen 2a und 2b)
1313

 die Funktion eines temporär genutzten Lagerplatzes inne. Dieser Lagerplatz wurde von Han-

delsleuten frequentiert, die zwischen dem Amman-Plateau
1314

 und der Dēr ʿAllā-Region verkehrten und dabei das 

Wādī az-Zarqā als Handelsweg nutzten.
1315

 

Demgegenüber lässt sich aus den diversen Befunden und Funden der SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2c die Tendenz 

zu einer etwas dauerhafteren Besiedlung erkennen – einschließlich (verstärkter) Ackerbau- bzw. Ackerbau-

/Viehzuchtaktivitäten. Möglicher Hintergrund: Gemäß E. van der Steen können die in der SBZ 2/EZ 1-

Übergangsphase 2c erfolgten strukturellen Veränderungen mit der starken Abschwächung des (bis dato noch zwi-

schen dem Amman-Plateau und der Dēr ʿAllā-Region bestehenden) Handels in Verbindung gebracht werden. Die 

ersten Menschen, die von dieser Rezession betroffen waren, waren Händler, die von daher dazu übergingen, an ihren 

ehemaligen Lagerplätzen sesshaft zu werden und zunehmend von der Viehzucht und/oder vom Ackerbau zu le-

ben.
1316

 

EZ 1 
EZ 1-Phase 3 (ca. 1150-1100/1000 v.Chr.): keine Importgüter nachgewiesen. Möglicher Hintergrund: Dauerhafte 

Sesshaftwerdung der oben erwähnten ehemaligen Händler, die fortan ausschließlich von der Viehzucht und vom 

Ackerbau lebten (Subsistenzwirtschaft). 

 

 

Der Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 

Vorbemerkung Generell war der kulturgeschichtliche Einschnitt im Bereich der Irbid-Ebene nicht so stark wie in 

anderen palästinischen Regionen – möglicher Hintergrund gemäß Kamlah: Das Vorhandensein einer bodenständi-

gen, stark auf die Landwirtschaft ausgerichteten sbz. Kultur, die vom Zusammenbruch des überregionalen Handels 

relativ unberührt blieb.
1317

 

 

 

Saḥam Grab (2231.2339)  
SBZ 1-SBZ 2/EZ 1-Phase: Reich ausgestattetes Grab. 

Relevante Einzelfunde: An den verschiedenen Grabbeigaben
1318

 lässt sich ablesen, dass Saḥam in der SBZ 1-SBZ 

2/EZ 1 zu folgenden Regionen Handelsbeziehungen unterhielt: 

a) zu Syrien (evtl. durch diverse aus Syrien stammende Glasprodukte und/oder auch durch eine Kalksteinfigurine 

bezeugt),  

b) zum Westjordanland (z.B. angezeigt durch zwei Tonfigurinen)
1319

, 

c) zur mykenischen Welt (z.B. angezeigt durch ein besonders gefertigtes Messer) sowie 

d) zu Ägypten (z.B. angezeigt durch einige tatsächlich in Ägypten hergestellte Skarabäen
1320

 und durch diverse 

Fayence-Perlen und Knöpfe).
1321

 

 

 

                                                 
1312 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579f. inkl. Fig. 1.2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.108 (Nr. 158). 
1313 Hier wurden äußerst einfache Strukturen (gepaart mit einer auffallend vornehmen/z.T. sogar luxuriösen) Keramik gefunden, vgl. Steen 
(2001), 229f.; (2004), 197-202. 
1314 Gemäß der Hypothese von E. van der Steen gab es im Umkreis von Saāb einen unabhängigen und multikulturellen Handelsmarkt, der evtl. 

die Gestalt eines kleinen Stadtstaates hatte und mittels der lokalen Bevölkerung (einschließlich einer großen nomadischen Komponente) nicht nur 
mit dem Norden und dem Süden, sondern über die Dēr ʿAllā-Region auch mit dem Westen verbunden war, vgl. Steen (2001), 229. 
1315 Vgl. Steen (2001), 229; (2004), 197-202. Dabei zeichnete sich der Tall al-Ḥamma insofern als Lagerplatz aus, als er alle grundlegenden 

Bedürfnisse der Händler erfüllte. Hierzu gehörten das Wasser des Wādī az-Zarqā als Trink- und Nutzwasser sowie Unmengen von Flussgeröll 
und Felsbrocken, um schnell ein einfaches Lager oder einfache Installationen zu errichten, vgl. Steen (2001), 230; (2004), 202. 
1316 Vgl. Steen (2004), 201f.306f. 
1317 Vgl. Kamlah (2000), 196. 
1318 Zur Keramik vgl. Fischer (1997a), 21-60; zu den anderen Funden (inkl. zu den Figurinen, Perlen, Anhängern, Knöpfen, Waffen und Schalen 

sowie auch zum Gold-, Silber- und Bronzeschmuck und zu den Skarabäen), vgl. Fischer (1997a), 61-79. 
1319 Genauere Informationen zu diesen beiden Figurinen sind bei Fischer (1997a), 61-64 nachzulesen. Diverse zeichnerische und fotografische 
Darstellungen finden sich dahingegen bei Fischer (1997a), 126 inkl. Fig. 23 u. 165 (Pl. 32). 
1320 Einige der Skarabäen stammen wahrscheinlich auch aus der SBZ 2/EZ 1 (um 1200 v.Chr.), vgl. Fischer (1997a), 88. 
1321 Vgl. Fischer (1997a), 12.89. 
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Tall al-Fuḫḫār (2387.2219) 

SBZ-EZ 1  

Gemäß McGovern und John Strange lässt sich an der beim Tall al-Fuḫḫār gefundenen Keramik ablesen, dass die 

Handelsbeziehungen der spätbronzezeitlichen Einwohner des Tall al-Fuḫḫār sehr weit reichten, und zwar bis in den 

südpalästinischen, ägäischen und syrischen sowie (nord-)mesopotamischen Raum hinein.
1322

 Dass zumindest Erste-

re, d.h. die Handelsbeziehungen mit dem südpalästinischen Raum auch noch in der EZ 1b (ca. 1050 v.Chr.) fortbe-

standen, ist nach McGovern und Strange durch den Fund einer philistinischen Scherbe bezeugt.
1323

 Die in Fuār 

bezeugte Umfunktionierung der sog. `Collared Rim Jars´, die evtl. vorher zu Exportzwecken verwendet worden 

waren (z.B. zum Export von Wein und Olivenöl an die Mittelmeerküste), zu Baumaterial für Brotbacköfen
1324

 könn-

te m.E. für einen (in der EZ 1b erfolgten) Rückgang des Handels mit dem Mittelmeerraum sprechen. 

EZ 2a/b: Drei für die EZ 2a/b typische Scherben (`red polished´).
1325

 Potentieller Herkunftsbereich: Phönizien? 

EZ 2c/PZ: An der im Umfeld des Tall al-Fuḫḫār gefundenen EZ 2c/PZ-Keramik ist ablesbar, dass Nordjordanien in 

der EZ 2c/PZ in Handelsbeziehungen mit Ägypten und Südpalästina sowie auch mit dem zentralen Ostjordanland 

eingebunden war. Dahingegen wurden die Kochtöpfe der PZ zumeist lokal hergestellt.
1326

 

 

 

Tall Zirā‛a (2119.2252) 

Import: 
Bezüglich der auf dem Tall gefundenen Keramik wurden umfangreiche archaeometrische Untersuchungen vorge-

nommen, bei denen es u.a. auch darum ging, die Herkunft der Keramik zu klären.
1327

 

SBZ (2): Phase eines blühenden Handels: Für diese Zeit ist eine sehr vielfältige Keramik (viele unterschiedliche 

Warengruppen inkl. Feinwaren) bezeugt. Ein hoher Anteil der sbz. Keramik ist als regionale, überregionale oder 

auch als Importkeramik (inkl. mykenischer und zyprischer Ware) einzustufen.
1328

 

EZ 1: Kein Fernhandel mehr: Allerdings wurde nicht nur lokale, sondern auch regionale und überregionale Keramik 

gefunden (und zwar in einer ähnlichen Verteilung wie auch in der EZ 2).
 1329

 

EZ 2: Zumindest regionale und überregionale Keramik nachgewiesen (siehe EZ 1!). 

Export: 
Als SBZ 2-EZ 2b-Exportgüter könnten neben landwirtschaftlichen Produkten auch auf dem Tall hergestellte Glas-

produkte (evtl. auch Rohglas) gedient haben. 

 

 

Tall ar-Rāmīṯ (2455.2116) 

EZ 2a-b 
EZ 2a-b-Phasen VIII-V (Mitte des 10.-Ende des 8. Jh.s v.Chr.): Primär häuslich-landwirtschaftliche bzw. zuletzt 

auch handwerkliche Ausrichtung. Keine Hinweise auf größere Handeltätigkeiten – lediglich ein gewisser syrischer 

Einfluss nachgewiesen. Siehe diesbzgl. das Steinwerkzeug
1330

 und die Keramik.
1331

 Gemäß Sauer war unter der 

unpublizierten Keramik tatsächlich rot geschlickte und polierte (`red slipped and burnished´) Keramik.
1332

 Dabei ist 

m.E. unklar, ob es sich hierbei um Importkeramik oder um vor Ort produzierte Keramik handelte. 

 

 

Tall Ğuḥfīya (2275.2110) 

SBZ 2; SBZ 2/EZ 1 
SBZ 2- bzw. SBZ 2/EZ 1-Horizont III Schicht 5 – obere Lagen (bis ca. 1200 v.Chr.): Der Tall Ğuḥfīya als eine klei-

ne, erstmalig mit einer Mauer und einer `Terrasse´ befestigte Siedlung. Relevante Funde: Vereinzelte Scherben des 

Typus `Chocolate-on-White´;
1333

 eine Muschel aus dem Mittelmeerraum. (FN 8128).
1334

 

EZ 1-2a 

EZ 1(-2a)-Horizont IV, 1 Schicht 4 (ca. 1200-925 v.Chr.). Relevante Funde: Eine durchbohrte Muschel aus dem 

Mittelmeerraum (FN 8093).
1335

 

                                                 
1322 Vgl. McGovern (1997), 422-425; Strange (1997), 402; (2000), 478f. u. (2001), 309f. 
1323 Vgl. McGovern (1997), 422.424; Strange (1997), 402f.405 inkl. Abb. 9; (2000), 478f; (2001), 292; (2002), 7 und s. auch Sauer/Herr (1997), 

233 u. Herr/Najjar (2001), 326. 
1324 Vgl. Strange (1997), 402; (2001), 310; (2009), 613f. 
1325 Vgl. Ottosson (1993), 97.100.102. 
1326 Vgl. McGovern (1997), 424. 
1327 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253f. 
1328 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253. 
1329 Vgl. Vieweger/Auge/Hauptmann (2009), 253. 
1330 Vgl. P.W. Lapp (1968), 101f. u. N.L. Lapp (1993), 1292; (1997), 445. 
1331 Vgl. P.W. Lapp (1963), 410; (1968), 101f.104; (1975), 118 u. N.L. Lapp (1989), 496f.; (1993), 1292; (1997), 445. 
1332 Vgl. Sauer (1986), 14 und s. auch Herr/Najjar (2001), 331. 
1333 Vgl. Lamprichs (2007), 28.44f.158-161.280. Evtl. gab es im nördlichen Bereich des Jordantals ein Keramikproduktionszentrum, das 
`Chocolate-on-White´-Ware herstellte, vgl. McGovern (1997), 424 und s. auch Strange (2001), 310. 
1334 Vgl. Lamprichs (2007), 43.240f. 
1335 Vgl. Lamprichs (2007), 51.240f. 
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EZ 2a-PZ 

Horizont IV, 2 Schicht 3 (ca. 925-332 v.Chr.).
1336

 Relevante Einzelfunde: Im Umfeld von Haus 1 wurden folgende 

(wahrscheinlich per Handel erworbene) `Luxusgüter´ entdeckt:
1337

 

a) mehrere durchbohrte Muscheln aus dem Mittelmeerraum,
1338

 

b) Fingerringe aus Bronze und Silber (spätes 6. Jh. v.Chr.),
 1339

 

c) eine Kleiderfibel aus Bronze (8. Jh. v.Chr.),
1340

, 

d) Reste einer verzierten Schminkpalette aus Kalkstein (8.-6. Jh. v.Chr.), 

e) gut gearbeitete Gefäßverschlüsse aus Stein, 

f) (verzierte) Spinnwirtel, 

g) ein vollständig erhaltener und auf drei hohen/schlanken Füßen stehender Basaltmörser zur Anfertigung und Ver-

arbeitung von Kosmetika, Gewürzen und Medizin sowie 

h) eine vollständig erhaltene Schminkpalette. 

Diese `Luxusgüter´ lassen auf die Präsenz einer privilegierten Oberschicht (lokale Elite) schließen. Dabei fällt auf, 

dass zwar Luxusartikel gefunden wurden, aber so gut wie keine typisch assyrischen, babylonischen oder persischen 

Hinterlassenschaften.
1341

 

 

 

Der Bereich des Adschlunhochgebirges 

 

Tall Ya‛mūn (2360.2005)
1342

 

EZ 1b-2b 

Phase II A-B (11.-9. Jh. v.Chr.): Relevante Einzelfunde (Areal 2): Diverse (Mittel- bzw. Rotmeer 

-)Muscheln/Schnecken etc.
1343

 

EZ 2b-c 

Phase III-IV (8.-6. Jh. v.Chr.): Diverse (Mittel- bzw. Rotmeer-)Muscheln.
1344

 Feine zyprische Importkeramik (`Red 

polished´- mit schwarzen und roten Streifen).
1345

 Insgesamt ist es möglich, dass die Ortschaft in diesen Phasen als 

ein wichtiger Kontroll- und Handelsposten fungierte.
1346

 

 

 

Ğaraš (2347.1876) 

SBZ 2/EZ 1: Bis auf drei Fußböden mit Brandspuren wurden bislang noch keine größeren Strukturen nachgewiesen. 

Die gefundene SBZ 2/EZ 1-Keramik wurde wahrscheinlich lokal hergestellt – SBZ 2/EZ 1-Importware wurde nicht 

nachgewiesen.
1347

 

EZ 1: ebenfalls keine Importgüter nachgewiesen. 

 

                                                 
1336 Dabei könnte das neu organisierte Gehöft der Schicht 3 vom (Ende des) 8. bis zum Ende des 5./Anfang des 4. Jh.s v.Chr. in Betrieb gewesen 

sein. 
1337 Vgl. Lamprichs (2007), 110.246f.294f. und s. auch Lamprichs/al-Sa´ad (2004), 176f. 
1338 Vgl. Lamprichs (2007), 240f. 
1339 Vgl. Lamprichs (2007), 230-232.298.381 inkl. Abb. 80. 
1340 Vgl. Lamprichs (2007), 228. 
1341 Vgl. Lamprichs (2007), 283-290.298-301. 
1342 Ein entsprechender Überblick über die bislang erforschten Siedlungsphasen findet sich bei Hindawi (2008), 114f. inkl. Tab. 14. Siehe außer-
dem Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) u. Jadis 2320019. 
1343 Vgl. Hindawi (2008), 102. 
1344 Vgl. Hindawi (2008), 100. 
1345 Vgl. Hindawi (2008), 223.423 inkl. Fig 82. 
1346 Vgl. Hindawi (2008), 223f. 
1347 Vgl. z.B. Braemer (1989), 318 und s. auch Jadis 2318002. 
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3. Zur eisenzeitlichen Religionsgeschichte 

 

3.1 Darstellung der relevanten Ausgrabungsergebnisse 

Der Bereich der nordjordanischen Jordantransformzone 

 
Ṭabaqat Faḥl/Pella (2078.2064): 

Vorbemerkung: In Areal XXXII Grube E und G bzw. J und K wurde in der Zeit von 1994-2007 ein großer MBZ-, 

SBZ-, EZ 1-2b-Tempel-Komplex erforscht. Dabei handelt es sich um den größten und komplexesten Tempel, der in 

den letzten 50 Jahren in der Region ausgegraben wurde.
1348

 

SBZ 2 und SBZ 2/EZ 1 

Tempel
1349

: Zur sbz. Stadt gehörte eine Tempelanlage (Phase 3: ca. 1350-1150 v.Chr.), dessen deutlichste Parallelen 

im Nildelta, d.h. in Ägypten zu finden sind. Diese (wie ihr in die MBZ zu datierender Vorgängerbau (Phase 2: 1700-

1600 v.Chr.)) ost-westlich ausgerichtete Anlage bestand, was das eigentliche Tempelgebäude betrifft, aus: 

1. einer großen, annähernd quadratischen und von Osten durch einen Eingang zu erreichenden Kulthalle (dem `Hei-

ligen´), deren (zumindest partielle) Überdachung durch drei, im Inneren des Raum befindliche, in ost-westlicher 

Richtung hintereinander stehende Säulen getragen wurde; 

2. einem kleineren, sich direkt westlich anschließenden Anbau (dem `Allerheiligsten´), der/das wahrscheinlich eben-

falls überdacht war und lediglich von Osten her, d.h. durch den 1. Kultraum (das `Heilige´) hindurch zu erreichen 

war. Zum vermeintlichen Ende der SBZ-SBZ 2/EZ 1-Tempelanlage kam es um ca. 1150 v.Chr. als ein Erdbeben 

den Tempel zerstörte. 

Relevante Einzelfunde: Die Einzelfunde (hierzu gehört z.B. ein Fayence-Skarabäus) weisen auf starke, ägyptische 

Einflüsse hin.
1350

 

Friedhof/Bestattungen: Anstelle des großen mb.-sbz. Hauptfriedhofs kommt in der SBZ 2/EZ 1 bis zur EZ 2 ein 

kleiner, bescheidener Friedhof in Gebrauch, dessen Gräber kleiner und weniger gut ausgestattet waren als die des 

alten Hauptfriedhofs.
1351

 

EZ 1 
Tempel: Notdürftige Wiederherstellung und Weiternutzung des sbz. Tempels (Phase 3).

1352
 

Einzelfunde: Der Kopf einer Pferdefigurine aus Ton RN52216 – kultischer Hintergrund?
1353

 

Friedhof/Bestattungen: 1987 wurde ein EZ 1-2-Grab mit über 200 Objekten gefunden.
1354

 

EZ 2a 

Tempel: Weiternutzung des notdürftig wiederhergestellten sbz. Tempels (Phase 3).
1355

 

Einzelfunde: Diverse 1996/97 entdeckte Modellräder aus Keramik (EZ 2a?)
1356

, die evtl. zu einem Modellwagen mit 

zwei oder vier Rädern gehörten und evtl. mit einer Kriegs- bzw. Sturmgottheit in Verbindung zu bringen sind. Ähn-

liche Funde wurden z.B. in Aschdod und in Jerusalem gemacht.
1357

 

Friedhof/Bestattungen: 1988 wurde ein kleineres EZ 2a-Bankgrab entdeckt, das 40 eher anspruchslosere Objekte 

enthielt.
1358

 

EZ 2b 

Tempel
1359

: Um ca. 900 v.Chr. wurde der alte SBZ-EZ 1-2a Tempel (Phase 3) grundlegend umgebaut und somit den 

(generell gegenüber der MBZ und SBZ) bescheideneren Verhältnissen und Bedürfnissen angepasst. 

Dieser neue EZ 2b-(Phase 4)-Tempel war nicht nur bei weitem kleiner als die vorherigen Phase 2-3 Tempel, sondern 

auch durch eine verarmte Bauweise sowie durch eine neue Ausrichtung (Süd-Nord anstelle von Ost-West) gekenn-

zeichnet. Dabei bestand er im Wesentlichen aus zwei Räumen, und zwar zum einen aus einem annähernd quadrati-

schen Kultraum, der durch einen an der Süd-Ost-Seite befindlichen Eingang zu erreichen war und der an seiner 

Nord- und Westseite umlaufende Ablagebänke sowie an seiner Ostseite ein gestuftes Podium aufwies, und in dem 

zum anderen in einem kleinen, an der Nordseite angebauten Ablage-/Abstellraum (`storeroom´), in dem u.a. Reste 

von (in Körben gelagerten) Kichererbsen gefunden wurden. 

                                                 
1348 Vgl. Bourke (1997), 111; Bourke/Sparks/McLaren (2003), 344-353 u. Churcher (2008). 
1349 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385; Bourke (2004), 3 (inkl. Fig. 3).8f.22-27 u. Churcher (2008). 
1350 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 362f. 
1351 Vgl. Bourke (1997), 112 und s. auch Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 421f. 
1352 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385; Bourke (2004), 9 u. Churcher (2008). 
1353 Vgl. Smith/Potts (1992), 90-93. 
1354 Vgl. Bourke (1997), 96.112f. 
1355 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 353.385; Bourke (2004), 9 u. Churcher (2008). 
1356 Vgl. Bourke/Sparks/McLaren et al. (2003), 364f. 
1357 Vgl. Bourke (2004), 22. 
1358 Vgl. Bourke (1997), 113. 
1359 Vgl. Bourke (2004), 3 (inkl. Fig. 3).10f. u. Churcher (2008). 
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Außerdem ist es wahrscheinlich, dass die zur Zeit der EZ 2b-Tempelphase 4 nicht mehr genutzten Bereiche des 

alten Phase 3-Tempels (insbes. auch der Bereich der Kulthalle), östlich des EZ 2b-Tempels fortan als ein den Pries-

tern vorbehaltener, Arbeits- und Wohnbereich fungierten. Zu den hier gemachten Funden gehören z.B. ein massiver 

Steinaltar, diverse dreifüßige, durchlöcherte `Räucherbecher/-schalen´, ein bemalter Becher/Kelch als Libationsge-

fäß sowie die sog. `Cow Box´ aus Keramik, bei der es sich um einen rechteckigen Modellschrein handeln könnte. 

Die Bezeichnung Kuh-/Stierbox hängt mit den fünf (ebenfalls aus Keramik modellierten) `lächelnden´ Stier-

/Kuhköpfen zusammen, die die Seitenflächen des Schreins schmückten. Außerdem wies der `Modellschrein´ die 

Reste einer dunkelrote Bemalung auf. Im Inneren des Schreins wurden verbrannte Rückstände einer dickflüssigen 

Essenz gefunden, bei der es sich um ein Räuchermittel gehandelt haben mag. Eine zeichnerische Abbildung dieses 

Schreins findet sich bei Bourke (2004), 26 (Fig. 17). Darüber hinaus wurden auch Knochenreste von Opfertieren 

gefunden, und zwar v.a. Schulterstücke von jungen Schafen und Ziegen. Für die Nutzung der östlich des Tempelge-

bäudes gelegenen Bereiche als priesterlicher Wohnbereich sprechen diverse profane Gebrauchsgegenstände wie z.B. 

Kochtöpfe und Vorratsgefäße. Allerdings ist, was diese Gegenstände betrifft, auch eine Änderung der Opferpraxis 

nicht auszuschließen. 

Gewisse Parallelen zum EZ 2b-Tempel Pellas finden sich z.B. in den EZ 2-Tempeln von Tell Qasile an der palästi-

nischen Küste. M.E. gehört hierzu z.B. der `geknickte Eingangsbereich´. Die mit dem Tempel zeitgleiche materielle 

Kultur weist auf eine Mischung aus lokalen `kanaanäischen´ und aus `ägäisch-zypriotischen´ Einflüssen hin. 

Zum tatsächlichen Ende des Tempels: Von der erdbebenbedingten Zerstörung Pellas um 800 v.Chr., von der sich die 

Ortschaft nie mehr erholt hat, war auch der EZ 2b-Tempel (Phase 4) betroffen. Eine danach erfolgte Weiterbenut-

zung des Tempels konnte nicht nachgewiesen werden. 

Relevante Einzelfunde (Beispiele): 

- Zwei bereits 1984 entdeckte Kultständer aus Keramik (ca. 850 v.Chr.).
1360

 Auf dem ersten sind zwei auf Löwen-

köpfen stehende, aus Matrizen gepresste `nackte Göttinnen´ mit an die Oberschenkel gelegten Armen zu sehen.
1361

 

Auf dem zweiten (zweietagigen) Kultständer ist eine eingeritzte Baumdarstellung zu erkennen.
1362

 Wahrscheinlich 

sind beide Motive mit der Verehrung der Göttin `Aschera´ in Verbindung zu bringen.
1363

 

- Der oben erwähnte 1999 entdeckte Modellschrein aus Keramik (`Cow-Box´). 

- Drei dreifüßige, durchlöcherte `Räucherbecher/-schalen (s.o.).
1364

 

- Ein bemalter Kelch als Libationsgefäß (s.o.).
 1365

 

- Zahlreiche Knochenreste von Opfertieren (s.o.). 

- Eine Keramikfigurine in Form einer nackten Tamburinspielerin mit betonten Geschlechtsmerkmalen (ohne Kopf) 

aus Schnitt XXXIIAA EZ (2b?).
1366

 

- Zwei Pferdeköpfe aus Keramik (evtl. ebenfalls mit kultischen Hintergrund).
1367

 

 

 

Tall Abū Ḫaraz (2061.2007): Die genaue Abgrenzung der EZ-Phasen ist in Abū Ḫaraz noch in der Entwicklung – 

von daher sind die Ergebnisse zur eisenzeitlichen Religionsgeschichte bislang nur vorläufig bzw. provisorisch. Ge-

nauere Ergebnisse sind erst in Fischers Abschlusspublikation `Tell Abu al-Kharaz in the Jordan Valley Volume III. 

the Iron Age´ zu erwarten. 

SBZ 

Tempel: Auch in Abū Ḫaraz hat es in der SBZ einen (kleinen) Tempel gegeben. Eine Beschreibung und Rekonstruk-

tion des Tempels findet sich bei Fischer (2006b), 345f. Gemäß Fischer (2006b), 373 wurde der nach 1410 v.Chr. 

gebaute Tempel allerdings bereits um ca. 1350 v.Chr. zerstört und spätestens um 1300 v.Chr. endgültig aufgege-

ben.
1368

 

Relevante Einzelfunde (Beispiel): Eine gut erhaltene Bronzefigurine in Gestalt eines `männlichen Kriegsgottes´. Die 

Figurine stammt wahrscheinlich aus religiösem Kontext, und zwar aus einer außerhalb eines Hauses entdeckten 

Opfergrube (Phase VI oder VII). Der katzen- oder löwengesichtige `Gott´ ist mit einem dünnen Lendenschurz be-

kleidet. Er hat eine Kobra an seiner Stirn und sein Kopf ist mit Straußenfedern bedeckt. Die rechte erhobene Hand 

hält eine geißelähnliche Waffe hinter dem Kopf und die linke Hand evtl. eine Papyrus-Rolle. Ein Bein ist löwenartig 

und das andere menschlich. Die ganze Erscheinung und alle Attribute ähneln der ägyptischen Göttin Sechmet. Die 

Figurine scheint eine lokale Kopie einer (im Original) ägyptischen Frau zu sein. Bis 2001 wurde angenommen, dass 

die Figurine zwar aus der SBZ stamme, aber in einem früh- oder späteisenzeitlichen Kontext gefunden worden 

                                                 
1360 Vgl. Hennessy/Edwards/Walmsey et al. (1989), 423 (inkl. Abb. 7:2). 425 (inkl. Tab. 1); Bourke (2004), 1 und s. auch Potts/Colledge/Edwards 
(1985), 204 u. Smith/Potts (1992), 95.97-100. 
1361 Vgl. Keel/Uehlinger (1995), 117 inkl. Abb. 126. 
1362 Vgl. Keel/Uehlinger (1995), 182f inkl. Abb. 186. 
1363 Vgl. Bourke (2004), 1. 
1364 Vgl. Bourke (2004), 27 inkl. Fig. 27.1.2.4. 
1365 Vgl. Bourke (2004), 27 inkl. Fig. 27.3. 
1366 Vgl. Bourke (2008). 
1367 Vgl. Walmsley/Macumber/Edwards et al. (1993), 191f. inkl. Fig 15.6.7. 
1368 S. auch Fischer (1991), 80; (1992), 42-47; (1993), 279. 
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sei.
1369

 In Fischers Abschlusspublikation zur mb.-sbz. Besiedlung von Tall Abū Ḫaraz wird die Figurine allerdings 

den beiden sbz. Phasen VI oder VII (ca. 1400 bzw. 1400-1350 v.Chr.) zugeordnet.
1370

 

EZ 1 
Ungewöhnliche Bestattung: Relativ sicher (und zwar per Radikarbonmethode) in die EZ 1 zu datieren, ist ein im 

Inneren der (alten bzw.) neu gebauten Stadtmauern gefundenes Massengrab.
1371

 

EZ 2b/c 

Relevante Einzelfunde (Beispiele):  

a) Ein Knochen-Griff/Hebel (`handle´) mit dem Motiv zweier Sphinxen. Zu datieren ist dieser Griff/Hebel in die EZ 

2b (um ca. 800 v.Chr.). Parallelen: Ähnliche Hebel/Griffe wurden in Hazor/Nordpalästina und in Nimrud/Assyrien 

gefunden, wobei dieses Exemplar wahrscheinlich aus Palästina stammt. Frage: Wurden die Sphinxen auch als Got-

teswesen verehrt (z.B. im Zusammenhang mit dem Sonnenkult) oder waren sie nur als modische Motiv beliebt?) 

b) Ein EZ 2 b/c-Ton-Rhyton (Esel?), der auf seinem Rücken zwei Gefäße trägt. Evtl. kann ein kultischer Hinter-

grund vorausgesetzt werden, allerdings sind zur endgültigen Klärung noch weitere Forschungen erforderlich.
1372

 

c) Diverse EZ 2b/c-Tonfigurinen in Frauengestalt (einschließlich einer Tamburinspielerin).
1373

 

d) Ein gezügeltes Pferd aus Ton.
1374

 

EZ 2c 

Relevante Einzelfunde (Beispiel): Ein blauer ägyptisch-naukratischer Fayence-Skarabäus, der in Wohnräumen in 

der Nähe der Stadtmauer gefunden wurde und um die Zeit ca. 620/600-550 v.Chr. zu datieren ist (religiöse Funktion 

oder nur Mode-Accessoire?).
1375

 

 

 

Tall as-Sa‛īdīya (2045.1861) 

SBZ 2/EZ 1 

Tempel: Bei den Ausgrabungen wurde kein SBZ 2/EZ 2-Tempelgebäude entdeckt 

Relevante Einzelfunde (Beispiele): 

- relativ viele Räuchergefäße
1376

 sowie 

- ein als `Auge des Horus´ gestaltetes Fayence-Amulett.
1377

 

Friedhof/Bestattungen: Im unteren Tallbereich wurde ein Friedhof mit 420 Bestattungen entdeckt, von denen die 

meisten aus der SBZ 2/EZ 1 stammen und zeitgleich mit der Phase XII des Ober-Talls sind.
1378

 Entsprechend der 

ägyptischen Bevölkerung wurden auch im Zusammenhang mit den Grabformen, den Grabbeigaben und den beson-

deren Bestattungsbräuchen starke ägyptische Einflüsse nachgewiesen. 

a) Zu den Grabformen: 

- Die meisten Gräber bestanden aus rechteckigen oder ovalen Gruben und waren z.T. mit Steinen oder Ziegeln aus 

unterliegenden FBZ Schichten umrandet.
1379

 

- Eine weitere Gruppe bestand aus rechteckigen Gruben, die mit neuen Ziegeln bedeckt und umrandet waren (insbe-

sondere die Umrandung der Gräber mit Ziegeln ist typisch ägyptisch).
1380

 

- Die meisten Gräber waren nur einmal genutzte Einzelgräber (vs. der einheimischen Tradition). Manchmal waren 

ein Erwachsener und ein Kind zusammen bestattet.
1381

 

b) Zu den Grabbeigaben: Viele der ausgesprochen reichen Grabbeigaben (hierzu gehören z.B. Amulette, Siegel
1382

, 

rituell zerstörte Waffen
1383

, Perlenschmuck
1384

, Skarabäen, geschnitzte Elfenbeindosen/-kästchen
1385

, Keramik-, 

                                                 
1369 Vgl. P.M. Fischer (1996b), 520f. inkl. Fig. 12; (1997d), 26; (1998b), 24; (2000), 460f.; (2001), 312.315 inkl. Fig 13 und s. auch Herr/Najjar 
(2001), 332.334. 
1370 Vgl. P.M. Fischer (2006b), 353-355.374. 
1371 Vgl. P.M. Fischer (1998b), 24; (2004), 14. Dabei wird das Vorhandensein des Massengrabes auf die Strafaktion in Ri 21 zurückgeführt. 
1372 Vgl. P.M. Fischer (1998c), 587 inkl. Fig. 15; (1998a), 221 inkl. Fig 10; (2000), 460f.; (2001), 308.314 inkl. Fig 9. 
1373 Vgl. P.M. Fischer/Walmsley (1995), 96 u. P.M. Fischer (1996b), 521; (2000), 460f.; (2001), 308.314 inkl. Fig. 11. 
1374 Vgl. P.M. Fischer (2000), 460f.; (2001), 308.314 inkl. Fig 10. 
1375 Vgl. P.M. Fischer (1991), 81.83 inkl. Fig 7; (2000), 460f.; (2001), 312. 
1376 Vgl. Tubb (2005), 79. 
1377 Vgl. Tubb (1989), 533 inkl. Abb. 11a. 
1378 Vgl. Pritchard (1964), 97f.; (1980), 28-34 inkl. Fig. 16,2,3; 30,2; 31,1; (1993), 1296; Tubb (1986), 212.215-217; (1988a), 23.59-65.69 (inkl. 

Fig 49).72; (1989), 530; (1990a), 95.102; (1990b), 29-37; (1997), 452f.; (2005), 79-83.89-96; Tubb/Dorrell (1991), 76.79; (1993), 68; 

Tubb/Dorrell/Cobbing (1997), 66 und s. auch Geraty/Willis (1986), 67f.; Sauer/Herr (1997), 233; Kamlah (2000), 174; Steen (2004), 65-68 u. 
Gass (2005), 441. 
1379 Vgl. Tubb (1986), 215; (1989), 530; (1990a), 102f.; (1993), 1299; (2005), 80 und s. auch Steen (2004), 65. 
1380 Vgl. Tubb (1986), 215; (1989), 530; (1990a), 103; (1993), 1299; (2005), 80. Die Umrandung der Gräber mit Ziegeln anstelle von Steinen ist 
typisch ägyptisch, vgl. Negbi (1991), 210f.; (1998), 186 u. Steen (2004), 65.67. 
1381 Vgl. Tubb (1989), 530; (1990a), 103.105; (2005), 80 und s. auch Steen (2004), 66. In Grab 459 wurden z.B. zwei erwachsene Frauen bestat-

tet, von denen eine zum Zeitpunkt ihres Todes im 7. Monat schwanger war, s. Foto in Tubb (2005), 79. 
1382 S. diesbzgl. z.B. das in Grab 27 gefundene Stempelsiegel, Tubb (1986), 216 inkl. Fig. 76. 
1383 Das Foto eines rituell zerstörten Dolches et. al. ist z.B. in Tubb (2005), 82 abgebildet. 
1384 Eine aus Grab 46 stammende Halskette aus Karneol-, Stein- und Goldperlen ist z.B. in Tubb (2005), 64 Taf. 4 abgebildet. Eine Zeichnung 
einer aus Perlen und Skarabäen bestehenden Kette aus Grab 65 findet sich dahingegen in Tubb (1989), 540 Fig. 18. 
1385 Z.B. aus den Gräbern 204 u. 232, vgl. Tubb (1990a), 106 Foto 55; (2005), 64 Taf. 4 und die Abb. auf S. 82; s. auch Philip (1996), 104f inkl. 

Abb. 127. 



 227 

Bronze- und Eisengegenstände/Gefäße, inkl. einem dreiteiligen Weinservice (Vorratsgefäß, Kännchen und Sieb) aus 

Bronze) aus Grab 32
1386 

sind eindeutig ägyptischen Stils oder sogar ägyptischer Herkunft.
1387

 

Darüber hinaus wurden den toten Menschen auch Tiere (z.B. Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde/Esel und Fische) bzw. 

einzelne Teile dieser Tiere als Speiseopfer beigegeben. Solche Speiseopfer fanden sich zumeist in besonders reich 

ausgestatten Gräbern.
1388

 Allerdings handelt es sich dabei um keinen ausschließlich ägyptischen Brauch. 

c) Zu den spezifisch ägyptischen Bräuchen: 

1. In einigen Gräbern wurde schwarzes harziges Material (Bitumen etc.) auf den Knochen der Toten gefunden – 

hierbei könnte es sich um Mumifizierungsversuche handeln.
1389

 

2. Tote und Grabbeigaben wurden oft mit Textilien (ägyptisches Leinen) umhüllt.
1390

 

3. Die Gesichter und Genitalien der Verstorbenen wurden z.T. mit Bronze- oder Keramiktöpfen bedeckt (Bronzege-

genstände, insbesondere Waffen, wurden rituell zerstört). Engste Parallele: Der Friedhof von Bubastis/im Nildelta 

(Neues Reich).
1391

 

Dass dahingegen die damals offensichtlich auch in Sa‛īdīya lebenden hethitischen Bevölkerungsteile an ihren ganz 

eigenen Bräuchen festhielten, wird an der – ansonsten auch in Saḥāb (zentrales jordanisches Plateau), Megiddo und 

Kefar Yehoshua (westliche Jesreel-Ebene) sowie am Tell Zeror und am Tell Nami (Scharonebene) nachgewiesenen 

– Grabform der `Doppel-Pithos´-Bestattung deutlich. Eine solche Bestattung bestand aus zwei großen Vorratsgefä-

ßen aus Keramik (`Pithoi´), deren Hälse entfernt wurden und die `Schulter an Schulter´ zusammengesetzt einen Sarg 

bildeten, welcher – gefüllt mit dem Verstorbenen und den Grabbeigaben – in einer Grube bestattet wurde.
1392

 Ange-

sichts ihrer geringeren Größe wurden demgegenüber kleine Kinder in Krügen bestattet (ein Kind pro Krug).
1393

 Die 

Tatsache, dass in Sa‛īdīya nur/v.a. `Doppel-Pithos´- und Krugbestattungen im Altertum ausgeraubt wurden, deutet 

darauf hin, dass es sich bei den Grabräubern um Ägypter bzw. um Einheimische handelte, da sie weniger Skrupel 

hatten, die Bestattungen der hethitischen Bevölkerungsteile anzutasten als die der eigenen Volksgenos-

sen/Landsleute.
1394

 

EZ 1 

Kleiner Tempel
1395

: EZ 1b(2a)-Phase XIA (spätes 11./frühes 10. Jh. v.Chr.): Über den erodierten Resten der Resi-

denz des ägyptischen Statthalters wurde ein kleines, schlecht erhaltenes Gebäude (wohl eine Art Tempel) ausgegra-

ben. Das Gebäude (mit Steinfundament, Lehmziegelaufbau und einem feinen Lehmziegelfußboden ohne Keramik) 

war zweigeteilt. Die Maße des größeren, vorderen Raums betrugen 5.5 x 4.7 m und die des kleineren, hinteren 

Raums 1.4 x 4.7 m. In Letzterem (d.h. im kleinen, hinteren Raum) gab es eine verputzte, umlaufende Bank mit einer 

Nische, in der sich ein flacher runder Stein befand. Vor der Nische wurden eine Fläche für Brandopfer, eine flache 

Grube, in der verkohlte Gazellenknochen lagen sowie ein Räucheraltar/-ständer aus Basalt gefunden. 

EZ 2a 

Kleiner Tempel: Fortbestand des EZ 1b/2a-Phase XI A-Tempels bis zum Ende des 1. Viertels des 10. Jh.s. v.Chr. 

Relevanter Einzelfund: EZ 2a-Phase X (Anfang bis Mitte des 10. Jh.s v.Chr.): Bruchstück (Kopf) einer anthropo-

morphen Terrakotta-Figurine.
1396

 

EZ 2b 

Hauskult: EZ 2b-Phase VIIA (Anfang des 8. Jh.s. v.Chr.): Diese Phase war durch ein umfangreiches Bauprogramm 

(inkl. einem gut durchdachten Straßennetz und diversen Häuserblöcken) geprägt. In den meisten Wohnhäusern wur-

de gewöhnliches Wohn- bzw. Gebrauchsinventar gefunden. Eine Ausnahme stellt das `Drei-Raumhaus´ Nr. 64 dar. 

In einem (zu diesem Haus gehörenden) Raum wurden u.a. ein weiß gepflastertes Podest (Altar?/Tisch?), ein dreifü-

ßiger Becher (bzw. Räuchergefäß), zwei weitere Becher, vier Lampen und drei Muscheln gefunden.
1397

 Möglicher-

weise weisen diese Befunde und Funde auf eine kultische Nutzung des Raumes hin. Darüber hinaus wurde in der EZ 

                                                 
1386 Vgl. Tubb (1985), 317 (Pl. XIX); (1986), 216f. inkl. Fig. 77f.; (1989), 531.538 inkl. Fig. 16.1-3; (1990a), 104f. inkl. Foto 52; (2005), 80 mit 

Foto; Negbi (1991), 228; (1998), 194. Die Bronzewein-Sets waren wahrscheinlich nach ägyptischen Vorbildern aus Gold u. Silber hergestellt 
(vgl. die Funde aus Tall Basta – östliches Nildelta), vgl. Philip (1996), 94f. inkl. Abb. 113. 
1387 Vgl. Tubb (1989), 531; (1990a), 105; (1993), 1300; (2005), 81.90 und s. auch Negbi (1991), 227 u. Steen (2004), 66f. 
1388 Vgl. Martin (1988), 84 u. Tubb (1989), 542. Ein Foto, auf dem ein entsprechendes Grab mit den Knochen einer Kuh zu sehen ist, findet sich 
z.B. in Tubb (2005), 81. 
1389 Vgl. Tubb (1990a), 106; (1993), 1300; (2005), 83 und s. auch Geraty/Willis (1986), 68 u. Wenning (1991), 942. In Ägypten waren Spezialis-

ten für die Mumifizierung verantwortlich. Der Sachverhalt, dass dies in Sa‛īdīya nicht der Fall war, ist offensichtlich; vgl. Negbi (1991), 211.227; 
(1998), 186 u. Steen (2004), 67. 
1390 Vgl. Tubb (1989), 531; (1990a), 106; (1993), 1300; (2005), 79.82 und s. auch das Foto des Grabes 251 auf S. 83. 
1391 Vgl. Tubb (1989), 530f.; (1990a), 105; (1993), 1300; (2005), 81f. 
1392 Vgl. Tubb (1989), 530; (1990a), 103; (1993), 1299; (2005), 89 und s. auch Bienkowski (1996), 10. Auch bei den Gräbern 76 und 364A 

handelt es sich z.B. um solche `Doppel-Pithos´-Bestattungen; s. diesbzgl. die entsprechenden Fotos in Tubb (2005), 89.95. 
1393 Vgl. Tubb (1986), 215; (1989), 530; (1990a), 103; (1993), 1299; (2005), 89. Auch bei Grab 161 handelt es sich z.B. um eine solche Krugbes-
tattung, s. diesbzgl. das Foto in Tubb (2005), 90. 
1394 Vgl. Negbi (1991), 212; (1998), 198.200 und s. auch Wenning (1991), 942 u. Noort (1994), 131f. 
1395 Vgl. Tubb (1988a), 37-39 inkl. Fig. 13; (1989), 536; (1990a), 99; (1993), 1298; (1997), 454; (2005), 104; Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 29 
und s. auch Steen (2004), 65 u. Gass (2005), 442. 
1396 Vgl. Tubb (1989), 533 inkl. Abb. 11a. 
1397 Vgl. Pritchard (1985), 10; (1993), 1296. 
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2b-Phase VIIA eine Terrakotta-Statuette in Gestalt einer Tamburinspielerin gefunden.
1398

 Derartige Statuetten konn-

ten z.B. als Votivgabe, Amulett, Grabbeigabe, als Darstellung einer Göttin oder auch nur als Spielzeug dienen.
1399

 

Ungewöhnliche Bestattung: EZ 2b-Zwischenphase VI (Anfang bis Mitte des 8. Jh.s v.Chr.): Wie um die begrenzte 

Ausdehnung von Stratum VI zu betonen, befand sich jenseits der Baugrenze im Westen eine Bestattung – die einzi-

ge Bestattung, die überhaupt auf dem oberen Tall gefunden wurde. Interessant ist hierbei auch, dass es sich dabei 

um keine normale Bestattung handelte. Dies wird daran deutlich, dass die beiden bestatteten Personen bereits vor 

dem Einsetzen der Leichenstarre ins Grab gelegt worden waren, was evtl. auf eine Hinrichtung hindeutet.
1400

 

Kein/kaum Hauskult? EZ 2b-c-Phase V (Mitte des 8. bis Ende des 7. Jh.s v.Chr.): Zweites Bauprogramm. Die meis-

ten der in dieser Phase gemachten Funde sind mit häuslichen Funktionen zu verbinden. Dahingegen gibt es kei-

ne/kaum Belege, die mit zeremoniellen Funktionen in Verbindung zu bringen sind.
1401

 Potentielle Ausnahmen: Eine 

zoomorphe-
1402

 und eine anthropomorphe
1403

 Figurine. Außerdem das Fragment eines `Kernos-Ringes´. 

EZ 2c/PZ 

Relevante Einzelfunde (EZ 2c-PZ-Phase IIIG-A; 6.-4. Jh. v.Chr.): 

a) Terrakotten in Gestalt von sitzenden schwangeren Frauen. Nach Astrid Nunn können diese (zypro-) phönizischen 

Figurinen (mit Ägyptenbezug) der Kategorie 18a: `Deae gravidae – sitzende Frauen´ zugeordnet werden. Die Frauen 

halten nichts in ihren Händen. Der rechte Arm ist über ihren Bauch gelegt, der linke auf dem Schoß ausgestreckt. 

Diese Kategorie war – wie diverse Parallelen beweisen – im 6.-5. Jh. v.Chr. weit verbreitet.
1404

 

b) Ein aus Kalkstein hergestelltes und mit geometrischen Mustern verziertes `Räuchergefäß´ mit Buchstaben, die 

charakteristisch für das späte 6.-4. Jh. v.Chr. sind.
1405

 

Friedhof: Zeitgleich mit den EZ 2c-Phasen III G-B: (6. Jh. v.Chr.) bzw. auch noch mit der EZ 2c/PZ Phase III A (5.-

4. Jh. v.Chr.): Nach fast 600 Jahren wurde der untere Teil des Talls (wie zuletzt im 12. Jh. v.Chr.) wieder für Bestat-

tungen verwendet. Von den insgesamt über 420 im unteren Tallbereich erforschten Bestattungen sind allerdings nur 

ganz wenige (nicht einmal 5Ḥ) dem späten 6.-5. Jh. v.Chr. zuzuordnen.
1406

 Kuriosität: Es sind kaum Unterschiede 

bzgl. der Grabformen, der Grabbeigaben und der besonderen Bestattungsgebräuche zu denen des 12. Jh.s v.Chr. zu 

erkennen – v.a. was die ägyptischen Einflüsse betrifft.
1407

 Kennzeichnend sind: 

- einfache, flache grob rechteckige Gruben, 

- Bronzeschalen, um die Gesichter oder Genitalien der Verstorbenen abzudecken,
1408

 

- erneute Hinweise auf das Einwickeln der Toten nach ägyptischer Art, und zwar mit Textilien aus ägyptischen 

Leinen, 

- der vergleichsweise große Reichtum der Grabbeigaben als Anzeichen einer wohlhabenden und hoch entwickelten 

Gesellschaft. Hierzu gehören: Keramik- und Bronzegefäße; Dolche und Pfeilspitzen aus Bronze und Eisen, Stem-

pelsiegel
1409

, Kleidernadeln, Fibeln und Schmuckstücke – darunter fein granulierte Silberohrringe und Perlen.
1410

 

Außerdem ein Tongefäß in Gestalt eines Tieres aus Grab 27.
1411

 Der Ausgräber schließt deshalb auf ägyptische 

Bevölkerungsteile.
1412

  

 

 

Tall al-Mazār (2074.1810)  

EZ 1-2a 

EZ 1-EZ 2a 

Hofraumgebäude (Gehöft) mit Kultobjekten und Bestattung im Hof. EZ 1-2a-Phase (11.-spätes 10. Jh. v.Chr.): Der 

zum Tall al-Mazār gehörende Hügel A als ein offenes Hofheiligtum (Interpretation Yassines) bzw. eher als ein Ge-

höft/Hofraumgebäude mit Kultobjekten (Interpretation Steens et al.), das wahrscheinlich am Ende der 10. Jh.s v.Chr. 

zerstört wurde.
1413

 Bei den relevanten Strukturen handelt es sich a) um ein ca. 24 x 12.60 m großes Gebäude, das 

sich aus drei Räumen zusammensetzt, b) um einen ca. 24 m langen und 16 m breiten Vorhof und c) einer 1.20 m 

dicken Umfassungsmauer aus Lehmziegeln.
1414

 

                                                 
1398 Vgl. Tubb (2005), 64 inkl. Taf. 7 (Stratum VII = 9.-8. Jh. v.Chr.) 
1399 Vgl. Kammerer (2006), Kap. 4.1. 
1400 Vgl. Tubb (1990a), 98; (1990b), 24; (1993), 1297. 
1401 Vgl. Pritchard (1985), 32f. 
1402 Vgl. Pritchard (1985), 109 inkl. Fig. 10 (Nr. 30). 
1403 Vgl. Pritchard (1985), 109 inkl. Fig. 10 (Nr. 31). 
1404 Vgl. Nunn (2000), 47.51.53f.233. 
1405 Vgl. Pritchard (1985), 79.86; Tubb (1989), 541; (1990a), 95 und s. auch Bienkowski (2001b), 358-360. 
1406 Vgl. Tubb (2005), 80. 
1407 Vgl. Tubb (1990a), 107, Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 21-23; (1997), 66 und s. auch Bienkowski (2001b), 359. 
1408 S. hierzu ein Foto des Grabes 159 (6. Jh. v.Chr.) in Tubb (2005), 121. 
1409 Vgl. Tubb/Dorrell/Cobbing (1996), 25 inkl. Fig. 12; Tubb (2005), 64 inkl. Taf. 8 und s. auch Nunn (2000), 110.233 u. Bienkowski (2001b), 

359. 
1410 Vgl. Tubb (2005), 121. 
1411 S. hierzu die beiden Fotos in Tubb (2005), 64 Taf. 8 u. 120. 
1412 Vgl. Tubb (2005), 121. 
1413 Vgl. Yassine (1988b), 115; (1989), 381; McCreery/Yassine (1997), 444 und s. auch Zwickel (1990), 262; Sauer/Herr (1997), 233 u. Steen 

(2004), 63f. 
1414 Vgl. Yassine (1988b), 115.117. 
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Zu den drei Räumen: 

Der zentrale 2.25 x 2.50 m große und durch eine Tür (0.97 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 100) 

war zur Hälfte mit Steinen und zur anderen Hälfte mit Lehmziegeln gepflastert.
1415

 

Der westliche 2.50 x 4.60 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 

102) hatte an zwei Mauern niedrige Bänke. Eine eingelassene/eingebettete Steinschale befand sich am Ende einer 

der Bänke. Eine birnenförmige Grube (0.70 m Durchmesser; 1.90 m tief) war in den Fußboden gegraben.
1416

 

Der östliche 2.50 x 2.70 m große und durch eine Tür (0.90 m breit) auf der Hofseite zu erreichende Raum (Nr. 101) 

enthielt viel Keramik (s.u.), die ins 10. Jh. v.Chr. zu datieren ist; inkl. diverser Vorratskrüge, Kratere, bemalter Pil-

gerflaschen
1417

, Schalen und Becher/Kelche
1418

 sowie eines 0.60 m hohen, viereckigen/zylindrischen und gefenster-

ten Räucherständers
1419

. 

Zum Vorhof: Was den Vorhof (Nr. 103) betrifft, wurden fünf Phasen entdeckt. Kennzeichnend für die Phasen waren 

diverse, sich aus Asche, Holzkohle, Scherben, Tierknochen sowie aus Getreideresten zusammensetzende Schich-

ten.
1420

 Im Vorhof wurden diverse Brotöfen unterschiedlicher Siedlungsphasen gefunden sowie ein 2.00 x 1.50 m 

großer und mindestens 0.60 m hoher Steintisch (Altar?) aus Phase I (= Dēr ʿAllā F).
1421

 Außerdem wurde hier auch 

ein Schachtgrab entdeckt (Durchmesser oben: 0.80 m; Tiefe 2.30 m). Es enthielt die Überreste von drei Männern – 

alle ca. 25 Jahre alt, allerdings keine Grabbeigaben.
1422

 

Zur Funktion des o.g. Gebäude-Hofkomplexes: Die Funktion des Gebäude-Hofkomplexes ist umstritten. Unter Be-

trachtung von potentiellen Parallelen in Bet-Schean, Lachisch, Megiddo, Taanach und Dēr ʿAllā interpretiert Yassi-

ne das Gebäude und den Hof als ein offenes Hofheiligtum mit sieben Phasen des Gebrauchs (entsprechend Dēr ʿAllā 

Phasen F-K).
1423

 Gemäß Steen (2004), 63f. gibt es keine wirklichen Parallelen. Ihrer Meinung handelt es sich bei der 

von Yassine ausgegrabenen Struktur um ein Bauernhaus (wahrscheinlich mit Hauskult). Was die Keramik betrifft, 

ist nur der Räucherständer wirklich kultisch. 

Der mittlere Raum (mit der Stein-Lehm) Pflasterung wurde evtl. für handwerkliche Zwecke oder im Winter als Stall 

genutzt. Der östliche Raum hatte eine klare Haushalts- und Vorratsfunktion.
1424

 Der westliche Raum könnte die 

Utensilien des Hauskultes enthalten haben. Als kennzeichnend für ganz verschiedene Epochen der Region sind die 

Brotöfen im Vorhof. Wahrscheinlich wurden die Haushaltstätigkeiten im Hof erledigt (zumindest im Sommer). 

Fazit: Insgesamt ist die Interpretation Steens als die überzeugendere Interpretation einzustufen. M.E. könnten aller-

dings auch die beiden Becher/Kelche (Yassine 1988b, 117.123 Fig. 3 Nr.4-5) kultisch genutzt worden sein. 

EZ 2b 

Relevanter Einzelfund: In Raum Nr. 504 (des wahrscheinlich als administratives Zentrum fungierenden) Gebäude-

komplexes der EZ 2b-Phase V (8. Jh. v.Chr.) wurde ein Bierkrug mit dem Relief der Göttin Astarte gefunden.
1425

 

EZ 2c 

Relevante Einzelfunde: Evtl. kann sowohl für die Pferdefigurinen als auch für die anderen zoomorphen Figuri-

nen,
1426

 die in der EZ 2c-Phase III (Anfang des 6. Jh.s. v.Chr.) gefunden wurden, ein kultischer Hintergrund voraus-

gesetzt werden. 

EZ 2c/PZ 

Einzelfund: Aus der EZ 2c/PZ-Phase II (5. Jh. v.Chr.) des Haupttalls stammt ein in das 5. Jh. v.Chr. zu datierendes 

Ostrakon mit den Gottesnamen `Milkom´ und `El´.
1427

 

Friedhof/Bestattungen: Nach einer Siedlungsunterbrechung von 400 Jahren kommt es im späten 6.-5. bzw. frühen 4 

Jh. v.Chr. zu einer erneuten Nutzung des beim Tall al-Mazār liegenden Hügels A – diesmal allerdings als Fried-

hof.
1428

 Unter den 84 in den späten 70er Jahren des 20. Jh.s. ausgegrabenen Gräbern konnten, was die rechteckigen 

Gräber betrifft, drei Haupttypen ausgemacht werden: 

a) einfache Gruben (häufigster Typ), 

b) mit Lehmziegeln umrandete Gruben (3 Belege) sowie 

c) Gruben mit Steinen an einer Seite (6 Belege). 

Zusätzlich wurden eine Kinderkrugbestattung (Nr. 47) und eine Larnax (`Clay coffin´)-Bestattung (Nr. 23) ent-

deckt.
1429

 Die Gräber waren ungefähr 1 m tief und 1-2 m lang, wobei in jedem Grab nur eine Person bestattet war. 

Viele Körper waren ost-westwärts ausgerichtet (die Köpfe im Osten, die Füße im Westen), wobei die Gesichter der 

                                                 
1415 Vgl. Yassine (1988b), 116f. inkl. Fig. 1. 
1416 Vgl. Yassine (1988b), 117 inkl. Fig. 1. 
1417 Vgl. Yassine (1988b), 121. 122 inkl. Fig 2 (Nr. 1-2).124.133 (Pl. 6 A-F). 
1418 Vgl. Yassine (1988b); 123 inkl. Fig 3 (Nr.4-5).125.134 (Pl. 7 E+F). 
1419 Vgl. Yassine (1988b), 124 inkl. Fig. 4 (Nr. 2).125.135 (Pl. 8). 
1420 Vgl. Yassine (1988b), 118f.121. 
1421 Vgl. Yassine (1988b), 118f. und s. auch Steen (2004), 64. 
1422 Vgl. Yassine (1988a), 56.119 und s. auch Steen (2004), 64. 
1423 Vgl. Yassine (1988b), 119-121. 
1424 S. auch Yassine (1988b), 117. 
1425 Vgl. Yassine (1988a), 91; (1989); 382 und s. auch Gass (2005), 499. 
1426 Vgl. Yassine (1988a), 106 (Pl. XIII 1-4). 
1427 Vgl. Yassine/Teixidor (1988), 141 und s. auch Bienkowski (2001b), 360. Milkom ist der Name des höchsten Gottes im Pantheon der Ammo-
niter, vgl. Görg (1995d), 813f. 
1428 Vgl. Yassine (1984), 4f.12-14; (1989), 383; Groot (1993), 990f.; McCreery/Yassine (1997), 443f. und s. auch Gass (2005), 499. 
1429 Vgl. Yassine (1984), 6-8.11; (1988a), 57; (1989), 383 und s. auch Groot (1993), 990f. u. Bienkowski (2001b), 358. 
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Verstorbenen nach Süden gerichtet waren. Männer wurden zumeist in ausgestreckter – Frauen dahingegen in ge-

beugter – Lage bestattet.
1430

 Das im Durchschnitt erreichte Lebensalter der bestatteten Männer und Frauen betrug ca. 

33 Jahre.
1431

 

Zu den Grabgütern: Während Frauen oft mit silbernen und goldenen Ohrringen, Kajal, Muscheln und Perlen bestat-

tet wurden, bestanden die Grabbeilagen bei Männern zumeist aus eisernen Bogen- und Speerspitzen, Schwertern 

und Messern (wahrscheinlich handelte es sich bei ihnen um Krieger/Soldaten).
1432

 Außerdem wurden in ihren Grä-

bern Stempel- und Zylindersiegel aus Kalkstein und Halbedelsteinen wie Marmor, Achat, Jaspis und Lapislazuli 

(inkl. einer Fülle unterschiedlicher Motive) gefunden.
1433

 Zu diesen Motiven gehörten z.B. drei graphisch miteinan-

der verbundene Flügeltiere (ein Stier, ein Löwe und ein Steinbock), ein vor einem Altar stehender (neu-

babylonischer) Adorant (inkl. einem Halbmond und einem Schriftzug über ihm) sowie zwei falkenköpfige Sonnen-

gottheiten (in ansonsten menschlicher Gestalt), die einen stilisierten Baum flankieren. Durch diese Motive können 

kulturelle Beziehungen zwischen einheimischen Bevölkerungsgruppen (Ammonitern?) und den Zivilisationen Per-

siens, Ägyptens und Assyriens/Neubabyloniens erschlossen werden.
1434

 Außerdem wurden sowohl bei Frauen als 

auch bei Männern Kupfer- und Keramikgefäße
1435

, Kupfer/Bronze-Nadeln, -Ringe und -Fibeln gefunden. 

In Grab 37 wurde der Tote gemeinsam mit seinen Tieren (bzw. zumindest mit Tierknochen) bestattet.
1436

 Die Sitte 

z.B. Jagdhunde alleine oder gemeinsam mit ihren `Herrchen´ zu begraben, ist in der PZ häufig belegt. Die Aufwer-

tung betraf allerdings zumeist nur besonders geliebte Tiere. Ansonsten könnte es sich bei den in Mazār gefundenen 

Tierknochen auch um die Reste eines als Speiseopfer fungierenden Nutztieres handeln (vgl. Sa‛īdīya SBZ 2/EZ 1-

Phase XII). 

 

 

Tall Dēr ʿAllā (2088.1782) 

SBZ (inkl. SBZ 2/EZ 1) 

Heiligtum: In den Phasen A-E (F), d.h. in nahezu der gesamten SBZ (von ca. 16. Jh. v.Chr. bis ca. 1150 v.Chr.), 

befand sich ein Heiligtum auf dem Tall Dēr ʿAllā. Nach Franken sollte dieses Heiligtum die Funktion Dēr ʿAllās als 

Handelszentrum zwischen Gilead und Ägypten sanktionieren. 

SBZ 2/EZ 1- Übergangsphase E bzw. 12 (spätes 13. Jh. bis ca. 1180 v.Chr.): In dieser Zeit war das Heiligtum durch 

sog. `Schatzkammern´ umgeben; inkl. Keramik und anderen Gegenständen, die im Heiligtum gebraucht wurden. 

Außerdem wurden Diensträume, Küchen und Vorratsräume gefunden.
1437

 Um ca. 1180 v.Chr. wurde das Heiligtum 

durch ein Erdbeben bzw. durch eine mit diesem Erdbeben im Zusammenhang stehende Feuersbrunst zerstört.
1438

 

SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase F bzw. 13 (ca. 1180-1150 v.Chr.): Nachdem die (bereits in Angriff genommenen) 

Wiederaufbaumaßnahmen durch ein zweites Erdbeben gestoppt wurden, wurden alle weiteren Bemühungen einge-

stellt, so dass das Heiligtum zerstört blieb.
1439

 

In den SBZ 2/EZ 1-Phasen G und H. bzw. ebenfalls 13 (um ca. 1150 v.Chr.) erfuhr Dēr ʿAllā einen Funktionswech-

sel und fungierte seitdem als Festung.
1440

 

EZ 1 

Heiligtum: EZ 1a-Phasen A-D (ca. 1150-1100 v.Chr.): Es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass der Tall in den EZ 

1a-Phasen A-D (nach einer Unterbrechung in den SBZ 2/EZ 1-Übergangsphasen G und H) zeitweise auch wieder 

als Heiligtum genutzt wurde. Begründung: Es wurde eine große Zahl von Räuchergefäßen gefunden; außerdem zwei 

große Mauern in Square M (Steen in Druck), die Teile eines neuen Heiligtums gewesen sein könnten.
1441

  

Ein aufgrund eines Unglückfalls nicht bestatteter Mensch: Phase C endete mit einem Erdbeben, bei dem auch Men-

schen verunglückten (in einer durch das Beben entstandenen Erdspalten wurde ein menschliches Skelett gefunden – 

ansonsten wurden am Tall Dēr ʿAllā kaum Skelette gefunden).
1442

 

EZ 2a 

Ungewöhnliche Bestattung: EZ 2a-Phase X (10. Jh. v.Chr.): In den stellenweise bis zu einem halben Meter hohen 

Ablagerungsschichten wurden u.a. die Knochenreste zweier Kinder entdeckt.
1443

 Große Grube als Hinweis auf einen 

`Heiligen Baum´ oder eher als Hinweis auf eine Stätte zur Getreidespeicherung? Nach dem abrupten Ende von EZ 

                                                 
1430 Vgl. Yassine (1984), 8f.11; (1988a), 57f. und s. auch Groot (1993), 990 u. Bienkowski (2001b), 358. 
1431 Vgl. Yassine (1989), 383. 
1432 Vgl. Yassine (1989), 383 und s. auch Bienkowski (2001), 359. 
1433 Vgl. Nunn (2000), 224. 
1434 Vgl. Yasine (1989), 383 und s. auch Groot (1993), 990f. 
1435 Zur Keramik gehörte nicht nur lokale Keramik des 6.-5. Jh.s v.Chr., sondern auch assyrische Keramik (inkl. Bechern/Kelchen u. Flaschen) 

sowie auch phönizische Keramik (wie z.B. diverse Amphoren und ein Krug), vgl. Groot (1993), 991. 
1436 Vgl. Yassine (1984), 11.35f. und s. auch Groot (1993), 990 u. Bienkowski (2001b), 359. 
1437 Vgl. Franken (1992b), 163ff u. Steen (1997), 81; (2004), 171. In Bezug auf eine genauere Beschreibung des SBZ 2/EZ 1-Tempels vgl. Stran-

ge (2001), 308f. inkl. Abb. 4. 
1438 Vgl. Franken (1992b), 176; Kooij (1993), 339; Ibrahim/Kooij (1997), 105 u. Steen (1997), 81. 
1439 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij (1993), 340 u. Steen (1997), 81; (2004), 171. 
1440 Vgl. Steen (1997), 81 inkl. Tab. 1. 
1441 Vgl. Franken (1969), 20.34; (1992a), 128; (1997), 138; (1999), 191 und s. auch Steen (2004), 62f. 
1442 Vgl. Franken (1969), 32.40-42; Franken/Ibrahim (1989), 203; Kooij/Ibrahim (1989); Franken (1992a), 128; Kooij (1993), 340 und s. auch 

Herr/Najjar (2001), 329. 
1443

 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 81f. u. Kooij (2001), 295. 
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2a-Phase X (Ende des 10. Jh.s v.Chr.) wurde die Ortslage zeitweilig gar nicht mehr und danach nur in Form einer 

großen sorgfältig gefertigten Grube genutzt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Grube einen Durchmesser von 

12 m und eine Tiefe von 5 m hatte.
1444

 Interpretation Frankens: Gemäß Franken ist diese Grube mit der Verehrung 

eines (während der EZ im Bereich der Grube befindlichen) heiligen Baums in Verbindung zu bringen, wobei der 

Tall als ein Höhenheiligtum des `Baalkultes´ interpretiert wird.
1445

 

Eigene Interpretation: Obwohl auch dafür keine wirklich konkreten Indizien vorliegen (z.B. in der Grube entdeckte 

Getreidereste), halte ich es für überzeugender, die Grube als eine Stätte als Getreidespeicherung zu interpretieren.
1446 

 

EZ 2b 

Religiöses Zentrum; Bileam-Inschrift etc. 

EZ 2b-Phase IX – vorher M – (900-800 v.Chr.): Tall Dēr ʿAllā als eine primär agro-pastoral und handwerklich aus-

gerichtete Siedlung, die möglicherweise auch die Funktion eines religiösen Zentrums hatte.
1447

 

Die Bileam-Inschrift als der wichtigste Einzelfund der Phase IX
1448

: Als wichtigster Einzelfund der Phase IX ist 

die `Bileam-Inschrift´ herauszustellen, die 1967 in vielen Einzelteilen entdeckt wurde. Ursprünglich waren die um 

800 v.Chr. in einem lokalen Dialekt (`gileaditisch´) bzw. eher in protoaramäisch verfassten `Bileam-Texte´ in 

schwarzer (und roter Tinte) auf die verputzte Wand eines kleinen Raumes (mit 2-3 Sitzbänken) geschrieben. 

Die Inschrift war mit roten Linien umrandet. Außerhalb der Rahmung fanden sich Zeichnungen z.B. die einer 

Sphinx.
1449

 Insgesamt betrachtet scheint die Inschrift die Kolumne einer Schriftrolle zu imitieren, was impliziert, 

dass derartige Schriftträger damals ebenfalls gebräuchlich waren.
1450

 

1. Zum Inhalt der Bileam-Inschrift: Bei dem 1976 und 1991 veröffentlichten, nur bruchstückhaft erhaltenen und 

schwer (mit vielen Unsicherheiten) zu übersetzenden Text der `Bileam-Inschrift´, handelt es sich um die Abschrift 

der lokalen Überlieferung eines (auch im Alten Testament) erwähnten Sehers namens Bileam, Sohn Beors (Num 22-

24). Die Textfragmente lassen sich zu zwölf sog. Kombinationen zusammenschließen. Von diesen bieten nur zwei 

Kombinationen einen längeren und einigermaßen verständlichen Text. Dabei bleibt unklar, ob diese beiden Kombi-

nationen inhaltlich wirklich zusammengehören.
1451

 

Kombination 1: In der Kombination 1 (Prophetenerzählung) wird `Bileam, der Sohn Beors´, als ein Seher einge-

führt, der in einer Nacht eine Vision von einer Götterversammlung hat (wahrscheinlich per Inkubation). Die Götter-

versammlung (bzw. eine einzelne Gruppe dieser Versammlung) möchte anscheinend eine Haupt-Göttin davon ab-

halten, das Leben auf der Erde zu vernichten. Letzteres könnte entweder durch eine Feuerkatastrophe, durch eine 

Flut oder durch eine Dunkelheit erfolgen – die entsprechenden Übersetzungen und Interpretationen sind umstritten. 

Am nächsten Morgen fastet Bileam und mahnt diejenigen, die als `Feinde S(chagars, d.h. der Hauptgöttin)´ bezeich-

net werden, die Strafankündigung zu beachten und umzukehren. Als Gründe für das Gericht bzw. als dessen Folge 

(die Übersetzungen und Interpretationen sind wiederum umstritten) wird erwähnt, dass auf der Erde nichts so ist, 

wie es eigentlich sein sollte: Kleine Vögel beschimpfen/verunglimpfen große Vögel; normalerweise freundliche 

Vögel jagen andere Vögel; stolze/hochmütige Hyänen sitzen still zur Geißelung/Züchtigung/Bestrafung, (arme 

Frauen mischen teure Myrrhe), taube Leute hören von weitem etc.
1452

 

Kombination 2: Kombination 2 ist schwer zu verstehen (keine Zeile konnte vollständig restauriert werden). Kombi-

nation 2 enthält u.a. viele Flüche – dies passt gut zu dem Bild, was die Bibel vom Seher Bileam zeichnet. Explizit 

kommt Bileam allerdings in der Kombination 2 nicht mehr vor.
1453

 

Zu den in der `Bileam-Inschrift´ bezeugten Göttern: 

Kombination 1:
1454

 Hier ist von einer Götterversammlung die Rede, die sich im Einzelnen aus folgenden Göttern 

zusammensetzt: 

1. aus einer Hauptgöttin: wahrscheinlich `Schagar´ = Vollmond?/unwahrscheinlicher `Schamas´/`Schapas´ = Sonne 

– eine genaue Identifizierung der Hauptgöttin ist nicht möglich: Zeilen: 7.8?16; 

                                                 
1444 Vgl. Kooij (2001), 295.298. 
1445 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204 u. Franken (1999), 192f. 
1446 Vgl. Yassine (1989), 383. 
1447 Vgl. Ibrahim/Kooij (1991), 23; (1997),102; Kooij (1993), 342; (2001), 296f. inkl. Tab. 1; Franken (1997), 138 und s. auch Boertien (2004), 
306 u. Hübner (2005a), 128. 
1448 Zeichnungen der gefundenen Fragmentteile (Kombination 1 + 2) finden sich z.B. bei Kooij/Ibrahim (1989), 67 Fig. 85 und 68 Fig. 86. 
1449 Vgl. Franken/Ibrahim (1978), 65-68 inkl. Fig. 7; (1989), 204; Kooij (1986), 35; (1993), 341; Ibrahim/Kooij (1986), 137; (1991), 20; 
Kooij/Ibrahim (1989), 63-67.69 (inkl. Fig. 81.82.83a-c u. 84).87f.103 (Nr. 116); Franken (1992a), 127; (1997), 138; (1999), 183; Hackett (1992), 

129; Hübner (1992), 42-44; Keel/Uehlinger (1995), 234.236f.; Millard (1996), 144 inkl. Abb. 167; Lemaire (1997), 139; Herr/Najjar (2001), 

332.334; Boertien (2004), 306; Hoftijzer (2005), 138f. u. Hübner (2005a), 128. 
1450 Vgl. Millard (1996), 144; (2001), 660. 
1451 Vgl. Moore (1990), 8f.; Lemaire (1991), 42-44; Hackett (1992), 130; Keel/Uehlinger (1995), 234.236; Gass (2005), 443f. u. Hoftijzer (2005), 

138. 
1452 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 67-69 inkl. Fig. 85 u. 86; Franken (1992a), 128; (1999), 183f.191; Hackett (1992), 129f; Lemaire (1997), 139 u. 

Betz (2003), 196. 
1453 Vgl. Van der Kooii/Ibrahim (1989), 68f.; Franken (1992a), 128; (1999), 183; Hackett (1992), 129f.; Keel/Uehlinger (1995), 235; Lemaire 
(1997), 139; Herr/Najjar (2001), 332.334; Betz (2003), 196; Boertien (2004), 306 u. Hoftijzer (2005), 138-147. 
1454 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 68f.88; Hackett (1992), 129; Franken (1992a), 128; (1997), 138; (1999), 183f.191; Keel/Uehlinger (1995), 234-

237; Merklein/Wenning (1998), 19; Niehr (1998), 210; Lipinski (2000), 607-617.620-626; Betz (2003), 196 u. Hoftijzer (2005), 138-144. 
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2. aus `Aschtar´ = Morgenstern: wahrscheinlich die männliche Variante der häufiger bezeugten `Aschtarte´. 

`Aschtar´ steht offensichtlich mit der Hauptgöttin in einer engen Beziehung (vs. Übersetzung von Caquot-Lemaire: 

statt Schagar und Aschtar = Wurf von Rindern und Schafen): Zeile. 16; 

3. aus `Elohim´-Göttern: Zeile 1; 

4. aus `Schaddaj´-Göttern/Göttinnen: wahrscheinlich nicht nur übermenschliche Wesen, sondern vollwertige Göt-

ter/Göttinnen. Evtl. sind die Schaddaj-Götter/Göttinnen als eine Untergruppe der `Elohim´-Götter mit der Funktion 

eines Götterrats einzustufen. In der Bibel taucht der Name `Schaddaj´ z.B. in den Vätererzählungen oder im Hiob-

Buch auf, wobei er mit `der Allmächtige´ übersetzt setzt wird: Zeile 8. 

Kombination 2:
1455

 Hier wird der Gott `El´ erwähnt, der in vielen anderen religiösen Texten als Chef der Götterver-

sammlung dargestellt wird – in der Bileam-Inschrift ist sein Verhältnis zur oben genannten Hauptgöttin unklar: 

Zeile 6. Von dem Gott `Baal´, der vor allem im Zusammenhang mit den Interpretationen Frankens eine Rolle spielt 

(s.u.), ist nirgends die Rede. 

Insgesamt ist die lokale Religion als nicht-jahwistisch und nicht-monolatrisch zu bezeichnen. Dabei ist die Inschrift 

als Zeugnis einer von Gebildeten getragenen offiziellen Religion einzustufen.
1456

 Potentielle Parallelen: Num 

24,4.16; 22,9.20f.
1457

 

2. Zu dem in der Bileaminschrift bezeugten Kultpersonal
1458

: 

Kombination 1: 

- Eine Orakelpriesterin und eine Myrrhenbereiterin (beides ist evtl. allerdings auch als „eine arme Frau bereitet Myr-

rhensalbe“ zu übersetzen – dieses ist m.E. sogar die bessere Übersetzung, da sie sich besser in den Kontext der auf-

gelisteten `Absurditäten´ einfügt) sowie 

- eine Priesterin (alle in Zeile 13). 

3. Weitere in anderen Räumen entdeckte Funde, denen eine kultische Funktion zugeschrieben wurde/zuzuschreiben 

ist: 

a) Ein Steinlöffel in Form einer menschlichen Hand, der in dem südlich an den Inschriftenraum angrenzenden Raum 

gefunden wurde.
1459

 

b) Ein runder, unbearbeiteter, ca. 15 cm im Durchmesser großer und 3850 Gramm schwerer Kalkstein (bzw. Flint?) 

mit einer (wahrscheinlich durch häufige Berührungen) geglätteten Oberfläche) und der aramäischen Aufschrift: 

„Stein von Sr“. 

c) Ein außergewöhnlicher Pokal, der evtl. als Libationsgefäß fungierte. 

d) Ein übergroßes Webegewicht. 

e) Ein Krug/Gefäß, der/das eine ähnliche aramäische Aufschrift wie der oben genannte Stein aufwies (für „Sr“).
1460

 

Bei „Sr“ (Schar`a?) könnte es sich eventuell um den Namen einer mehr oder weniger unbekannten Gottheit bzw. um 

den Namen eines Numens handeln. Ein Hinweis zur Identifizierung dieser Gottheit bzw. dieses Numens könnte 

darin gesehen werden, dass der Name Schar`a (el-Kebir) noch bis heute von Beduinen für den Jordan benutzt wird. 

Eventuell hat es sich also bei Schar`a um eine Fruchtbarkeit spendende Wassergottheit gehandelt. Allerdings kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Funde b)-e) rein profan genutzt wurden.
1461

 

f) Das Fragment einer (wahrscheinlich als Fetisch benutzten) ca. 10 cm große Terrakotta-Figurine in Form einer 

nackten, nur mit Schmuck bekleideten Tamburin-Spielerin (mit auffallend gestalteten Geschlechtsmerkmalen und 

einem Tropfen von Menstruationsblut).
1462

 

g) Diverse Geweihe mesopotamischer Damhirsche, denen möglicherweise in der EZ 2b eine religiös-magische (ge-

nauer gesagt apotropäische, d.h. Unheil abwehrende) Bedeutung zugemessen wurde.
1463

 

h) Ein Henkel mit einem Stempelsiegelabdruck, auf dem ein Steinbock und eine uneindeutige Figur zur Linken zu 

sehen sind.
1464

 

i) Ein Krugstopfen mit dem Motiv einer Sphinx bzw. eines Löwen.
1465

 

j) Ein Fragmentstück aus bearbeitetem Elfenbein (inkl. Lotus-Motiv). Das Lotus-Motiv stammt aus Ägypten und 

war ein Symbol für `neues Leben´.
1466

 

4. Mutmaßungen über die Funktion des Bileam-Inschriftenraums: 

a) Franken: Wahrscheinlich gehörte der Raum mit den Bileam-Inschriften zu denjenigen Räumen (innerhalb eines 

großen Komplexes von Arbeits- und Vorratsräumen), die ausschließlich durch ein hochgelegenes Fenster oder über 

das Dach erreicht werden konnten. Dies gab den Räumen die Qualität einer künstlichen Höhle. Der Komplex ähnelt 

                                                 
1455 Vgl. Van der Kooii/Ibrahim (1989), 68f.; Keel/Uehlinger (1995), 235-237 u. Hoftijzer (2005), 145-147. 
1456 Vgl. Keel/Uehlinger (1995), 237. 
1457 Vgl. Hackett (1992), 130. 
1458 Vgl. Niehr (1998), 210f. u. Hoftijzer (2005), 143f. 
1459 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 87.101 (Nr. 98). 
1460 Vgl. Franken/Ibrahim (1989), 204; Kooij/Ibrahim (1989), 87.94 (Nr. 32); 101 (Nr. 97); Ibrahim/Kooij (1991), 21.26; Franken (1992a), 128; 

(1997), 138; (1999), 196f inkl. Fig 3 a-c u. Kooij (1993), 341. 
1461 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 87; Ibrahim/Kooij (1991), 21f. u. Franken (1999), 197. 
1462 Vgl. Franken (1999), 198f. inkl. Fig. 4. 
1463 Vgl. Franken (1999), 194. 
1464 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 97f (Nr. 64). 
1465 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 98 (Nr. 66). 
1466 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 99 (Nr. 85). 
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damit dem, was in den Mythen als Labyrinth beschrieben wird (allerdings nur ein kleines Labyrinth), und zwar als 

ein Ort des Todes bzw. des Sieges über den Tod – ein typisches religiöses Thema im Nahen Osten.
1467 

Insgesamt 

könnte der gesamte Tall Dēr ʿAllā der Phase IX als ein `Baal-Höhenheiligtum´ mit einer künstlich angelegten Kult-

höhle/Grotte (vergleichbar mit einer griechischen `Megara´) mit Inschrift (Orakel), einem Heiligen Baum (s. große 

Grube) und einem Priesterviertel interpretiert werden (s. Geweihe und andere potentielle kultische Einzelfunde, wie 

z.B. die Gegenstände mit der Aufschrift „Schara“, das übergroße Webegewicht etc.). Dieser Fund sei nicht zuletzt 

auch insofern bedeutend, als die Reste der meisten anderen palästinischen Höhenheiligtümer der Eisenzeit erodiert 

sind.
1468

 

b) Kooij: Gemäß Kooij weisen weder der Raum mit der `Bileam-Inschrift´ noch die umliegenden Räume Spuren 

auf, die eindeutig für eine Nutzung des Raumes und der Siedlung als kultisches Zentrum sprechen. Dennoch ist 

durchaus von einer religiösen Nutzung (noch) unbekannter Art auszugehen. Eventuell könnte der Inschriftenraum 

als Inkubationsraum fungiert haben.
1469

 

c) Wenning/Zenger: Für das eisenzeitliche Tall Dēr ʿAllā ist kein Heiligtum belegt. Der Inschriftenraum ist als Ver-

sammlungsort einer örtlichen Prophetengruppe zu interpretieren.
1470

 

Eigene Beurteilung: Während der Vorschlag Frankens nicht wirklich ernst genommen werden kann (z.B. ist nir-

gends in der Inschrift von `Baal´ die Rede), sind die beiden anderen Vorschläge Kooijs bzw. Wennings/Zengers 

durchaus in Erwägung zu ziehen. Eine eindeutige Bestimmung der Funktion des Inschriften-Raums ist jedoch nicht 

möglich. 

Relevanter Einzelfund?: EZ 2b-Phase VIII (ca. 800-750 v.Chr.?): Keramikfigurine (Pferdekopf) mit kultischer 

Funktion?
1471

 

EZ 2c 

Relevante Einzelfunde?: EZ 2c-Phase VI (ca. 700–500 v.Chr.?): Zu den relevanten Funden gehören: 

- diverse Terrakotta-Figurinen in Frauengestalt
1472

 und 

- eine Terrakotta-Figurine in Gestalt eines Hirschkopfes (mit einem fehlenden Geweih und Bemalung).
1473

 

EZ 2c-Phase V (ca. 500 v.Chr.): diverse Terrakotta-Figurinen-(Fragmente), die z.B. den Kopf eines Mannes
1474

, eine 

schwangere Frau
1475

 oder ein Rind
1476

 darstellen und evtl. kultische Funktion hatten. 

EZ 2c/PZ 

In EZ 2c/PZ-Phase IV(ca. 500-400 v.Chr.) wurde eine Osiris-Figurine aus Bronze gefunden.
1477

 Außerdem stammt 

aus Phase V bzw. IV (5. Jh. v.Chr.) ein Ostrakon mit dem Gottesnamen `El´.
1478

 

 

 

Der Bereich der nördlichen Adschlunausläufer (inkl. Irbid-Ramṯā-Ebene) 

 
Tall al-Muʿallaqa (2371.2235) 

EZ 2c 

Relevanter Einzelfund?: Bruchstück einer späteisenzeitlichen, anthropomorphen Terrakotta-Figurine.
1479

 

 

 

Saḥam (2231.2339) 

(SBZ 1-)SBZ 2/EZ 1 

Grab inkl. Grabbeigaben: 

- u.a. in Ägypten hergestellte Skarabäen
1480

 sowie 

- zwei Tonfigurinen und eine Steinfigurine, die alle weibliche Gottheiten abbilden. Die Tonfigurinen stammen 

wahrscheinlich aus dem Westjordanland und bezeugen eine Verschmelzung der ägyptischen Göttin Hathor mit einer 

kanaanäischen Göttin. Wahrscheinlich sind diese beiden Figurinen dem Hauskult zuzurechnen, wobei sie mögli-

cherweise v.a. für/von Frauen bedeutsam waren bzw. genutzt wurden.
1481

 Zur lokal hergestellten oder aus dem Nor-

                                                 
1467 Vgl. Franken (1997), 138; (1999), 187.190.194. 
1468 Vgl. Franken (1999), 191-200. 
1469 Vgl. Ibrahim/Kooij (1986), 141; (1991), 21.23 und s. auch Franken (1999), 194. 
1470 Vgl. Wenning/Zenger (1991), 171-193 und s. auch Zwickel (1994), 256f. u. Niehr (1998), 210. 
1471 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 583f. inkl. Fig. 3. 
1472 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 89.104f. (Nr. 124-129). 
1473 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 105 (Nr. 130) u. Franken (1999), 194. 
1474 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 156). 
1475 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 90.107 (Nr. 152). 
1476 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 581f. inkl. Fig. 2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.108 (Nr. 157). 
1477 Vgl. Ibrahim/Kooij (1983), 579f. inkl. Fig. 1.2 u. Kooij/Ibrahim (1989), 90.108 (Nr. 158). 
1478 Vgl. Kooij/Ibrahim (1989), 69f. und s. auch Bienkowski (2001b), 360. 
1479 Vgl. Kamlah (2000), 43.Taf. 50.10. 
1480 Zu den in Saḥam gefundenen Skarabäen vgl. Fischer/Keel (1995), 135-150. 
1481 Genauere Informationen zu diesen beiden Figurinen sind bei Fischer (1997a), 61-64 nachzulesen. Diverse zeichnerische und fotografische 

Darstellungen finden sich dahingegen bei Fischer (1997a), 126 inkl. Fig. 23 u. 165 (Pl. 32). 
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den importierten Kalksteinfigurine gibt es keine guten Parallelen, aber wahrscheinlich wurde sie auf eine ähnliche 

Weise genutzt wie die Tonfigurinen.
1482

 

- eine tönerne Stierfigurine, die zweifelsohne mit dem Fruchtbarkeitskult in Verbindung zu bringen ist
1483 

sowie 

- ein vergoldetes Messer, das eventuell im Zusammenhang mit dem Opferkult eine Rolle spielte (ein täglicher Ge-

brauch als ein Werkzeug oder als eine Waffe kann ausgeschlossenen werden).
1484

 

 

 

Quwēlibī/Abila (2318.2322) 

EZ 

Friedhof/Bestattungen: Diverse eisenzeitliche Gräber (v.a. im Bereich des Südtalls).
1485

 In Areal A Square A-1 wur-

de eine EZ 2c-Pithos-Bestattung entdeckt. Der Verstorbene war ein ca. 45-50 jähriger und ca. 175 cm großer Mann 

(die Durchschnittsgröße lag bei 170 cm). Das Begräbnis war ungefähr ost-westwärts ausgerichtet, wobei der Kopf 

im Osten lag.
1486

 

 

 

Tall Zirā‛a
 
(2119.2252) 

Generell spricht das Vorhandensein einer direkt auf dem Tall befindlichen artesischen Quelle für eine besondere 

kultische Bedeutung der Ortslage. 

EZ 1 
Relevante Einzelfunde:  

a) Ein nahezu vollständiger Kernos.
1487

 

b) ein sogenanntes `Götterhaus´.
1488

 

EZ 2a 
Relevante Einzelfunde (Beispiele): Frühe/ältere EZ 2-Bauphase (10. Jh. v.Chr.?): 

a) Ein Fayence-Zylindersiegel im sog. einfachen/gewöhnlichen Stil der mitannischen Glyptik aus der SBZ (14./13. 

Jh. v.Chr.), bei dem es sich – da es in einem EZ 2-Kontext gefunden wurde – um ein `Erbstück´ zu handeln scheint. 

Dargestellt sind zwei Motive: zum einen zwei antithetische Hirsche, deren Vorderkörper sich etwas überschneiden 

und deren Köpfe zurückgewandt sind sowie ein stehender nackter Mann, der mit seiner linken Hand einen sog. 

`Bukettbaum´ umfasst.
1489

 

b) Eine Mazzebe: In Haus 2 trennten drei (aus aufgerichteten Feldsteinen) bestehende Säulenbasen einen bedachten 

nördlichen Raum von einem südlich angrenzenden Hofbereich ab.
1490

 Am Ende der drei Säulenbasen wurde eine 

(noch in ihrer ursprünglichen Position stehende) Mazzebe gefunden.
1491

 

c) Eine Aschtarte/Ascherah darstellende Terrakotta-Figurine, deren Gesicht (von vorne betrachtet) wie das einer 

Frau im sog. `Hathor-Haarstil´ und (von der Seite betrachtet) wie das einer Löwin aussieht. Insgesamt betrachtet 

scheint die Figurine damit eine Verschmelzung der Göttin Aschtarte/Ascherah mit der ägyptischen Göttin 

Hathor/Sechmet zu bezeugen. Die Statuette muss daher eine mächtige Taschengottheit gewesen sein. Die engsten 

Parallelen stammen aus Tall Massād al-Gisl und Bet-Schean.
1492

 

d) Der ca. 19 x 12.5 x 8.5 cm große aus Basalt gefertigte Kopf eines Mannes mit grob herausgearbeiteten Gesichts-

zügen (Augen, Nase, Mund u. Ohren) und kleinen Ausbuchtungen an der Stirn, die darauf schließen lassen, dass die 

Figurine ursprünglich eine Art Kappe/Hut getragen haben muss. Da der Kopf als eine `Spolie´ in der Mauer eines 

Hauses der späteren/jüngeren EZ 2-Bauphase gefunden wurde, muss sie älter sein als dieses Haus. Obwohl unklar 

ist, wen die Figurine portraitierte, kann davon ausgegangen werden, dass es sich entweder um eine Gottheit oder um 

eine bedeutende Persönlichkeit der Stadt gehandelt haben muss.
1493

 

EZ 2b 

Relevante Einzelfunde (Beispiele): Spätere/jüngere EZ 2-Bauphase (9.-8. Jh. v.Chr.?): 

                                                 
1482 Genauere Informationen zu dieser Kalksteinfigurine finden sich bei Fischer (1997a), 64f. Zeichnerische und fotografische Darstellungen 
finden sich dahingegen bei Fischer (1997a), 128 inkl. Fig. 25 u. 167 (Pl. 34). 
1483 Eine genauere Beschreibung und Einordnung dieser, einen Stier darstellenden Tonfigurine findet sich bei Fischer (1997a), 64; s. auch Fischer 

(1997a), 127 inkl. Fig. 24 u. 166 (Pl. 33). 
1484 Vgl. Fischer (1997a), 89f. 
1485 S. diesbzgl. z.B. Mare (1984), 40f.; (1989), 484; (1992), 13.15f.18; (1993), 3; (1997a), 7; (1999), 453.458; Wineland (2001), 100f.103; 

Chapman/Smith/Ellis et al (2006), 61f. und s. auch Zwickel (1990), 331 u. Sauer/Herr (1997), 233. 
1486 Vgl. Wineland 2001, 103. 
1487 Vgl. Vieweger/Häser (2010a), 13 vs. Vieweger/Häser (2010b), 405 inkl. Abb. 5, wo der Kernos der EZ 2 zugeordnet wird. Wahrscheinlich 

fand der Kernos im Hauskult Verwendung und wurde in Zusammenhang mit der Darbringung von Trankopfern (`Libationen´) genutzt.  
1488 `Götterhäuser´ wurden im privaten Kult genutzt. Eventuell können zumindest einige von ihnen als Tempelnachbildungen verstanden werden, 

wobei sich in ihrem Inneren eine oder mehrere Figurinen befanden, welche die im jeweiligen familiären Kontext verehrten Götter darstellen 

sollten. 
1489 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26.28 inkl. Abb. 6; Vieweger/Häser (2007a), 13f. inkl. Abb. 9; (2007c), 159.162f.; (2009), 23 inkl. Abb. 28. 
1490 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007c), 159. 
1491 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 26 u. Vieweger/Häser (2007a), 13; (2007b), 67; (2007c), 159.161. 
1492 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 28 inkl. Abb. 7; Vieweger/Häser (2006), 65 inkl. Abb. 3; (2007a), 14f. inkl. Abb. 10; (2007b), 68 inkl. Abb. 

10; (2007c), 163; (2009), 24 inkl. Abb. 29. 
1493 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 29 (inkl. Abb. 8) u. Vieweger/Häser (2007a), 17f. (inkl. Abb. 13); (2007c), 163-165; (2009), 27 inkl. Abb. 32. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Taschengott
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a) Eine kleine, ca. 7.5 cm hohe sowie mit Gold und Silber überzogene Bronzefigurine, bei der es sich um eine Dar-

stellung des Gottes `El´ in sitzender und segnender Gestalt handelt. Die Tatsache, dass diese Figurine direkt unter 

der Mauer eines Hauses der EZ 2 (spätere/jüngere Phase) gefunden wurde, legt nahe, dass es sich dabei um ein 

Gründungsopfer gehandelt haben könnte.
1494

 

b) Ein ca. 3.5 x 2.7 x 1.7 cm großer Siegelabdruck (aus AO 118), auf dem eine männliche Figur zu sehen ist, die auf 

einem Stier steht, den linken Arm in die Höhe streckt und wahrscheinlich als aramäischer Wettergott (Ba‛al oder 

Hadad) zu identifizieren ist. Auf der Rückseite des Siegelabdrucks sind drei (rechtwinkelige) Einkerbungen einer 

Befestigung(sschnur) zu sehen.
1495

 

 

 

Tall Irbid (2298.2184) 

SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 

Kultisch genutztes Gebäude: SBZ 2/EZ 1-Übergangsphase 2-Siedlung (ca. 1200 v.Chr.): In dieser Phase wurde ein 

wahrscheinlich mehrstöckiger, gegen die Stadtmauer gebauter Gebäudekomplex mit mindestens fünf, wahrschein-

lich (auch) kultisch genutzten Räumen gefunden. In diesen Räumen wurden u.a. ein Räucherständer, ein Basaltstän-

der, zwei Schalen, zwei Becher/Pokale sowie zwei große Vorratsgefäße entdeckt.
1496

 

Gräber: Bei Irbid gefundene Gräber A-E.
1497

 Zu den Funden von Grab D gehörten Waffen, Gefäße, Lampen und 

Schmuck (z.B. eine Amulett-Perle).
1498

 

EZ 1-2b 
EZ 1-EZ 2b-Phase 1 (ca. 1150/1100-800 v.Chr.). Der wahrscheinlich auch kultisch genutzte Gebäudekomplex der 

SBZ 2 bzw. SBZ 2/EZ 1 wurde in der EZ 1 nicht wiederhergestellt, stattdessen wurden in dieser Zeit häuslich-

landwirtschaftliche Strukturen errichtet, die danach (mindestens) bis in die EZ 2b hinein (um 800 v.Chr.) fortbestan-

den. 

Grab C (inkl. EZ 2a-Material?).
1499

 

 

 

Der Bereich des Adschlunhochgebirges 

 
Tall Ya‛mūn (2360.2005) 

SBZ 2/EZ 1  

SBZ 2/EZ 1- und EZ 1a-Phase IB (spätes 13.-12. Jh. v.Chr.): Relevanter Einzelfund: Fragmente eines Räuchergefä-

ßes oder eines Kultständers.
1500

 

EZ 1b(-2a) 
EZ 1b(-2a)-Phase IIA (spätes 12.-Anfang des 10.Jh.s v.Chr.): Relevanter Einzelfund aus Phase 2: Fragment eines 

Kultobjekts.
1501

 Beide Einzelfunde lassen auf eine kultische Nutzung der früheisenzeitlichen Ortslage schließen.
1502

 

SBZ 2/EZ 1-EZ 1: Diverse Gräber.
1503

 

 

 

Tall aḏ-Ḏahab al-Ġarbīya (2149.1771) 

EZ 2b/c:  

Relevanter Einzelfund: Per Survey EZ 2-Keramik-Kopf aus dem 8./7. Jh. v.Chr. entdeckt.
1504

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1494 Vgl. Häser/Vieweger (2007c), 29; (2009), 22; Vieweger/Häser (2007a), 15.17f. inkl. Abb. 12; (2007b), 68; (2007c), 163f.; (2009), 13 inkl. 
Abb. 17 und s. auch Häser/Vieweger (2007b), 18: hier wird die Figurine noch der früheren Phase der EZ 2 zugeordnet. 
1495 Vgl. Häser/Vieweger (2007b), 18f. inkl. Abb. 7 u. Vieweger/Häser (2007a), 17f.; (2007b), 68; (2009), 25 inkl. Abb. 31. 
1496 Vgl. Lenzen/Gordon Jr./McQuitty (1985), 155.320 (Pl. XXII.2); Lenzen (1986), 165f. inkl. Fig. 27; (1988), 32; Lenzen/Knauf (1988), 242 
und s. auch Herr/Najjar (2001), 324. 
1497 Vgl. Dajani (1964), 99.101; (1966), 88-101 und s. auch Kamlah (2000), 139.196; Herr/Najjar (2001), 324 u. Lamprichs (2007), 278. 
1498 Vgl. Dajani (1964), 99-101 (sowie Pl. XXXVIII-XL). 
1499 Vgl. Herr/Najjar (2001), 330f. 
1500 Vgl. Hindawi (2008), 108.113.279 (Pl. 12.2; Fig 66). 
1501 Vgl. Hindawi (2008), 342.347 (Pl. 57.1; Fig. 80). 
1502 Vgl. Hindawi (2008), 108.113.279 (Pl. 12.2; Fig 66). 
1503 Vgl. Rose/Najjar et al. (2008a); (2008b); (2008c); Rose/Shiyab/Turshan et al. (2008) und s. auch Jadis 2320019. 
1504 Vgl. Gordon Jr./Villiers (1983), 275-289. 
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Der westliche Bereich der nordjordanischen Steppe 

 

Mafraq/al-Fidēn (2640.1947) 

EZ 1 bzw. EZ 2a 

Grabstätte
1505

 

 

 

Tall al-‛Ain (2499.1861) 

EZ 2c 
Relevanter Einzelfund: Eine ägyptisierende Figurine aus der späten EZ (als potentieller Hinweis auf ein altes Heilig-

tum).
1506

 

 

 

                                                 
1505 Bei den Ausgrabungen in Mafraq wurde ein Grab mit Keramik der EZ 1 gefunden, vgl. Piccirillo (1976), 27-30 und s. auch Zwickel (1990), 

286. Sauer und Herr/Najjar vergleichen die in Mafraq gefundene Keramik dahingegen mit Stücken aus Hazor, welche ins 10. Jh. v.Chr. (= EZ 2a) 

datiert werden können, vgl. Sauer (1986), 14 u. Herr/Najjar (2001), 331. An dieser Datierung orientiert sich auch Roland Lamprichs, für den 
allerdings die EZ 1 bis weit ins 10. Jh. v.Chr. (genauer gesagt bis 925 v.Chr.) hineinreicht (`Low chronology´) und der deshalb von einer EZ 1-2 

Besiedlung/Nutzung Mafraqs spricht, vgl. Lamprichs (2007), 29 inkl. Fußnote 35.161f. inkl. Fußnote 329 bzw. auch Lamprichs (2007), 2.280. 
1506 Vgl.Humbert (1989b), 131f. und s. auch Glueck (1951), 84. 
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