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Vorgelegt von Hrn. ED. M E Y E R in der Gesamtsitzung am 31. Oktober 1929. 

Znm Druck genehmigt am gleicben Tage, ausgegeben am 29. Marz 1930. 



Iin Jahre 1912/13 hatte die Deutsche Orient-Gesellschaft einen Winter lang in Warka 

ausgegraben. Der Krieg hatte die Fortsetzung dieser Arbeit verhindert. Erst 1928 war

es moglich, die Ausgrabungen in Warka wieder aufzunehmen. Der Prasident der Not-

gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Exzellenz Dr. SCHMIDT-OTT, gab die Anregung 

dazu und stellte die Mittel fur den ersten Winter zur Verfiigung. Unmittelbar nach dem 

Kriege hatte sich Prof. D O U G H E R T Y von der Yale-Universitat in New Haven um die Grabungs-

erlaubnis fur Warka bemiiht und von der Antikenverwaltung in Bagdad auch eine Zusage 

erhalten. Die Regierung des Iraq-Staates erteilte diese Erlaubnis jedoch ohne Zogern an 

den Verfasser als Beauftragten der Notgemeinschaft, nachdem Prof. D O U G H E R T Y erklart hatte, 

er konne Ausgrabungen in Warka nicht unternehmen. So ist es moglich gewesen, der 

Deutschen Forschung eine der wichtigsten und groGten sumerischen Stadtruinen als Arbeits-

gebiet wiederzugewinnen. 

Bei der im Herbst 1928 begonnenen Ausgrabung konnte ich mich der Mitarbeit 

von Dr. C O N R A D PREUSSER, des Privatdozenten fiir Assyriologie an der Universitat Bonn 

Dr. A L B E R T S C H O T T und des Diplomingenieurs G U N T E R M A R T I N Y erfreuen. Diese Herren haben 

das Hauptverdienst an dem guten Gelingen, und ihnen gebiihrt mein Dank fiir selbstlose 

Hingabe an die anstrengende Aufgabe und fiir treue Kameradschaft. 

Die Deutsche Orient-Gesellschaft hat die Ausgrabung dadurch unterstutzt, dafi sie 

Dr. PREUSSER und mich, die bei ihren Veroffentlichungsarbeiten tatig waren, zur Verfiigung 

stellte. 

Die Expedition reiste am 2. Oktober von Marseille uber Beirut und Damaskus nach 

Bagdad. Dank dem liebenswurdigen Entgegenkommen aller Beamten des Konigreichs Traq, ins-

besondere Seiner Exzellenz des Herrn Ministers fiirKultus undUnterricht, T E W F I Q SUIIEDI BEK, 

und seines Advisers, Mr. LIONEL SJIITH, und von unserm Deutschen Konsul fiir den Iraq, 

Hrn.WiLHELM LITTEN, und seiner Gemahlin in jederWeise unterstutzt und gefordert, konnten 

die Ausgrabungen in Warka bereits am 5. November angefangen werden. Eine Forderbahn 

mit 1 '/2 k m Geleis, die Bestandteile einer zusammensetzbaren Wohnbaracke und andere 

Ausriistungsgegenstande waren aus Deutschland inzwischen iiber Basra an der Eisenbahn-

haltestelle Chid-hr am Euphrat angekommen und gelangten auf Kamelen, Eseln und einem 

alten Eintonner-Ford-Lastkraftwagen die 20 k m bis zur Grabungsstelle, wo in unmittel-

barer Nahe der Eanna-Ruine (s. Abb. 3) ein offenes Lager bezogen wurde mit der Baracke 

als Mittelpunkt und zahlreichen Zelten und Schilfhutten fiir Antiken und fiir das Gesinde. 

Im Friihjahr 1929 wurde aus Backsteinen eine einfache feste Hiitte fiir die Aufbewahrung 

und Bearbeitung der inzwischen stark angewachsenen Zahl der Kleinfunde gebaut. Bei 

Expeditionsschlufi sind in ihr das fiir zukiinftige Arbeiten zuriickgelassene Gerat und 

Werkzeug sowie die empfindlichen Teile der Forderbahn untergebracht ^vorden. 

Fur die Wirtschaft stand mir iinser alter, treuer Assurdiener ISMAEL AL DJASIM aus 

Hille zugleich als Oberhaupt des Gesindes zur Seite. Diener, Koch und Aufseher waren 

1* 
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seit Jahren im Dienst der Assurexpedition erprobte Araber aus Schergat undHille, Vor-
arbeiter vier Koweirescher Meister, die schon unter K O L D E W E Y in Babylon gearbeitet batten. 
Die Regierung in Samaua iiberlieB zwei berittene Gendarmen zur standigen Bewachung 
der Ruine und als Nachtwachter wurden drei Araber aus den umwohnenden Stammen 
der Maedan Djwabir und Tobe eingestellt. DaB wir ohne jede Storung die Grabungsarbeiten 
durchfuhren konnten, war das Verdienst des englischen Mufetisch al idare, Major DITCHBURN 
in Diwanije, des Mutesarrifs von Diwanije, des Qaimmaqams von Samaua und des Mudir al 
Nahije Chidhr. Ihnen alien und dem Bahnhofsvorstand von Chidhr, JUSUF EFFENDI, der urn 
die regelmaBige, iiber das Bagdader Konsulat geleitete Post bemuht war, gebuhrt unser 

aufrichtiger Dank. 
Gegen Ende des Winters ubernahm Dr. SIDNEY SMITH vom British Museum als Direktor 

die Leitung des Antiken-Departments im Iraq-Staat. Die von ihm zur Zusammenfassung 
des gesamten Ausgrabungswesens im Iraq getroffenen MaBnahmen sind auch unserer Expe
dition zugute gekommen; daruber hinaus bin ich ihm fiir seine Hilfsbereitschaft und fiir 
manche sachliche Anregung zu Dank verpflichtet. 

Die von PREUSSER und mir 191 2/13 angefertigte tachymetrische Aufnahme des Stadt-
gebietes von Warka (s. Taf. 1) und der Hauptruinen in der Mitte der Stadt ermoglichten 
es von vornherein, die Fundorte der Bauten und Gegenstande eindeutig zu bestimmen. 
Es war beabsichtigt, diesen genauen Planen noch eine Aufnahme aus dem Flugzeug hinzu-
zufiigen. Das Kommando der Royal Air Force in Bagdad hat auf meinen Wunsch mehrere 
Fliige fiber der Ruine ausfiihren lassen. Der photographischen Aufnahme haben sich jedoch 
unvorhergesehene Schwierigkeiten entgegengestellt, so daB sie bis zum Ende der Aus-
grabungszeit nicht fertiggestellt werden konnte. Ich hoffe, sie dem nachsten Bericht beigeben 
zu konnen, spreche aber dem Herrn K o m m a n d e u r der Royal Air Force in Bagdad und 
Mr. HARRIS, der die bisherigen Fliige ausgefiihrt hat, schon jetzt den verbindlichsten Dank 
fiir ihr Entgegenkommen aus. 

Von den drei das Herz der Stadt Uruk bildenden Hauptruinen hatte die Ausgrabung 
der Deutschen Orient-Gesellschaft die westliche als das grofie Heiligtum bit res mit dem 
Anu-Antum-Tempel festgestellt und im wesentlichen wiedergewonnen. Es war in neubaby-
lonischer Zeit erbaut und unter dem Seleukiden Antiochos IV. erneuert worden. Fiir alles, 
was wir durch die reichhaltigen Textsammlungen aus Uruks Seleukidenzeit wissen, ist 
damit der Schauplatz gewonnen, der durch die Freilegung des gleichzeitigen »Siidbaues« 
eine wichtige Erweiterung erfahren wird. Die Arbeiten des vergangenen Winters, iiber 
die hier berichtet werden soil, galten jedoch der Erforschung der dritten und nordlichsten 
der drei Hauptruinen: des groBen Tempels, den wir bei einer eingehenden Suchgrabung 
1913 als Eanna erkannt hatten. Seine Ruinenoberflache hatte uns gelehrt, daB er in 
seleukidischer Zeit nicht die Bedeutung gehabt haben konnte wie die beiden anderen 
Monumentalheiligtumer1. Nur an wenigen Stellen der Oberflache von Eanna fanden sich 
Spuren nachpersischer Beniitzung. 

Eanna. 

Eine reiche Literatur aus alien Zeiten unterrichtet uns iiber das Innin-Ischtar-Nana-
Heiligtum Eanna. Ein Teil der Quellen war schon vor der Ausgrabung bekannt; durch 
unsere Funde ist viel Neues hinzugekommen. Die filteste Inschrift, die wir fanden, ein 
Tonnagel Enannatums von Lagasch (um 2700)-, kennt Eanna als Tempel des Anu und der 

1 DaB die Ruine des Siidbaues ebenfalls ein Heiligtum birgt, ist sehr wahrscheinlicb. 
2 Siehe S. 49 f.. 
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Innin. Als Erbauer, P>weiterer oder Ausbesserer von Eanna sind aus Inschriften aufier den 
sagenhaften Herrschern Meschkemgascher und Gilgamesch die Konige Urnammu von Ur 
(2296—2279), Schulgi von Ur (2278 — 2233), Pursin von Ur (2228—2220), Ibisin von Ur 
(2212 — 2187), Lipitischtar von Isin (2102 — 2092), Urninurta von Isin (.3091—2063), 
Singaschid (urn 1800), die Kassiten Kara'indasch (1445—1427), Kurigalzu (1407—1389) 
und Nazimaruttasch 11.(1319—1294), aus dem ersten Jahrtausend Eribamarduk (802 — 763), 
Mardukaplamiddina II. (722 — 7 1 1 und 703), die Assyrer Sargon II. (72 1 — 705), Asarhaddon 
(680—669) und Asurbanapli (668—626), die Neubabylonier Nebukadnezar II. (604—562) 
und Nabonid (555 — 538) und schlieBlich von den Persern Kyros II. (559—529) iiberliefert. 
Das Heiligtum hat also von den ersten Jahrhunderten der sumerischen Geschichte an bis 
ins 6. Jahrhundert bestanden. Verehrt wurde in ihm in der fruhesten Zeit wahrscheinlich 
Anu, der Himmelsgott, der ihm den Namen gab. Spater tritt Anu in Eanna ganz zuriick, 
und als Besitzerinnen werden die Gottinnen Innin (die akkadische Ischtar) und Nana genannt. 
Den Ruhm, den Uruk weit iiber die Lande genieBt, verdankt es Eanna als dem Tempel 
der Innin und Nana. DaB jede der beiden Gottinnen innerhalb von Eanna ihren eignen 
Tempel fiir sich hatte, ergibt sich aus den daftir uberlieferten Namen: Energalanna fiir 
Innin und Echilianna fiir Nana. Welche Vorstellungen die Sumerer und Akkader mit 
diesen beiden weiblichen Gottheiten verbanden, und welche religiosen Bedurfnisse zu ihrer 
Unterscheidung gefiihrt hatten, ist eine religionsgeschichtlich auBerordentlich wichtige 
Frage, zu deren Losung hoffentlich die weiteren Ausgrabungen von Eanna noch beitragen 
werden. Hier kann sie nur angedeutet werden1. 

Die Ruine von Eanna erstreckt sich iiber die Quadrate 0 bis R / XIV bis XVII des 
Stadtplanes (s. Taf. 1 und 2). Ganz genau ist die Begrenzung jedoch nicht zu erkennen; 
besonders im Norden noch nicht, wo zwar die Grenzen der assyrischen Zeit zumTeil ermittelt 
worden sind, w o aber erst die Ergebnisse der weiteren Ausgrabung abgewartet werden 
miissen. Die am tiefsten reichenden Zerstorungen durch Regen und Wind finden sich im 
nordlichen und siidlichen Teil, w o die Regenwasser Breschen in die umschlieBcnden Walle 
gerissen haben. Den Naturgewalten ist so die Siidecke und ein groBer Teil der EinschlieBung 
nahe der Nordecke zum Opfer gefallen, und die Tempelteile siidlich und siidostlich der 
Zikurrat und ein breiter Streifen zwischen der Zikurrat und der nordostlichen EinschlieBung 
sind verschwunden; denn der Tempel lag hoch iiber der Stadt, und der Schutt der Tempel-
bauten ist bei den nicht haufigen, aber heftigenRegengiissenin die tiefe Stadt hinabgeschwemmt 
worden. Auch den Hiigeln der Ostecke ist iibel mitgespielt worden. Gegeniiber diesen 
Verwiistungen ganzer groBer Tempelteile bedeuten die zahlreichen, wahrend des letzten 
Jahrzehnts im ganzen Bereich von Eanna durch Araber ausgefiihrten und an der Oberflache 
an den Wiihllochern und kleinen Schutthalden kenntlichen Raubgrabungen nurMiickenstiche, 
die zwar das Bild der Tempelruine verunzieren und auch da und dort bedauernswerte Liicken 
in die Gebaudereste gerissen haben, aber dem Gesamtergebnis keinen allzugroBen Eintrag 
tun werden. Schlimmer ist freilich der Schaden, der durch das Durchwiihlen des Bodens 
fiir die Schichtenbeobachtung entstanden ist; denn bis zu einer Tiefe von etwa 3 m 
unter der Hiigeloberflache konnen uns die Fundorte der Kleinfunde in den meisten Fallen 
keinen Anhaltspunkt mehr fiir einstige Zusammenhange mit den Bauwerken geben. Es 
wiirde daher auch irrefiihren, wenn aus der Beschaffenheit der Oberflache Schliisse auf 
das Alter der darunter befindlichen Ruinenteile gezogen wiirden. Kleinfunde aus den oberen 
Schichten liefien sich auch nach ihren Fundstellen nur in ganz besonderen Fallen zeitlich 
bestimmen; oft war die Bestimmung nur durch Vergleichung mit Bekanntem moglich. Das 

1 Siehe audi S. 49. 
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wird jedoch hoffentlich besser werden, wenn es gelingt, in tiefere Schichten einzudringen, 
deren aufschluBgebende Struktur erhalten blieb, und aus denen sich dann die so iiberaus 
wichtigen »Leitfossilien« werden gewinnen lassen. 

Nur an einer Stelle war es moglich, den Schutt abzukarren: das war am Siidostrand, 
w o die Ruine der TempelumschlieBung steil abfiel und keine groBeren Ruinenhiigel zu-
geschiittet zu werden brauchten. Hier wurde durch einen Suchgraben in der obersten 
Schicht ein Backsteinpflaster Nabonids und 2.29 m darunter das Pilaster einer zweiten 
Schicht, ebenfalls aus Backsteinen, sowie einige ausgeraubte Kapselgraber festgestellt und 
die Reste der AuBenmauer ermittelt, bevor der Schutt darauf geschuttet wurde. Die eigent-
liche Ausgrabung wurde dann an der Westecke der Umschliefiung als dem am weitesten 
von der Halde enifernt liegenden Punkte begonnen. 

Der von Siidwesten nach Nordosten etwa 300 m lange und von Siidosten nach 
Nordwesten etwa 200 m breite Tempelbezirk von Eanna ist in der jiingsten Zeit, deren 
Reste dicht unter der Hiigeloberflache herauskamen, von einem einreihigen Raumgiirtel 
eingeschlossen (s. Taf. 2). Die eigentlichen Kultbauten sind im Innern dieses Bezirks zu 
suchen; in seinem siidwestlichen Teil liegt die Zikurrat. 

Das Ergebnis unserer Arbeit ist 

1. ein groBer Teil der UmschlieBung im Siidwesten, Nordwesten und Nordosten 
und ihre zeitliche Bestimmung; 

2. ein kleines Heiligtum an der Nordwestseite der Zikurrat, in der Aufnahmezeichnung 
als »Nordwesttempel« bezeichnet: 

3. die Gestalt der Zikurrat an drei Seiten und ihre Veranderungen; 
4. ein Tempel aus der Zeit Karaindaschs im Nordosten und 
5. der groBte Teil eines Wohnhauses auBerhalb des Eannabezirkes. 

D e m vorliegenden Bericht iiber die baulichen und archaologischen Ausgrabungsergeb-
nisse ist die Veroffentlichung der von uns gefundenen Konigsinschriften und zweier be-
sonders wichtiger Tontafelbruchstiicke durch A L B E R T S C H O T T angefiigt (s. S. 43 ff.). 

Die UmschlieBung- des Tempelbezirks. Der Nordwesttempel. 

Dicht unter der Hiigeloberflache kam siidwestlich der Zikurrat auf mehr als 100 m 
Lange die UmschlieBung Sargons II. von Assyrien zum Vorschein. Sie besteht aus einer 
etwas mehr als 3 m tiefen Reihe von Breitraumen, von denen sechs mehr ocler weniger 
erhalten sind (s. Taf. 3 und 4). Ihre Hofschauseite mit den Zugangen zu den Raumen 
vom Hof ist noch wenige Schichten hoch erhalten. Graue, aber gut geformte und harte 
Lehmziegel in hellbraunem Lehmmortel bilden die Mauern von 3.66 m Starke. Der dicke 
Mortel ist aus den breiten Lagerfugen gequollen und bedeckt die AuBenseite der dar-
unterliegenden Lehmziegelschicht; er ist glatt gestrichen und wirkt wie ein regelmaBig 
unterbrochener Lehmputz. Zwei Schichten sind als Fundament auch unter den Tiiren 
durchgefiihrt. An zwei daraufliegenden Schichten sind die Tiiren und ihre Lage nur 
mehr zu erkennen. Die AuBenmauern sind nur zum Teil, ihre nach Siidwesten gerichtete 
Schauseite ist nirgends mehr erhalten. Auffallenderweise sind sie nirgends durch eine 
Tiir durchbrochen, so daB ein Zugangstor zum Tempel an der Sudwestseite in dieser 
Zeit nur bestanden haben kann, wenn es in den verschwundenen Teilen des Raumzuges 
gelegen hat. 

A n einer der inneren Leibungsecken jeder Tiir vom Hofe her liegen die aus halben 
Backsteinen (34.5 : 1 7.5 : 7.5 bis 8 cm) hergestellten Kapseln fiir die Angelsteine aus un-
regelmaBigen, lagerhaften Kalksteinstucken (etwa 33 : 38 : 18 cm groB) (s. Abb. 1). Von 
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Abb. 1. Angelkapsel Sargons II. von Assyrien. 

den acht erhaltenen Schichten besteht die viertunterste -aus Ganzsteinen, die in den Raum-
boden einbinden und so die halbsteinstarken Kapselwande vor dem Eingedriicktwerden 
schiitzen. Die halben Backsteine sind an einer Langskante abgefast und tragen auf ihrer 
Breitseite einen Inschriftstempel Sargons II. in drei nebeneinander angeordneten Spalten1. 

Sargon hat nach dieser Inschrift das »kirhu« der EinschlieBung, den Ilof von Eanna, 
das enge Tor und das »richtige« Tor machen lassen. Die Raumziige im Siidwesten und, 
wie wir bald sehen werden, im Nordwesten und Sudosten des Eannabezirks sind das 

1 Sielie S. 56. 
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»kirhu« der EinschlieBung; von ihm eingeschlossen war der Hof; die beiden Tore sind 
noch nicht gefunden. 

Auf einer von C L A Y 1 veroffentlichten gebrannten Tontafel berichtet Sargon aufierdem, 
er habe Schulgis Grundstein der verfallenen Umfassungsmauer am unteren Hofe von Eanna 
freigelegt, auf der Oberflache des »kigallu« seine Fundamente errichtet, auf denen er mit 
Lehmziegeln die Mauern aufgebaut habe, »das Friihere ubertreffend«. Wir hatten das Gliick, 
von Schulgis Mauern der alten EinschlieBung hier an der Siidwestseite noch Reste zu 
finden (s. Taf. 3 und 4). Der von ihr umgebene Bezirk war kleiner, und Sargon sagt mit 
gutem Recht: er habe das Friihere ubertroffen; denn er meint damit, er habe den Tempel-
platz Schulgis vergroBert. Seine EinschlieBung ist im Siidwesten tatsachlich u m 28 m 
hinausgeriickt. Auch der »kigallu« konnte nachgewiesen werden. Sargons Mauern sind 
auf einer Terrassierung aus hartem Lehmwerk gegriindet. Die Grenze dieser Terrassierung 
wurde im Siidwesten wenige Meter aufierhalb der zerstorten, aber mit ziemlicher GewiBheit 
zu erganzenden AuBenwand des Sargonbaues geschnitten. 

Beim Tiefgraben ergaben sich kings der siidwestlichen AuBenfront von Tiiren durch-
brochene Mauern aus hartem Lehmwerk (s. Taf. 3 und 4). Sie sind als Tempelbestandteile 
vorerst nicht verstandlich, miissen aber als Reste eines alten, vielleicht des altesten Tempels 
angesehen werden und erscheinen mir im Zusammenhang mit den im anliegenden Schutt 
gefun denen Ton stiffen sehrwichtig. Auf den meisten Ruinenhugeln Warkas — ausgenommen 
sind nur die offenkundig nachbabylonischen — liegen solche Tonstifte umher; zu tausenden 
wurden sie gesammelt (s. Abb. 2). Zwischen 15 und 4 cm schwankt ihre Lange. Oft sind 
die Kegelunterflachen schwarzlich oder rot gefarbt, zuweilen auch ausgehohlt. A n ihrer 
einstigen Verwendung zu Wandmosaiken kann also nicht mehr gezweifelt werden. Leider 
ist es noch nicht gelungen, ein solches Stiftmosaik wieder aufzuflnden, wie es LO F T U S 2 in 
Warka, und zwar nahe der Siidecke der Zikurrat, freigelegt hat. Auch auf anderen 
babylonischen Ruinen sind diese Tonstifte beobachtet worden. Da sie an einer aus Lehm
ziegeln oder Backsteinen bestehenden W a n d unmoglich angebracht gewesen sein konnen, 
wohl aber in einer noch nicht ganz erharteten Lehmwerkswand, so ist es sehr bemerkenswert, 
daB sie in groBen Mengen im Schutt dicht neben den Lehmwerkswanden herauskamen, 
besonders hier an der siidwestlichen AuBenfront, aber auch im Nordwesten, und zwar in 
Schichten, die unversehrt waren. 

In den meisten der Sargonischen Siidwestraume, in 40, 41, 42 und 43, fiihren Sicker-
schachte aus aufeinandergesetzten und auBen mit TongefaBscherben und Backsteinbrocken 
umgebenen Tonringen durch die Lehmwerksterrassierung des »kigallu« in die Tiefe. Die 
Tonringe haben 40 cm auBeren Durchmesser, 5 cm Wandstarke und je zwei dreieckige 
Ausschnitte 15 cm unterhalb des einfach profilierten oberen Randes, durch die das Wasser 
abflieBen konnte. Man muBte innerhalb der Hofe und besonders auch der Raume des 
Lehmziegelgebaudes sorgfaltig darauf bedacht sein, das Wasser abzuleiten. Welche Zerstorung 
angerichtet wurde, wenn dies nicht geschah, zeigt uns der heutige Ruinenzustand. In 
Raum 40 war ein solcher Sickerschacht durch eine groBe Tonflasche nach oben verlangert, 
genau wie in den Wohnhausern von Babylon3. Bei der Aufhohung des Bodens stellte 
man durch solche Flaschen mit durchbrochenem Boden die Verbindung nach den alteren 
Sickerschachtringen her. ° 

1 In Yale Oriental Series Bd. 1, S. 50 bis 55. 
2 Siehe LOFTUS, Travels and researches in Ohaldaea and Susiana S. i86ff. 
3 Siehe REUTHER, Innenstadt von Babylon, S. 121, Abb. 82. 
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Abb. 2. Stifte aus gebranntem Ton. 

Von dem zu Sargons UmschlieBung gehorenden Hofpilaster war nichts mehr erhalten. 
Es stellte sich bald heraus, daB nur die untersten Teile der Mauern das Werk Sargons 
waren. Nach der Herrschaft der Sargoniden iiber Sumer und Akkad muB unser Tempel 
zerstort worden sein, vielleicht durch Nabupolassar. Auf den zerstorten Umfassungsinauern 
errichteten nun Nebukadnezar II. oder Nabonid ihren Tempelbau. Sie hielten sich dabei 
ganz an Sargons Anlage, die sie, wo sie noch anstand, einebneten, wo sie bereits dem 
Boden gleich gemacht war, wieder freigruben. Ganz deutlich ist in den Mauerquerschnitten 
zu erkennen, wie die neubabylonischen Konige die oberste erhaltene Lagerschicht Sargons 

Phil.-hist. AM. 1929. Nr. 7. 2 



10 J. J O R D A N : 

etwa 13 cm hoch mit Lehmmortel abgeglichen, dariiber Schilfmatten gelegt, die jetzt zu 
einer diinnen weiBlichen Schicht verrottet sind, und darauf erst ihre Mauern aufgebaut 
haben. Die in der Aufnahme (s. Taf. 3) sichtbaren paarweisen Rillen in Vorspriingen und 
Rucklagen gehiiren zu diesen neubabylonischen Mauern. Die sie durchbrechenden Tiiren 
sind gegen die Tiiren Sargons seitlich verschoben; von dem sonstigen Aufbau aus dieser 
Zeit und vom Hofpflaster ist nichts mehr erhalten. 

Die Gebaudereste sind hier im Siidwesten so tief herunter zerstort. daB die einst 
dariiberliegenden Mauern aus achamenidischer Zeit spurlos verschwunden sind und uns 
nur die von der neubabylonischen Bauflucht abweichende Richtung des Backsteinpflasters 
die jiingste Wiederbeniitzung erkennen laBt. A n der Nordwestseite der UmschlieBung 
sind jedoch iiber den neubabylonischen noch Reste jiingerer Mauern sichtbar, deren 
Zusammenhang mit einem Pilaster Kyros' II. gewiB ist. Dieser Zustand darf auch fin-
die SiidwesteinschlieBung angenommen werden ; denn an beiden Fronten ist der iibrige 
Befund genau der gleiche. Das Pilaster, das an einigen Stellen noch inselformig daliegt, 
besteht aus Backsteinen verschiedener GroBen. Es befanden sich darunter solche mit 
Stempeln Nebukadnezars II. und Nabonids, aber offenbar in zweiter Verwendung. Aus 
der Aufnahme ist ersichtlich (s.Taf. 3), wie weit dieses jiingste Pilaster sich nach Siidosten 
erstreckte, und wie es schliefilich auf dem sich allmahlich senkenden Hiigelgrat, den die 
SiidwestumschlieBung hinterlassen hatte, abbricht. Auch nach Nordwesten hin sind nur 
schmale Strcifen davon, sehr stark zertriimmert, erhalten geblieben. Das Nivellement hat 
gelehrt, daB das gauze junge Pilaster eine merkliche Senkung u m 87 cm nach Siidosten 
erfahren hat. Sargons UmschlieBung verliert sich allmahlich nach Nordwesten hin; die 
Ecke, die sie mit der nordwestlichen Raumflucht gebildet haben muB, ist nicht mehr 
vorhanden. Die Raume und Hofteile der Nordwestfront, die im Plane (s. Taf. 5 und 6) 
nach Nordosten hin zunachst eingetragen sind, gehoren nicht zu Sargons Bau, der hier 
auf 125 m eine Unterbrechung erleidet. Der Platz dieser Unterbrechung wird eingenommen 
durch einen schmalen Gebaudefltigel, der, soweit seine nordwestliche AuBenseite erhalten 

ist, mit Vorspriingen und Rucklagen und paarweise darin angeordneten, p L|-formigen 
Rillen von 50 cm Breite ganz den Charakter einer UmschlieBung tragt. Die anfangliche 
Auffassung, es handle sich hier u m einen Teil des Sargonischen Umfassungsbaues, muBte 
bald der Erkenntnis weichen, daB dieser ganze Raumzug schon vorhanden gewesen sein 
muB, als Sargon sein »kirhu der EinschlieBung" auffiihren lieB. Die Schmuckfront ist 
von der Sargons verschieden, die Rillen sind breiter und die Raumtiefen des Zuges bedeutender. 
Zuilem zeigt diese Front in P b / X V 2 des Planes (s. Taf. 2) eine AuBenecke; die Schauseite 
setzt sich audi mit einer nordostlichen Front im Innern des Tempelbezirks fort und hat 
hier aller Wahrscheinlichkeit nach in Zusammenhang gestanden mit einem Raumzug 
nordostlich der Zikurrat, von dem nur 26 m mit einem Durchgangstorraum erhalten 
sind. Jene Ecke liegt zwar nicht in der Flucht der nordostlichen Torraumfront, aber 
diese ist in ganz der gleichen Weise mit Vorspriingen, Rucklagen und Rillen verziert 
wie der nordwestliche Fliigel, und die Backsteinpflaster in Raumen und Hofen sind hier 
wie dort gleichermafien mit dickem Asphaltstrich bedeckt. In der Aufnahmezeichnung 
(s. Taf. 5 und 6) ist angcdeutet, wie etwa die Verbindung zwischen den beiden auseinander-
gerissenen Gebiiudeteilen ausgesehen haben konnte. Genaueres werden wir iiber diesen 
Tempelteil der obersten Schicht nicht niehr erfahren; denn die Ruinenoberflilche liegt hier 
liberal! tiefer als das Pilaster und die Unterkante der nur wenig in den Bodenschutt 
versenkten Fundamente. Zwischen der nordostlichen Front dieses Baues bei der genannten 
Ecke und dem nordostlich anstofienden UmschlieBungsbau Sargons (s. Taf. 5) stieBen wir 
unter dem obersten Pilaster auf die Reste einer 2.70 m starken Mauer aus kleinsteinigen 
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Lehmziegeln (24: 12 : 7.5 cm) einer ganz ahnlichen Art, wie sie zu der alten UmschlieBung 
(Schulgis ?) siidwestlich der Zikurrat verwandt worden sind. Ganz sparliche Reste kleinsteinigen 
LehmziegelmauerwerL'S fanden sich auch an einer Stelle weiter siidwestlich. Wir miissen 
diese Spuren beniitzen, hier eine ganzlich verschwundene alte UmschlieBung auch an der 
Nordwestfront zu erganzen und kommen auf diese Weise zu einem von Riiumen umgebenen 
Zikurrat-Bezirk, der im Siidwesten von der .-UmschlieBung Schulgis?« (s. Taf. 2), im 
Nordwesten von einem ahnlich oder gleich gebildeten Raumzug und im Nordosten durch 

Abb. 3. Dor Nordwest-Tempel vom Zikunatgipi'el aus. 

eine weitere UmschlieBung begrenzt war, von der der »Torbau« 30 nordostlich der 
Zikurrat eine Wiederholung in jiingerer Zeit bedeutet. W e n n diese Ergiinzung richtig 
ist, so wiirde auch in der alten Zeit, u m 2300, die Zikurrat in einem besonderen Hof 
gelegen haben, auf alien Seiten von Raumen umfriedet. Die Hofihung, daB von der alten 
Nordostumschliefiung des Zikurrat-Hofes noch Reste gefunden werden, ist freilich gering; 
immerhin konnte <ler bisher von der Ausgrabung noch nicht beriihrte Ruinenteil ostlieh der 
Zikurrat die Moglichkeit dazu bieten. 

Etwa an der Stelle dieser alten Zikurrat-Umhegung sind in wesentlich jiingerer Zeit 
die Raumziige an der Nordwestseite und nordostlich der Zikurrat entstanden. Der Zug 
an der Nordwestseite enthalt nun einen kleinen Tempel einfachster Gestalt (s. Taf. 5, 6 
und Abb. 3). Er erstreckt sich vom kleinen Tempelhof parallel zur Nordwestseite der 
Zikurrat (s. S. 29) und besteht lediglich aus einer 8.55 m breiten und 2.63 m tiefen 
Vorcella 36 und einer ebenso breiten, aber 5.60 m tiefen Cella 37 mit 2.60 m breiter 
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und 33 cm tiefer Kultnische in der Ruckwand. Links legt sich das Tempelchen an eine 
spater eingeftigte Zikurrat-Ummantelung (s. S. 29 und Taf. 5 und 6); rechts von ihm liegt 
Backsteinpflaster, 33 cm im Geviert grofi und mehrfach ausgebessert, aber in seiner Richtung 
ebenso von der Flucht des Tempels abweichend wie das jiingste Pilaster an der siid
westlichen UmschlieBung, das als achamenidisch erkannt worden war; wegen seiner Hohen-
lage — bei + 24 — gehort es auBerdem zu dem Kyros-Pflaster des Durchgangs in P b / X V 2 
und zu den Pflasterinseln langs der nordwestlichen AuBenwand. Die achamenidische Schicht 
hat also hier mit der des Nordwesttempels auf gleicher Hohe gelegen und der Nordwest-
tempel ist auch in achamenidischer Zeit noch beniitzt worden. — Nordostlich am Tempel-
hof liegen noch zwei kleine Gemacher, von denen der eine, 33, einen Zugang von auBen 
besaB; ob auch der Hof von auBen zuganglich war, kann nicht mehr festgestellt werden; 
ich halte es aber fiir wahrscheinlich. Die Kultrichtung des Tempelchens stimmt mit der 
des bit res1 iiberein; denn auch dort liegen die Hauptcellen immer am siidwestlichen 
Ende einer von Nordosten nach Siidwesten gerichteten Gebaudeachse. Auffallenderweise 
ist gerade der 9.40 zu 11.80 m groBe Hof, den wir uns doch ohne Dach zu denken haben, 
mit Backsteinen nur in Lehmmortel gepflastert. Die Mauern des Tempels sind nur 
zum Teil noch bis in Pflasterhohe erhalten; die Nordwestwand m u B nach den unregel-
inaBig gezackten Pflastergrenzen erganzt werden. Die Eingangswand hat Turmvorspriinge 
rechts und links der gerahmten Tiir und die Tiir von der Vorcella zur Cella einfachen 
Rahmen: alle stereotypen Schmuckteile, die ja damals an keinem Tempel fehlen durften, 
in bescheidensten AusmaBen, wie sie die Enge des Platzes gerade noch zulieB. In der 
Vorcella und Cella ist das Pilaster aus verschieden groBen Backsteinen zusammenge-
stiickelt und, beginnend in der Eingangstiir, mit einer bis zu i'/4 cm dicken Asphaltdecke 
iiberzogen. Viele der Pflasterplatten haben an den Stellen, w o die Asphaltdecke fehlt, 
fest mit dem gebrannten Ton zusammengesinterte weiBliche Ausbliihungen, die uns anfangs 
vermuten lieBen, es sei Gipsmortel und der Tempel miisse demnach ganz jung sein. A n 
den Wanden ist die dicke Asphaltfiillung der Fuge noch stellenweise erhalten. Die Ein
gangstiir hat dort, w o sie an den RaumfuBboden der Vorcella stoBt, eine doppelte Pflaster-
schicht; ein Backstein dieser unteren Schicht tragt den Inschriftstempel Urnammus, ist 
also wiederverwendet. Unter dem Pilaster des Eingangs haben wir vergebens nach 
Weihkapseln und Urkunden gesucht. 

Siidwestlich vom Tempel, hinter seiner Cella-Ruckwand, ist Backsteinpflaster mit merk-
wiirdigen parallelen Backsteinstreifen erhalten, zum Teil noch an den Backsteinen selbst 
kenntlich, im iibrigen aber nach den Asphaltestrichspuren zu erganzen. Es ist eine ahnliehe 
Einrichtung, wie wir sie in besserem Erhaltungszustand in einem Raume der Sargon-
umschlieBung im Nordosten2 angetroffen haben: hochstwahrscheinlich zum Klaren des fiir 
den Kult erforderlichen Wassers bestimmt. Von Raumwanden war hier keine Spur mehr; 
alles ist hier unwiederbringlich verloren und fiir die Erganzung keinerlei Anhalt geblieben. 
Ein Raubloch in diesem Pilaster zeigte Reste eines tiefer liegenden Backsteinkanals, von 
dem spater noch festgestellt werden soil, ob er mit einem Wasserabfiihrungsschacht Urnammus 
an der Nordwestseite der Zikurrat in Zusammenhang gestanden hat, weil er aus den gleichen 
Backsteinen gebaut ist. 

Der Nordwesttempel ist durch Inschriften nicht zeitlich bestimmt. Nach seiner Bauweise 
gehort er mit den Raumen 27 und 28 zusammen; wie diese hat sein FuBboden asphaltiertes 
Pflaster und der Lage nach paBt er gut in den Raumzug dieser Gruppe. Die Zikurrat-

1 Siehe JORDAN, Uruk-Warka, 51. Wiss. Veroff. der DOG, S. 42. 
3 Siehe S. 17. 
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Ummantelung, von der weiter unten' gehandelt werden soil, ist mit einer Backsteinmauer 
yerblendet; diese Verblendung liegt auf dem asphaltierten Pilaster des Raumes 34, ist also 
junger als dieses mit dem Tempel gleichzeitige Pilaster. Da die Ummantelung samt ihrer 
Verblendung noch nicht bestand, als der Tempel gebaut wurde, mtiBte dieser entweder 
mit 14.50 m Abstand von der Zikurrat getrennt gelegen haben, oder aber an sie mit jetzt 
verschwundenen Raumen angestoBen sein. Doch fehlt es zumichst hierfiir noch an Anhalts-
punkten aus der Ruine; vielleicht lassen sie sich durch teilweiseBeseitigung der Ummantelung 
spater noch gewinnen. Ein Wasserabfiihrungsschacht fiihrt iiber die Backsteinverblendung 
der Ummantelung gerade am Tempelhof; er ist aber noch junger als die Verblendung 
und somit erst recht junger als der Tempel'2. 

Siidwestlich des Breitraumes 28 konnte ein Tor gelegen haben; nach den sparlichen 
Resten von Lehmziegelmauerwerk ist es moglich und die Lage eines Einganges zum Tempel-
bezirk an dieser Stelle wahrscheinlich. GewiB ist aber unsere Erganzung hier ebenso wenig 
wie bei den Raumen 31 und 32. Der breite Raum 28 muB Wirtschaftszwecken gedient 
haben; denn in seinen Asphaltestrich haben sich runde GefiiBboden und -fiiBe und Schilf-
matten, an einer Stelle auch die FiiBe eines holzernen Gestelles oder sonstigen Mobels 
abgedriickt. Abdriicke geflochtener Schilfmattenkorbe, ganz iihnlicher wie sie noch heute 
zum Verpacken von Datteln verwendet werden, sind auch in der Asphaltdecke des Hofpflasters 
westlich von 30 erhalten. 

Siidwestlich des Raumes 28 sind wir in einer Tiefgrabung auf die Lehmwerksterrassierung 
gestofien, der wir schon an der Siidwestfront (s. S. 8) begegnet waren. Der Schutt dariiber 
enthielt viele Tonstifte verschiedenster GroBen; Mauerreste wurden hier nicht angetroffen; 
das konnte darauf schlieBen lassen, daB hier in den tieferen Schichten ebenfalls ein Durch-
gang gelegen hat, wie wir inn fiir diesen ganzen Raumzug erganzen, oder aber, daB es 
in diesem Tempelgebiet iiberhaupt keine Ruinenreste aus der Zeit zwischen Ur III und 
dem ersten Jahrtausend mehr gibt. 

Beiderseits des 13.20 zu 3 m groBen Torraums 30 (s. Al>b. 4) liegt Backsteinpflaster 
zweier verschiedener Schichten iibereinander, das obere in Lehmmortel, stark zerdriickt, 
mit Inschriftstempeln Nabonids und einem anderen, unleserlichen Inschriftstempel auf 
mehreren Backsteinplatten; 20 cm darunter das zweite, mit Asphaltestrich iiberdeckt. Im 
Raum 30 und in 29 liegen noch Reste des asphaltierten Pilasters dieser zweiten Schicht, 
in den inneren Leibungsecken der Durchgangsturen von 30 vier Angelkapseln aus Back
steinen. Wiihrend der obere FuBboden trotz der darin wieder verwendeten neubabylonischen 
Backsteine der nachbabylonischen, d. h. achiimenidischen Zeit angehort, miissen wir die 
untere Schicht derselben Zeit zurechnen wie die soeben besprochenen Raume des Nordwest-
zuges. Ich kann hier nur vermutungsweise aussprechen, daB diese UmschlieBungsteile mit-
samt dem Nordwesttempel von Mardukaplamiddina II. hemihren, der an den seitlichen 
Zikurrat-Treppen3 gel)aut hat; eine ganze Anzahl Backsteine mit Inschriftstempeln von ihm 
wurden in der Nahe gefunden. AuBer ihm kame allenfalls noch Eribamarduk (802 — 763) 
als Erbauer dieses Tempelteiles in Betracht; von ihm sind aber bisher keinerlei Baureste 
in dieser Gegend gefunden worden. Das asphaltierte Pflaster ist siidlich und ostlich des 
Torraumes 30 noch einige Meter weit erhalten; es hat nach der Zikurrat bin deutlich 
wahrnehmbares Gefalle, das in der Periode des jiingsten Pilasters an einigen Stellen aus-
geglichen wurde. Westlich des Torraumes zieht es sich noch ein gutes Stiick nach der 

Auf S. 29f. 
Siehe auch S. 29. 
Siehe S. 28f. 
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Zikurrat zu; seine Grenzen erlauben dort die oben (auf S. 10) genannte Gebaudeecke zu 
erganzen, die uns fiir die Vervollstandigung des verschwundenen Raumzuges einen einzigen, 
leider nicht ausreichenden Hinweis gibt, In der Achse des Durchgangs von 30 liegt innerhalb 
des Zikurrat-Hofes, 4.50 m von der Torbauwand entfernt, der Rest eines Backsteinpostamentes 
oder -altares. Seine Lage an dieser Stelle ist nur dann verstandlich, wenn er vor einem 
Tempel gelegen hat, zu dem unser Torbau 30 den Haupteingang von auBen bildet, d. h. 
wir wurden den eigentlichen Tempel nordostlich von 30 zu suchen haben, vorausgesetzt, 
daB die Tempel Emach und Epatutila in Babylon zum Vergleich herangezogen werden 

Abb. 4. Der Torbau nordostlich der Zikurrat. 

diirfen; denn dort liegt das Altarpostament auBerhalb vor dem Eingang, und zwar beide-
male in der Kultrichtung. Fiir unsern Tempel wurde das bedeuten, daB die Kultrichtung 
von Siidwesten nach Nordosten verlauft, also entgegengesetzt zum Nordwesttempel und zu 
den Tempeln im bit res. Nordostlich des Torraumes bricht bei einem schmalen Pflaster-
streifen die Ruine nach drei Seiten ab; Gebaudeteile dieser Zeit diirfen dort nicht mehr 
erhofft werden. W e n n also hier ein Tempell>au gelegen hat, so ist er vollends verschwunden. 
Zwischen Torbau und Zikurrat werden wir einen Kultbau kaum annehmen diirfen; es wurden 
auch bis jetzt keinerlei Spuren eines solchen dort angetroffen und in dem schmalen, noch 
nicht ausgegrabenen Streifen an der nordostlichen Zikurrat-Ummantelung ist fiir ein Gebaude 
kein Raum mehr. W e n n es im Zikurrathof auBer dem Nordwesttempel noch andere Heilig-
tiimer gegeben hat — und das darf wohl vermutet werden — , so miissen sie in dem von 
der Ausgrabung noch nicht beruhrten Teil sudostlich der Zikurrat liegen. Daniber sollen 
uns die Arbeiten des Winters 1929/30 Aufkliirung geben. 
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Gerade siidlich am Altarpostament vorbei fiihrt ein stark zerstorter Kanal Nebukad-
nezars II. Er zieht sich am FuB der mittleren Zikurrat-Treppe vorbei um die Ostecke der 
Zikurrat, w o er an sparlichen Resten wieder erkannt wurde. Mehrere der Backsteine, aus 
denen er besteht, tragen eine Inschrift Nebukadnezars II'. Sein Aufbau iiber drei durch-
gehenden Grundschichten ist einer Raubgrabung der letzten Jahre zum Opfer gefallen. — Ein 
Raubloch von fast 4 m Breite und 10 m Lange hat hier alle Ruinenreste, darunter die 
Hiilfte des Altares und ein Stiick des Kanales, vernichtet. 

Wir verlassen jetzt die Umfassungsziige des Zikurrat-Bezirkes, die wir Mardukaplam-
iddina II. oder Eribamarduk glaubten zuschreiben zu diirfen, und verfolgen weiter die 
EinschlieBung Sargons, die von etwa der Mitte der Nordwestfront an bis an die Nordecke 
zum Teil ausgegraben werden konnte. Sie macht an ihrem dortigen siidlichsten Punkte 
einen Haken nach Nordwesten, als wolle sie ein weit groBeres Gebiet mit einbeziehen 
als den Raumzug Mardukaplamiddinas, ist aber leider wenige Meter hinter der Umbiegung 
nach Nordwesten abgebrochen; in der Nordwestsenke kann nichts mehr von ihr erhalten 
sein; die Zerstorung geht dort zu tief. Ob sie jenseits der Senke wieder auftaucht und 
sich dann unter dem Hugelhang in 0 d, e/XIV4, 5 fortsetzt, wie es nach der Richtung 
dieses Hiigels scheinen konnte, wird die zukiinftige Ausgrabung noch lehren. Bis jetzt 
m u B allerdings angenommen werden, daB die Hiigelgruppe nordwestlich der Senke Wohn-
hJiuser von der Art des ausgegrabenen enthalt, die offenbar auBerhalb des Eanna-Bezirkes 
liegen. Eine andere Ergiinzung des parallel der Senke zu erwartenden Sargonischen U m -
schlieBungsbaues wage ich jedoch vorerst nicht vorzuschlagen; es ist z. B. sehr unwahr-
scheinlich, daB ein soldier in der Senke gestanden haben und vollstiindig vom Regen 
weggesptilt sein konnte. Wie hatte sich dann gerade der altere Bau Mardukaplamiddinas 
neben ihm erhalten konnen? — A n einer Stelle, siidostlich des Wohnhauses haben wir 
einen Suchgraben gezogen. Er enthielt, wie wegen seiner niedrigen Lage erwartet werden 
muBte, von Bauten der obersten Schicht nichts; in 2 m Tiefe kam dann in ihm hartes 
Lehmwerk der schon mehrfach erwahnten Terrassierung heraus. Die Frage, wie dieser 
ganze UmschlieBungsteil zu Sargons Zeit ausgesehen hat, muB also unbeantwortet bleiben. 

Zwischen dem Nordende des Baues Mardukaplamiddinas und dem Haken der Sargoni
schen UmschlieBung ist ein 4 m breiter Durchgang, in der jiingsten Schicht mit Backsteinen 
gepflastert, von denen viele Kyros' II. vierzeilige Stempelinschrift'J tragen. Dieses Pilaster 
gehort, wie sich an den Wiinden erkennen laBt, zu dem jiingsten Aufbau auf den Mauern 
der UmschlieBung. In dem umbiegenden Teil des Hakens des Sargonbaues kann eine 
Treppe zum Dach gelegen haben; iibrig geblielien ist aber nichts von ihr. Der ganze 
Raumzug zeigt dieselbe Bauweise und die gleichen Baustoffe wie die SiidwestumschlieBung. 
Nur ist hier sowohl die Hof- wie die AuBenschauseite mit Vorlagen, Riickspriingen und 
— aber erst in der neubabylonischen Zeit — Rillen verziert. Auch die Datierung durch 
eine stark zerstorte Angelkapsel aus halben Backsteinen und durch eine Wasserabfubrung 
durch die Nordwestwand des Raumes 24 aus ganzen Backsteinen Sargons fehlt nicht. 
Von dem Raumzug lieBen sich auBer 26 im ganzen sechs BreitrJiume — 20 bis 25 — 
nachweisen. In der durch Regenwasser gerissenen Bresche konnen zwischen 23 und 24 
zwei weitere Eaume ergiinzt werden. Nordostlich der Bresche fehlt die AuBenfront; dafiir 
ist die Hofschauseite mit ihren Verzierungen und Tiirumrahmungen noch mehrere Schichten 
hoch erhalten. Nachdem Raum 19 aufgefunden war, muBte dort die Arbeit abgebrochen 
werden. Der Charakter des nicht ausgegrabenen Teils der NordostumschlieBung zeigte 

1 Siehe S. 61. 

'- Siehe S. 63. 



16 J. J O R D A N : 

sich u m etwa 40 m weiter siidostlich. In der nordlichen Hofecke lagen viele Bruchstucke 
ungebrannter Tontafelii von der Art der in der ostlich en Hofecke gefundenen1. 

Die Form der Sargonischen UmschlieBung an der Nordostfront hat uns uberrascht. 
Nach der Gestalt des Ruinenhugels war ein derartiger Raumzug nicht zu erwarten. DaB 
aber auBerdem der Eanna-Bezirk hier nur halb so breit ist, wie aus den Hiigeln her-
vorzugehen schien, und daB seine Umfriedung. einen groBen Teil ausschloB, dafiir hatte 
uns die Ruine keinen Anhalt geboten. Sargon hatte hier — in Q c, d / X H X , X V 1, 2 — 
einen alten Tempelbau vorgefunden, den er aus irgendeinem Grunde'2 in seine Um
schlieBung nicht mit einbeziehen wollte, so daB er nun gezwungen war, sich mit einer 
Temenos-Breite von nur 6a m zu begniigen, fiir seinen UmschlieBungsbau nach dem Innern 
des Bezirks hin die Richtung der Nordwestfront beizubehalten, ihm nach auBen — nach 
Siidosten — hin alter die Richtung des alten Tempelbaues zu geben. Dadurch ergab sich 
die merkwiirdige, zuniichst einreihige, dann zweireihige, im GrundriB trapezformige Gestalt 
seiner Umgrenzung und damit entstanden in ihr Raume mit rechten, stumpfen und spitzen 
Winkeln. AuBerdem aber fiihrte Sargon seine AuBenmauer. etwa an der Stelle des Zu-
sammentreffens der beiden verschiedenen Gebauderichtungen umbiegend, nach Nordosten 
fort. Hinter diesem nordostlichen Mauerschenkel lagen mindestens vier gegen die Front 
tiefgestaltete Raume, darunter der erste •— 9 — als Durchgangsraum vom nordlichsten 
Teil des Bezirkes in den Bereich des alten Tempels kenntlich und mit einer Tiir nach 
dem Eckraum der UmschlieBung, 10. W a r u m Sargon so baute, konnen wir heute nicht 
nicht mehr ermessen; wir konnen nur sagen, daB es aus Rucksicht auf den alten Tempel 
geschah. Die fernere Ausgrabung wird hoffentlich auch hier Klarheit schaffen. Die 
gerillten Mauern an Sargons ostlicher Hofecke (s. Abb. 5) stimmen in ihre*r Bauweise 
durchaus mit denen an der Nordwest-und Siidwestfront iiberein. Auch die Aufeinander-
folge der drei. verschiedenen Bauschichten: Sargons, des Neubabyloniers, und Kyros', lieB 
sich feststellen. Neu ist an der nordostlichen AuBenfront jedoch ein 1 m dickes Ver-
starkungsmauerchen aus Backsteinen vor der auBeren Lehmziegelwand, wie diese mit Vor
spriingen und Rucklagen und auch dem nach Nordosten umbiegenden Mauerschenkel 
angeblendet. Im Pilaster dieser auBeren Hofecke liegen mehrere Backsteine mit In-
schrift Nebukadnezars II. Es ist nicht ausgeschlossen, daB auch die Verblendungsmauer 
erst von Nebukadnezar errichtet wurde. 

Die Raume 6, 7 und 8 (s. Taf. 9 und 10) sind durch Feuersbrunst zerstort worden; 
verkohlte Balken und Schilfmatten lagen in ihrem Schutt und der Lehmputz der Wiinde war 
stellenweise zu einer rotlichen Masse verglast. Nicht so Raum 9; in ihm blieb auf dem 
Backsteinpflaster an mehreren Stellen die dicke Decke des asphaltierten Estrichs erhalten, 
besonders gut in der Tiir nach Nordwesten. Ein Urteil iiber das Alter und den Zweck 
dieser absonderlichen Raume, von denen 9 eigentlich lediglich ein Durchgang von dem 
einen zum andern Hofe darstellt, mochte ich mir fiir spater vorbehalten, wenn die 
Raume vollstandig freigelegt sind. Ihre Tiefe — 5 m und mehr — lafit auf die Zugehorig-
keit zu einem wichtigen Bauteil, vielleicht zu einem besonderen Kultbau, schlieBen. Vor 
ihrer siidwestlichen AuBenmauer und, von Siidosten in den Raum 9 hineinragend, sind 
junge Mauerchen der jiingsten Schicht erhalten, wie denn iiberhaupt in dieser Ecke von 
Eanna Reste aus den verschiedensten Zeiten neben- und iibereinander zu erkennen sind: 
Der Tempel Karaindaschs aus dem 15. Jahrhundert auBerhalb, die Anlage Sargons mit 
dem neubabylonischen Wiederaufbau und der achamenidischen Ausbesserung und schlieB-

1 Siehe S. 20. 
2 Siehe S. 30. 
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lich auch Spuren einer Wiederverwendung der Raume in seleukidischer Zeit — dies alles ohne 
grofie Hohenunterschiede. Unter den Seleukiden hat man diese Raumgruppe durch arm-
liche Einbauten zum Bewohnen eingerichtet; der Rest eines Backofens auf dem Pilaster 
gibt Zeugnis davon. 

Eine besondere Bedeutung kommt diesem Teil des Eanna-Bezirks zu wegen der zahl-
reichen Anlagen fiir Wasserhaltung und -abfiihrung. Durch die AuBenmauer fiihrt ein 
solider, mit Asphalt gemauerter Backsteinkanal von 31 cm Breite in Raum 12. Er miindete 
urspriinglich in diesen Raum durch eine einfache Offnung: spater, also in nachsargonischer 

Abb. 5. Sargons gerillte Hoffront in dor Osteeke dor EinschlieBung. 

Zeit, hat man ihn durch den Raum hindurchgefiihrt. In den Raum 12 (s. Abb. 6) ist 
aus Hacksteinen in Asphalt ein rechteckiges Becken von 3 auf 5 m Grofie und rund 1 m 
Tiefe gebaut. Senkrecht zu der Einstromrichtung des Wassers sind 0.60 m hohe Mauer-
zungen eingezogen, auf der einen Seite vier, auf der anderen, gegeniiberliegenden fiinf. 
Sie sollten die Schmutz- und Sinkstoffe des Wassers festhalten. Schon in der EiniluB-
offnung vom Kanal her hat man die unerwiinschten Stoffe zuriickzuhalten versucht, in
dent man eine diinne Kalksteinplatte hochkantig darin errichtete und so eine Art groben 
Rechens herstellte. Abgedeckt wurde die so zweigeteilte EinfluBfdlhung durch einen 
balkenformigen Kalksteinblock von 20 cm Dicke, der an der Stelle, wo er auf der senkrecht 
stehenden Steinplatte auflag, geborsten ist. Der Kanal wird urspriinglich lediglich aus 
Backsteinen bestanden haben; erst spater hat man ihn an seinem EiniluBende mit den 
genannten Kalksteinblocken ausgebessert. Ein dritter derartiger Block, entlang der Kanal-
wand gelegt, war eine stark verstiimmelte Kalksteinstele Nr. 4730. In die Verblendungs-

Phil.-Iii.st. Abh. 1929. Nr. 7. 3 
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wand der Klaranlage ist ein Back stein mit einer dreispaltigen Stempelinschrift Marduk
aplamiddinas II. auf einer Schmalseite gemauert; dadurch ist diese ganze Anlage zeitlich 
bestimmt. Im durchwiihlten Schutt iiber dem siidwestlichen Ende des Kanales III steckten 
mehrere Formbacksteine, ebenfalls mit Inschriftstempel Mardukaplamiddinas II., die sich 
zu zwei verschiedenen verbandgerechten Schichten von Rundpfeilern mit 118 cm Durch-
messer zusammenfiigen lieBen; sie miissen ahnlichen Zwecken gedient haben wie die 
bekannten Rundpfeilerbiindel in Lagasch. — Das Kanalstiick am AbfluBende ist vorerst 

Abb. 6. Klaranlagejn Raum 12. 

nur da freigelegt, wo es unter einer Tiir durch die Hofwand fiihrt. 01) und in welchem 
Zusammenhang es mit dem »Wasserbecken« und mit den iibrigen Kanalen I, II oder III 
gestanden hat, muB noch ermittelt werden. 

In die ostliche Innenecke des Sargonischen Bezirks sind, wahrscheinlich schon unter 
den Neubabyloniern, verschiedene Raume eingebaut worden, 1 i a, i i b und 16a. Das Wasser-
becken in Raum iia, (s. Abb. 7) jetzt von Wiinden eingeschlossen, gehort indessen zur 
urspriinglichen Anlage, ja es ist vielleicbt sogar alter als Sargon. Da wir uns zunachst 
auf die Freilegung der obersten Schichten zu beschranken batten, m u B vorerst dahin-
gestellt bleiben, was etwa von noch iilteren Bauten an dieser Stelle erhalten ist, von 
Bauten, auf die wir durch Inschriftenfunde hingewiesen werden. In verhaltmaBig kleinem 
Umkreis fanden sich namlich hier mehrere Inschriften Singaschids: ein Tonpilz mit 
Wid m u n g an Nininsina, Nr. 3704, ein ebensolcher an Lugalbanda und Ninsun, Nr. 4867, 
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Abb. Wasserbecken in Raum iia. 

drei Tonkegel, der Nana, Nr. 4152, der Nininsina, Nr. 3704, und Ea, Nr. 4919, geweiht1. 
Ea, als dem Gott der Wassertiefe, pflegen Wasserbecken — abzu - in Tempeln gewidmet 
zu werden2. Unser Becken ist ohne Zweifel ein solches »abzu«. Die Weihinschrift Singa-
schids an Ea bezieht sich entweder auf dieses oder auf ein ahnliches Becken in der 
Nahe, das noch nicht gefunden wurde. Seine Wiinde sind einen Backstein stark und 

1 Siehe S. 52 f. 
2 Schon von Entemena in Lagasch und Pursin in Kridu. 
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in Asphalt gemauert; der Boden war durch eine i m starke Asphaltschicht wasserdicht 
gemacht. A n seinem Ende fiihrt ein 50 cm breites Treppchen vom Raumpflaster zum 
Boden hinab: an die Westecke gelehnt stand noch eine grofie Tonflasche1. Von den 
obersten Treppenstufen und den Wanden ist der Asphalt herabgeflossen. Das in der Auf-
nahmezeichnung auf Taf. 9 neben dem Becken eingetragene Pilaster enthielt Backsteine 
Nabonids und Kyros', gehort also der jiingsten Schicht an, deren Hohenlage von der 
alteren Sargonischen nicht viel abgewichen sein kann. Das Wasserbecken ist von eben-
falls nachassyrischen Mauern auf zwei Seiten eingeschlossen; diese Mauerchen stofien an 
die Hofmauer Sargons. In der Hofecke, wo der Ea-Kegel herauskam, liegt ein nachassyrisches 
Treppchen zum Dach, den Tiirrahmen auf einer Seite verdeckend (s. Taf. 9). Das Pilaster 
des Raumes 13 liegt tiefer als der Hof; drei Stufen in der Tiir stellen den Hohenaus-
gleich her. Dicht am Ostende des Beckens fiihrt ein offenes Kanalchen im Pflaster vor-
iiber, u m das unreine Regenwasser vom Becken abzuleiten. 

Viele Tausende von Bruchstiicken ungebrannter Tontafeln lagen in dem spaten 
Raum 11b, siidwestlich des Wasserbeckens und im obersten Schutt iiber der Klaranlage 
(Raum 12). Sie sind samt und sonders aus der Spatzeit: Nabupolassar bis Kambyses; 
zwei besonders wertvolle Stticke davon bespricht Hr. SC H O T T unten auf S. 63f. Die Stiicke 
sind offenbar absichtlich zerschlagen, zerschroten worden; denn es befanden sich nur einige 
ganz kleine vollstandige Tafeln darunter. Die Veroffentlichung soil spater erfolgen. 

Von den Hofkamilen I, II und III sind I und II, etwa parallel zueinander zu verlaufend, 
die alteren; III ist iiber sie hinweggefiihrt, bildet gegeniiber der Hoftiir zu Raum 14 ein 
Knie, vielleicht einst mit einem Eingufi und fiihrt an der sudostlichen Hof wand entlang; 
sein weiterer Verlauf nach Siidwesten kann nicht mehr ermittelt werden; er ist, wie alle 
Reste der oberen Schichten, verschwunden. Die Kanale haben, soweit sich bis jetzt 
erkennen lafit, sowohl der Entwiisserung wie der Bewasserung gedient. Man konnte daran 
denken, daB sich im Innern des Eanna-Bezirkes ein Garten befunden habe, dem durch 
diese und andere Kanale das Wasser zugeleitet wurde. 

Wie schon erwahnt wurde, ist die EinschlieBung Sargons an der Siidostseite Aron 
der Ostecke aus zunachst einreihig: die Raume 10, 13 und 14, wird aber dann mit zu-
nehmender Breite in den Raumen 15 bis 18 zweireihig. 17 und 18 sind Torraume, den 
Zugang von Siidosten zu Sargons Tempelbezirk vermittelnd. Leider darf nicht erwartet 
werden, daB dieser Teil der Sargonischen EinschlieBung in seinem weiteren Verlauf nach 
Siidwesten hin durch die Fortsetzung der Ausgrabung klar herauskommen wird. Zwischen 
seinem jetzt freigelegten Siidwestende und dem »Torbau« in P d / X V 4 2 ist die Ruine 
weggerissen bis tief unterhalb des Sargonischen Pilasters. In einem kleinen Suchgraben, 
den wir hier zogen, stieBen wir auf Reste von Mauerwerk aus kleinsteinigen Lehmziegeln, 
was uns in dieser Tiefe nicht verwunderte, und auf mehrere unregelmaBig liegende Backstein-
haufchen mit noch unverstandlicher Zweckbestimmung. Diese Untersuchung, die wahrend 
der letzten Wochen vorgenommen wurde, konnte nicht ganz beendet werden, weil die 
haufigen Sand- und Staubsturme den Graben immer wieder zuwehten. Hier mufi spater 
wieder in groBerem MaBstab gegraben werden. Ostlich des sudostlichen Schenkels der 
EinschlieBung Sargons ist jedoch die Ruine holier erhalten; hier diirfen Gebaudereste 
erwartet werden, die aber erst ausgegraben werden konnen, wenn der Sargonische Nord-
ostzug und die Raume 6, 7 und 8 vollends freigelegt sind. 

Soviel laBt sich vorerst iiber die UmschlieBung des Tempelbezirkes von Eanna sagen. 
Im Nordosten und an der ganzen Siidostseite ist ihr Verlauf noch zu erforschen. 

1 Siehe Abb. 7. 
- Siehe S. 13. 
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Die Zikurrat Egiparimin. 

(Siehe Taf. 5. 6 und Abb. 8—16.) 

Erst an drei Seiten der Zikurrat konnte gegraben werden mit dem Ergebnis, daB 
die alteste Zikurrat aus dem 23. Jahrhundert von Urnammu iiber rechteckigem GrundriB 
von 50.40 m (von Nordwesten nach Siidosten) zu 45.50 m (von Nordosten nach Siid
westen) errichtet worden ist. Diese MaBe bediirfen jedoch noch der Priifung, wenn auch 
die vierte Seite freigelegt ist und wenn auf alien vier Seiten durehgemessen werden kann. 
Urnammus Zikurrat hat geboschte Seitenwande und Schmuckpfeiler an den Wanden. 
Nirgends ist eine Spur von Backsteinverblendung vorhanden. Der Aufgang lag an der 
Nordostseite. Uber die Art ibres Lehmziegeli>emauers ist das Wesentliche bereits ver-

Abb. S. Die Nordwestseite der Zikurrat aus Nordwesten 

offentlicht worden1. Die Abraumung hat gelehrt, daB die Schichtenfolge (Lurch das ganze 
Lehmziegelmassiv hindurch nicht vollstandig regelmafiig ist. Den obersten Teil des Urnammu-
Baues bilden sechs, je 1.40 m hohe Schichtungen aus Flach- und Rollschichten zwischen 
vierfachen Lagen starker Schilfstengel". In der drittobersten Schichtung sind auf der 
Scbilflage Doppeltaue aus gedrehtem Schilf als Anker von Siidwesten nach Nordosten 
mit 3 m Zwischenraum durch das Massiv gespannt ^ewesen, deren Reste heute noch 
sichtbar sind(s. Abb. 9). W o dieTaue dasMauerwerk durchziehen, ist einllohlraum vom Quer-
schnitt eines Lehmziegels, 15 cm breit und 8 cm hoch, ausgespart. In den Schichtungen 4, 5 
und 6 von oben laufen Luftkanale durch das Mauerwerk, dazu bestimmt, der Luft den 
Zutritt zu dem Massiv-Innern zu gewahren und die Lehmziegel im Innern auszutrocknen. 
Die Schilflagen haben sich erstaunlich gut erhalten (s. Abb. 10); jeder einzelne Schilfstengel 
ist noch in seiner urspriinglichen Gestalt und mit alien seinen Knoten heraushisbar und 
nur etwas zusammengedruckt. Wir haben uns iiber diesen Erhaltungszustand des 4200 
Jahre alten Schilfes gewundert, weil sonst die in Lehmziegelmauervverk eingefiigten Schilf-

1 In Uruk-Warka, S. 46f. 
2 Siehe Uruk-Warka, S. 46f. und Taf. 28e, f, 
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Abb. 9. 

Doppeltes gedrehtes Verspannungstau aus Schilf in Urnammus Zikurratkern, 

matten nur eine diinne weifiliche Schicht zu hinterlassen pilegen, und glauben, daB er 
lediglich dem Umstand zu verdanken ist, daB Winterfeuchtigkeit nur in ganz geringem 
MaBe angreifen konnte, weil sie sofort abiloB, daB im iibrigen aber die trockene heiBe 
Sommerluft und der Wind konservierend gewirkt haben. 

Moglichenveise sind friiher 7 Schichtungen vorhanden gewesen; denn es ist nicht 
ausgeschlossen, daB die oberste ganzlich verschwunden ist. Ob diese Schichtungen zwischen 
Schilflagen auf die viel umstrittenen GeschoBstufen bezogen werden diirfen, kann noch 
nicht behauptet werden, zumal es wenig wahrscheinlich ist, daB die Schilflagen an dem 
unversehrten Ban ebenso sichtbar gewesen sind wie heute an der abgeraumten Ruine. 
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Abb. 10. Die obersten Schilflagen im ZikurratUern 

Das Mauerwerk unterhalb der sechsten Schiclitung besteht zwar auch aus den gleichen 
kleinen Lehmziegeln wie der obere Aufbau, aber in etwas anderer Reihenfolge des Schichten-
wechsels. UnterJialb der untersten vierfachen Schilflage selien wir 4 Flach-, 5 Roll- und 
wieder 4 Flachschichten und darunter eine gewohnliche diinne Schilfmatte, zu weifilichem 
Staub verwittert, unter ihr 2 Flach-, 5 Roll- und 4 Flachschichten und dann wiederum 
,eine solche diinne Matte. Dieser untere Teil des Massivs ist also etwas anders konstruiert 
als die sechs oberen Schichtungen. Ein Grund dafiir liiBt sich jetzt noch nicht erkennen. 
A m Fufi der Zikurrat liegt an der Siidwestseite Backsteinpflaster mit einer dicken Asphaltdecke 
und Asphaltmortel in den Fugen. Die siklwestliche geboschte Seitenwand ist, soweit sie 



Abb. 11. 
Wasserabfiihrungsschacht an der Nordwestseite der Urnammu-Zikurrat. 

erhalten blieb, mit grofieren, quadratischen Lehmziegeln ausgebessert und mit Lehmmortel 
geputzt. 

A n einer Stelle des heutigen Gipfels ist ein 2.50 zu 2.50 m grofies Raubloch senkrecht 
in das Mauerwerk geschlagen. Wir haben es fast 4 m tief ausgeraumt, ohne auf seinen 
Boden zu stofien, und dabei sehr viele Bruchstucke von Backsteinen Singaschids mit 
Asphaltresten zutage gefordert. W a n n das Loch entstanden ist, lafit sich nicht sagen. 
Dafi es so viele Singaschid-Backsteine enthielt, mochte ich mit LOFTUS' 1 Bemerkung in Ver-

1 A. a. 0. S. 169 
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bindung bringen, dafi zu seiner Zeit auf dem Gipfel der Zikurrat Reste eines Gebaudes 
aus Backsteinen Singaschids gelegen batten, von dem freilich heute kein einziger Stein 
mehr in seiner urspriinglichen Lage vorhanden ist. Vielleicht ist es von den Raubgrabern, 
die in dem Mauerwerk des Massivs von oben her in die Tiefe zu dringen versuchten, 
zerstort worden. 

Etwa in der Mitte der Nordwestseite ist aus Backsteinen in Asphaltmortel ein Wasser-
abfiihrungsschacht mit geboschten Vorderwanden eingebaut. Er greift mit 1.88 m Breite 
2 m in das Zikurrat-Mauerwerk und springt 2.93 m aus der geboschten Zikurrat-Wand vor 

Abb. 12. 
Nordostseite der Zikurrat, vom Wangen der Mitteltreppe, oben seleukidischer Wachraum mit zwei kleinen Wandnisuhen. 

(s. Abb. 11). Zwischen die beiden Seitenwande des Schachtes ist ein kleines unechtes 
Gewolbe aus vorgekragten Schichten gemauert. Die 1 !/4 Backsteine starke Riickwand ist, in 
das Zikurrat-Mauerwerk eingelassen und ebenfalls geboscht. Das Verhaltnis der Boschungen 
betragt 1 :3-5; es entspricht, soweit sich das bei den Avenigen hoch erhaltenen Stellen 
der Zikurrat-Wilnde sagen liifit, dem Boschungsverhaltnis dieser Zikurrat-Seiten. LOFTUS hatte 
seinerzeit diesen Schacht freigelegt und zum Teil abgetragen. Die Stempel und Inschriften 
auf seinen 31 l/2—32 im Quadrat zu 6'/2—8 cm dicken Backsteinen bestimmen ihn zeitlich 
in die Regierungszeit Urnammus1. Seine innige Verbindung mit dem Lehmziegelmauerwerk 
der Zikurrat gibt der Datierung derselben die Grundlage: Schacht und Massiv gehoren 
zusammen, sind gleichzeitig erbaut. — Schachte ganz gleicher Form sind auch in derNordost-

1 Siehe S. 50. 

Pliil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 4 
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und SwhvestAvand der Zikurrat von Nippur angebracht. Den ZAveiten Schacht unserer 
Zikurrat Averden Avir auf der Siidostseite zu suchen haben. 

A n der Nordostseite ist die geboschte Zikurrat-Wand am hochsten erhalten. Sie Avar 
hier durch die Fundamente der jiingeren Seitentreppen geschiitzt, deren Lehmziegelwerk 
beiderseits von der Mittelachse hinauffiihrt. In der Mitte dieser Seite befindet sich eine 
6 m breite und 0.70 m tiefe Nische in der Zikurrat-Wand (s. Abb. 1 2). Sie ist erst in jiingster 
Zeit, als der Aufgang langst verfallen Avar, in die W a n d geschlagen Avorden; dabei ist auch 

Abb. 13. Lehmziegelgriindung der rechteu Seitentreppe auf die Zikurrat. 

das Mittelsttick des Fundamentes fiir die Treppen herausgebrochen Avorden und so in Hohe 
+ 31 ein 6 m breiter Raum entstanden, der nach Nordosten often blieb und A^ermutlich 
einem Wachposten als Aufenthaltsort gedient hat. In zAvei kleinen mit Lehm ausgeputzten 
Wandnischen in der Zikurrat-Wand mag der Wachter, was er brauchte, untergebracht haben. 
Die in diesemRaum gefundenen, fast durclrwegglasiertenTongefafie und anderen Gegenstande 
gehoren samt und sonders der seleukidischen Zeit an. Eanna Avar damals als Tempel 
Avahrscheinlich nicht mehr im Gebrauch: es mufi verfallen und durch die Heiligtumer 
bit res und denSiidbautempel ersetzt gewesen sein. Seine Zikurrat-Ruine botderBeobachtung 
iiber die ganze Stadt hin erwiinschten Uberblick. Wie die die uingebende Stadt be-
herrschende Hohe der Zikurrat in hellenistischer Zeit den Anreiz zur Verwendung als 
Verteidigungs- und Bewachungskastell bot, lehrt uns ja auch die von den Parthern zum 
Mittelpunkt einer Festung ausgebaute Zikurrat des Ellil-Tempels in Nippur. 

30 m von der Zikurrat-Wand nach Nordosten entfernt begann die Mitteltreppe. Ihre 
nach aufien mit Schmuckpfeilern verzierten Wangen (s. Abb. 12) aus Backsteinen von der 
GrSBe 32 im Quadrat zu 8 cm sind, 1.72m breit, noch auf fast 10 m Lange erhalten. Zwischen 
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ihnen liegt, 2.i5mbreit, Lehmziegelmauerwerk der Treppengriindung, dieses jedoch be
stimmt aus der Zeit nach Urnammu, wahrend die Wangen moglicherweise auf Urnammu 
zuriickgehen; denn die Backsteine, aus denen sie bestehen, sind genau so groB Avie die 
an dem Wasserabfuhrungsschacht an der Nordwestseite (s. S. 25). Die Backsteine sind 
mit Asphalt abgeglichen; auch die Fugen sind mit Asphalt gefullt. Auf der Asphaltabgleichung 
liegt eine ca. 2 cm starkc Lehmmortelschicht als Bettung fiir die nachste Schicht. 

Dieser Treppenstumpf wiirde, verlangert, nicht genau auf die Mitte der Zikurrat-Wand 
zu fiihren, sondern ist etwas nach Nordwesten versclioben. Die Treppengriindung erkennt 
man inmitten des Lehmziegelmauerwerks auBerhalb des Urnammu-Massivs noch einmal auf 

Abb. 14. Lehmziegelgriindung der linken Seitcntreppe auf die Zikurrat. 

ein kurzes Stiick (s. Abb. 15); von den Wangen fehlt jedoch naher an der Zikurrat jede 
Aveitere Spur, sodafi unsre Hoffnung, den Aufgang rekonstruieren zu konnen, gering ist. 
In dem nordlichen Winkel, den die Briistungsmauern der Mittel- und der nordlichen Seiten-
treppemiteinandergebildethaben, liegt herabgestiirztes, abernoch in sich zusammenh;ingendes 
Lehmziegelmauerwerk. Es ist ein Teil des Briistungsmauerfundaments der Mitteltreppe 
Dafi es von der Mitteltreppe abgerutscht ist, zeigen einige noch in Rutschlage befindliclie 
Lehmziegel. Auf dem Riicken dieses herabgestiirzten Mauerwerksklotzes ist, ein wenig 
schief zur Zikurrat-Richtung, ein kleines Backsteinposlament angelegt. Da es der jiingsten, 
vielleicht schon der seleukidischen Zeit angehort, liifit sich schwer behaupten, daB es 
kultischen ZAvecken gedient hat. 

Die Seitentreppen (s. Abb. 13, 14) haben auf Lehinziegelgriindungen gerubt, die mit 
ihren in das Mauerwerk eingefiigten Schilfmatten von unten bis zu der Stelle oben erhalten 
sind, w o der junge Wachraum ihre Vereinigung miteinander und mit der Mitteltreppe 
vernichtete. Sie legen sich an die geboschte Zikurrat-Wand der Nordostseite, hatten aber 

4* 
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Abb. 15. Spuren der Mitteltreppe zur Zikurrat. 

ihrerseits keine geboschten, sondern senkrechte Wande nach auBen, so dafi die Treppen 
sich mit zunehmender Hohe verbreitert haben miissen. Schon aus dieser UngleichmaBigkeit 
hatte man darauf schlieSen diirfen, dafi die Seitentreppen spater entstanden sind als der 
Zikurrat-Kern. Einen terminus post quern gewannen wir durch die Feststellung, dafi die 
Treppenfundamente oben, AVO sie an den seleukidischen Raum stofien, auf Bruchschutt 
von Backsteinen Singaschids gelegt sind. Die Backsteinstiicke sind vom Zikurrat-Gipfel an 
der geboschten Nordostwand heruntergestiirzt; man hat sie spater, also bestimmt nach 
Singaschid, an der W a n d liegen lassen und einfach mit dem Lehmziegelmauerwerk der 
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Treppenfundamente uberbaut. A m FuBe der Treppen, an ihrem nordwestlichen und siid-
ostlichen Ende, lieB sich endlich liestimmen, wann sie entstanden sind. Hier sind noch 
einige Schichten der Treppen wangen aus Backsteinen erhalten, von deren Steigungsverhaltnis 
wir auf das der Stufen schliefien diirfen. Diese Backsteine riihren von Mardukaplamiddinall. 
her. Ein guter Verband war durch die Verwendung von Eineinhalbsteinen mit dem auBer-
gewohnlichen Format 50:32:1 1 cm derart hergestellt, daB zwei Steindicken eine Steigungs-

Abb. 16. Unteres Ende der Backstein-Treppenwangen Mardukaplamiddinas II. 

hohe ergaben und der Eineinhalbstein iiber einen Ganzstein zu liegen kam (s. Abb. 16). 
Die Schrage der Ruine gibt heute noch die ungefiihre Steigung der Treppen Avieder. 
Mardukaplamiddina hat also hier gebaut; deshalb liegt die Moglichkeit nahe, dafi auch die 
Teile der TempelumschlieBung an dieser Stelle der Nordwestseite auf ihn zuriickzufiihren 
sind und damit Adelleichtauch der kleine NordAvesttempel und der den »Torraum« enthaltende 
Nordostzug. Von der Siidostseite der Zikurrat wurde nur an einer Stelle die W a n d ermittelt; 
die Freilegung dieser Seite und des schmalen Streifens an der Nordostseite, der jetzt 
noch von der Forderbahn bedeckt ist, bleibt der nachsten Ausgrabung vorbehalten. 

Die so gestaltete alte Zikurrat Urnammus ist nun spater auf alien vier Seiten bis 
zur Hohe von + 25.71 mit Lehmziegelgemauer ummantelt Avorden. Hinter diesem Mantel 
verschwand bis zu der genannten Hohe die alte Boschungswand und unter ihm das 
Pilaster an ihrem FuBe, soweit es noch erhalten war (s. den Schnitt a auf Taf. 12). Die 
Oberflache des Mantels trug ein Pilaster aus unregelmafiigen Backsteinsti'icken. Anhalts-
punkte fiir das Alter dieser Ummantelung sind noch nicht geAvonnen worden; die Slid-
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ostfront wird spater danach zu befragen sein. Den Lehmziegeln nach ist es moglich, 
dafi erst Sargon den Mantel anlegte, als er Schulgis Einschliefiung einebnete und den Zikur-
rat-Platz erweiterte (s. S. 8). Wahrend an der SiidAvestseite die Ummantelung durch-
gehend aus gutem Lehmziegelmauerwerk mit breiten Lager- und Stofifugen besteht, ist 
sie im Nordwesten abwechselnd aus einigen Lehmziegelschichten und dicken Lehmwerks-
lagen zusammengesetzt; dort ist ihre AuBenkante nicht ganz klar erhalten, hier stehen 
3.95 m breite und 32J/2cm tiefe Rucksprtinge an ihrer AuBenwand noch einige Zentimeter 
hoch an und sind zudem mit einer 1.11 m starken Backsteinwand verblendet, die die 
gleichen Vor- und Rucksprtinge hat (s. auch S. 12). 

Aus dieser Ummantelung hat der Zikurrat-Kern herausgeragt. Ob er selbst noch Ab-
satze hatte, lafit sich an den bisher freigelegten Seiten nicht mehr entscheiden; vielleicht 
gibt uns die vierte Seite hieriiber noch Aufschlufi. Bevor diese nicht genau untersucht 
ist, halte ich es fiir angebracht, mit meinem Urteil iiber die einstige Gestalt der Zikur
rat zuriickzuhalten und eine etwa moglich werdende Rekonstruktion fiir spater aufzu-
sparen. 

Die Oberflache des Zikurrat-Mantels ist spater noch einmal mit Lehmziegeln u m 1.10 m 
erhoht und mit einem 30 cm starken Lehmestrich als Boden bedeckt worden; dabei 
wurde auf das Pilaster aus unregelmafiigen Backsteinstiicken (s. S. 29) zunachst eine Ab-
gleichung aus Lehmmortel, darauf eine Schilfmatte und darauf das Lehmziegelwerk gelegt. 

Der Innin-Tempel Karaindaschs. 
(Siehe Taf. 9, 10, 11, 13b, i, 15, 16, 17 und Abb. 17). 

Von der Lage dieses Heiligtums im Winkel der jiingeren Einschliefiung war schon 
oben (auf S. 16) die Rede. Die Einschliefiung ist derart u m die Nordwest- und die Nord-
ostwand des Tempels herumgefiihrt, daB nur ein ganz schmaler Durchgang u m die nord-
liche Tempelccke herum iibrigblieb. Dieser Umgang hat in der jiingsten Zeit die Form 
einer mit Backsteinen gepflasterten, von der Pflasterhohe vor dem Tempeleingang u m 
131 cm ansteigenden Rampe. Dicht unter ihrem jiingsten Pilaster sind die alteren Pilaster, 
als tiefstes sichtbares ein solches mit Sargon-Backsteinen, zu erkennen. Die Rampe hat 
erst unter Sargon, dann unter den Neubabyloniern und noch unter Kyros eine Verbindung 
zwischen dem Tempelplatz und einem in den Sargonischen Tempelbezirk fiihrenden Tor 
gebildet, das am Raum 17 von der Grabung bereits angeschnitten wurde (s. Taf. 9 und 10), 
Der Tempel ist also bei der Anlage der EinschlieBung Sargons offenbar absichtlich vom 
groBen Bezirk ausgeschlossen worden; warum, ist zunachst noch nicht zu verstehen1. 
Aber zu folgern ist daraus, dafi Karaindaschs Tempel bis in die achamenidische Zeit 
hinein bestanden hat, ja moglicherweise als Heiligtum beniitzt worden ist (s. S. 31). 
Daraus, dafi die Sargonische Umschliefiung u m zwei Seiten des Tempels herumgefiihrt 
wurde, wird auch verstandlich, warum das jiingere Backsteinpflaster vor der Eingangsfront 
im Siidosten nicht dieser, sondern den Mauern des Raumes 9 parallel verlegt ist, bei 
dessen Einrichtung der ganze Platz vor dem alten Tempel neu gepflastert werden mufite. 

Zum Teil aus dem noch einige Backsteinschichten hoch anstehenden Gemauer, zum 
Teil aus den Abdriicken der vernichteten und ausgeraubten Mauern am Schutt und an den 

1 Wenn sich an der Ruine nachweisen liefie, dafi dieser Zustand nicht erst von Sargon geschaffen wurde, 
sondern schon von alters her bestanden hat, also auch unter Singaschid (etwa 1800), so mochte ich vermuten, 
dafi in der Benennung eines in diesem Gebiet von Eanna zu suchenden (s. S. 18) Tempels Singaschids fiir die 
Gottheiten Lugalbanda und Ninsun: E kankal = Haus der Einode ein Hinweis auf die Lage enthalten sei. Unter 
Eintide wiirde dann das Ausgeschlossensein vom Tempelbezirk, das »Aufierhalb« zu verstehen sein. 
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anstoBenden Rampenbahnen hat sich der vollstiindige Grundplan des Tempels ergeben: 
Eine durchaus symmetrische Anlage mit einem einzigen, 2.80 m breiten Eingang im Siid
osten, einem 3.30 zu 4.50 m groBen Vorraum, einer 4.50 zu 8.80 m groBen Cella, an ihrer 
Riickwand ein aus jiingerer Zeit stammendes Kultpostament, und mit schmalen Seiten-
riiumen rechts und links. Der Vorraum hat groBere Breite als Tiefe, die Cella dagegen ist 
ein ausgesprochener Langraum. Im Vorraum liegen zwei Pilaster iibereinander, das iiltere 
in Asphalt und mit einem besonders in der Verbindungstiire starken Asphaltestrich, an 
einigen Stellen zerstort, durch die Verbindungstiire in die Cella hineingefuhrt, aber hier 
nur auf ein kurzes Stuck erhalten; zwei aus Backsteinstiicken gebildete Angelkapseln mit 
Angclsteinen unterhalb des Pilasters gehoren zu dieser Benutzungszeit des Tempels, walir-
scheinlich der Zeit seiner Erbaunng. Genau konnte das noch nicht ermittelt Averden, Aveii 
ein Pilaster aus unregelmiifiigen Backsteinstiicken auf einer 30 cm starken Schuttschicht 
an vielen Stellen dariiberliegt. In und neben der Eingangstiir sind die Benutzungszeiten 
des Tempels an den Aufhohungen der Schwellen noch einigermaBen klar nachzuweisen. 
Die aus dem Jiingsten spater noch herauszuschalende ScliAvelle mit dem asphaltierten Back
steinpflaster des Vorraumes kennzeichnet die urspriingliche Anlage. In einer spjiteren Zeit 
werden der AuBeinvand links und rechts der Eingangstiir kleine Podien, 2.70 m breit und 
0.80 bis 0.90 m tief, vorgelegt, erhalten in drei Schichten kleiner Backsteine und Stiicken 
von solcben. Gleicbzeitig damit oder wiederum spater wird die Tiirschwelle u m vier 
Schichten mit Viertelbacksteinen aus den Tempehvanden und mit von Singaschid seitlich 
gestempelten Inschriftbacksteinen derart erhoht, daB eine zwei Schichten hohe Schwelle 
entsteht. Oben darauf kommt das jiingste Sclrwellenpflaster aus kleinen Backsteinbrocken 
zu liegen. Das Backsteinpflaster vor dem Eingang zeigt zwei verschieden alte Schichten dicht 
iibereinander; die obere Schicht besteht aus Steinen von 33 im Quadrat zu 7 bis 7'/2 cm GroBe 
mit Asphaltresten in den Fugen und vereinzelten Resten einer Asphaltdecke, das untere, 
iiltere, aus Backsteinen, 34, 35 und 42 cm im Quadrat groB, also zusammengelesen. Auch 
das untere hat Asphalt in den Fugen und Asphaltestrich. Die Zeit der jiingsten ScliAvellen-
erhohung hinterliefi an der linken Lcibungsecke (auf Abb. 17 rechts) einen Angelstein aus 
Kalkstein mit breiter Tiirpolpfanne etwa 30 cm unterhalb des obersten Pilasters; an der 
rechten Leibungsecke fehlt der Angelstein. Backsteine verschiedener GroBen, darunter einige 
mit Singaschid-Stempel, bilden das armliche und nur teilweise erhaltene jiingste Pilaster 
des Vorraums. 45 cm darunter liegt das Pilaster der nachstaltesten Zeit aus 34 im Quadrat zu 
6l/2 bis 7 cm groBen Steinen, mit dicker Asphaltdecke und Asphalt in den Fugen. Lehmige 
Erde, mit Tongefafischerben versetzt, bildet die Schuttschicht unter dem altesten Pilaster; 
seine Backsteine sind an vielen Stellen weiB ausgewittert. Solche Auswitterungen haben 
wir in Eanna oft an den Stellen beobachtet, AVO Asphalt mit Backsteinen verbunden war. 
V o m oberen Pilaster liegen Reste in der westlichen und nordlichen Raumecke. Im Schutt 
darunter sind Backsteinbrocken, Tongefafischerben und Asphaltstiicke enthalten. 

Da die Schwellenaufhohung und das jiingste Pilaster Steine aus den Tempelmauern 
neben anderen jiingeren und seleukidischen mit dreieckigem Stempel enthalt, kann diese 
Veriinderung erst geschehen sein, als die Mauern zum Teil zerstort waren. Tatsachlich 
ist an mehreren Stellen im Vorraum zu beobachten, dafi die an ihrem FuB zerstiirten 
oder beschadigten Wande mit Reliefbacksteinen der TempelauBenvvande ausgeilickt, »unter-
fangen« worden sind. Bei diesen Ausbesserungen Avurden auch die beiden Seitentiiren 
vom Vorraum zu den Seitengemachern A^erengt und Backsteinrollschichten als ScliAvelle 
in die Tiiren gelegt, Avie es haufig bei den Instandsetzungen im bit res vorkommt und 
in die seleukidische und parthische Zeit datiert Averden konnte. Da im jiingsten Pilaster, 
wie erwahnt, auch einige Backsteine mit seleukidischem Dreieckstempel vorkommen, ist 
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bewiesen, dafi unter den Seleukiden der Tempel irgendwie benutzt worden ist, wenn 
nicht als Heiligtum, so zu profanen Zwecken wie die Raume der benachbarten Einschliefiung 
(s. S. 17). Das Kultpostament in der Cella, u m das herum Teile des jiingsten Pilasters 
erhalten blieben, besteht aus zwei Schichten von Backsteinbrocken, darunter auch wieder 
solchen aus den Tempelmauern mit Relief auf der Schmalseite. V o m alten Postament ist 
nichts ubriggeblieben: auch liifit sich in dem Abdruck der hinteren Cella-Wand am Raum-

Abb. 17. Die Eingangstiir zum Innin-Tempel mit der jungen Schwellenerhohung vom Raum 2 aus. 

schutt keine Kultnische mehr nachweisen. Zu ihrer Erganzung diirfen wir auf die Tempel 
Kurigalzus in Ur zuriickgreifen1. 

Die erhaltenen Teile der Tempelmauern haben guten Verband der Backsteinschichten 
in Lehmmortel aus Ganz-, Halb- und Viertelsteinen und ausgeklinkten Ganzsteinen mit dem 
Grundmafi von 40 : 40 : 10 cm. Diese Backsteingrofie schwankt jedoch zwischen 39 und 
41 und 9 und 11 cm. Die Halbsteine liegen an den Wanden, die Viertelsteine in den Ecken 
und die ausgeklinkten Ganzsteine in den Winkeln jeder zweiten Schicht. In Grofie und 
Stoff gleichen diesen Mauersteinen Backsteine mit Teilen von Flachreliefs auf einer 
oder zwei Seitenflachen. Viele solcher Reliefstiicke hatten auf der Hiigeloberflache um-
hergelegen und uns veranlafit, an dieser Stelle zu graben. Siidostlich des Tempels bestand 
die ganze Schuttschicht iiber dem Pilaster und der Pflasterhohe aus Backsteinstiicken, 
darunter sehr viele mit Reliefteilen, aber auch zahlreiche Brocken mit Inschriftstempel 

1 Siehe S. 35. 
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der meisten uns bekannten Bauherren von Eanna: Urnammus, Pursins, Singaschids (von 
diesem die meisten), Karaindaschs, Mardukaplamiddinas, Sargons, Nabonids, Anuuballits 
(K€(f>dX(ov) und solche mit unbestimmter Inschrift. Reliefsteine Avaren iiber die ganze 
Hiigelgruppe bis an ihren ostlichen Abfall (s. Taf. 2) an der Oberflache oder im obersten 
Schutt verstreut. A m dichtesten lagen sie naturgemaB an den Tempelseiten, besonders 
an der Eingangsfront, AVO Avir uns vergeblich bemiihten, etAva noch zusammenhangende 
Wandstiicke in Fallage zu beobachten. Sie fielen auf durch ihre oft hochrote Farbe, 
die nach dem Innern zumeist in sclnvarz iiberging. Die Steine sind beim Brennen un-
gleichmafiig dem Feuer ausgesetzt geAvesen, so daB der Ton bald mehr bald Aveniger 
gesclnvunden ist und sich nicht unbetrachtliche GroBenunterschiede ergaben. Da das 
Feuer fiir solche grofie Steine meist zu sclrwach geAvesen ist, konnte der Ton having 
nicht bis zum innersten Kern durchbrennen. So entstand die hochrote Farbe des AuBern 
und blieb im Innern ein kohlscliAvarzer Kern, der infolge der VerAvitterung jetzt von 
mehliger Beschaffenheit ist. Von einigen Stiicken blieben so nur die gut gebrannten 
AuBenseiten der Ziegel als diinne Schalen u m einen Hohlraum erhalten und es fanden 
sich in grofierer Zahl schalenformige Bruchstiicke. Nur die Viertelsteine waren immer 
vollstandig; denn sie Avaren wegen ihrer Kleinheit gut durchgebrannt. Einer davon trug 
auf zAvei aneinanderstofienden Schmalseiten je einmal eine elfzeilige Inschrift Karaindaschs1. 
Ihr verdanken Avir die Kenntnis vom Alter der Reliefs und des Tempels, an dem sie an-
gebracht gewesen sind. Die in den Ecken der erhaltenen Mauerstiimpfe steckenden Viertel
steine haben die gleiche Grofie, Farbe und Beschaffenheit des Tones. Ahnliche oder 
gleiche Backsteine anderen Alters gibt es in Uruk bisher nirgends. Es kann also kein 
Zweifel bestehen, daB der beschriftete Viertelstein unserm Tempel entstammt. Die In
schrift ist bereits IV R. 36, 3 Â eroffentlicht und K B III 1, S. 15 2 f. umschrieben und iiber-
setzt. Mr. G A D D vom British Museum hatte die Freundlichkeit, mir eine Abbildung dieser 
im British Museum beflndlichen Inschrift zu schicken. Sie gleicht der unsern Arollst;indig 
und stent ebenfalls auf zwei Schmalseiten eines Backsteines von der GroBe unseres Viertel-
steines, ist also damit als zu unserm Tempel gehorig erwiesen. 

Es ist iiberaus Avichtig, dafi uns am Grundplan der langgestreckte Raum als 
Allerheiligstes hinter einem breitliegenden Vorraum hier in Babylonien entgegen-
tritt, AVO wir bisher nur breitliegende Cellen kannten. Der Langraum als Cella ist 
assyrischen Ursprungs und vielleicht der Ausdruck eines Baugedankens des nordwest-
lichen Kulturkreises iiberhaupt. Nach dem nordlichen Gebirge als der Heimat der Kassiten-
konige Aveist uns aber auch die Abstammung des Erbauers Karaindasch und kulturelle 
Zusammenhange mit Assyrien und den Gebirgslandern Aviirden geniigen, das Vorhanden-
sein dieser fremden Bauform in Babylonien zu erklaren. Unser Tempel aus dem 15. Jahr-
hundert ist zudem m. W . der alteste bisher in Babylonien ausgegrabene vollstandige Kult-
bau. Ihm schliefien sich die Tempel Kurigalzus II. in Ur an, wahrend die anderen Tempel 
in Ur aus vorkassitischer Zeit unvollstandig sind. Der iilteste Kultbau mit ausgesprochener 
Langhausform des Allerheiligsten Avurde in Assur ausgegraben: es ist der Sin-Schamasch-
Tempel aus dem 18. oder 19. Jahrhundert; die Langhauscellen begegnen uns in Assur 
seitdem im 12., 9., 8. und 7. Jahrhundert. Zu ihnen mufi also seiner Grundform nach 
unser Innin-Tempel gerechnet Averden. 

Babylonische Tempel der spiiteren Zeit, soweit wir sie kennen, bestehen aus ungebrannten 
Lehmziegeln. unser Tempel dagegen aus Backsteinen, eine Ausnahme, fiir die wir eine 
hinreichende Erklarung nur in der Fassadenausschmiickung finden, von der gleich die 

' Sielie S. 53. 

Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 5 
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Rede sein Avird. An der Vorderfront unseres Tempels entsteht (s. Taf. 10) durch die 
eigenartigen Ecktiirme eine groBe Nische, die von der einzigen Eingangstiir durchbrochen 
ist; ebenso bilden die Riickfront und die beiden Seitenfronten grofie Nischen. Eine Auf-
teilung der W a n d in Nischen, deren Abmessungen Vielfache der Backsteingrofien sind, 
weist auch ein um 600 Jahre alterer Bau auf, der in Ur freigelegt wurde: das sogenannte 
Nigarana Siniddinams von Larsa1. Wir werden deshalb diese Art, die Wande zu gliedern, 
fiir bodenstandig halten diirfen. 

Im folgenden gebe ich das Ergebnis unserer Versuche, die Reliefbacksteine zusammen-
zusetzen. Obgleich Versatzmarken nicht vorhanden waren, war es verhaltnismafiig leicht, 
den Zusammenhang zu erkennen; (s. Taf. 15) denn die Teile der sich ergebenden Figuren 
Aron Gottheiten liefien der Form nach keinen ZAveifel entstehen und zudem fanden Avir 
einen zuverlassigen Anhalt daran, dafi in den aufeinanderfolgenden Backsteinschichten die 
ubereinandergehorigen Reliefteile einen geAvissen Backsteinverband gehabt haben miissen, 
zAvar nicht, Avie sich bald herausstellte, nach der Seite, Avoid aber nach dem Mauerinnern. 
Es wechselten namlich einbindende Ganzsteine mit vorgesetzten Halbsteinen ab. .So kamen 
zunachst zAvei Arten von Figuren zusammen, mannliche und Aveibliche, aus einfach gehornter 
Gotterkappe, Gesicht, Halsstiick mit vorspringender Platte, ZAvei Schichten mit Armen, 
Handen undFlasche, Giirtelstuck und Schichten des sich nacbunten verbreiterndenGeAvandes, 
bei der einen Art mit senkrechter geAvellter Riefelung, bei der andern mit dem »Berg-
motiv geziert. Bei dem Gewand mufiten — auch damit Avurde die Richtigkeit der Zu-
sammensetzung erAviesen — die auBeren GeAvandkonturen ohne Bruch aufeinanderpassen. 
Die Teile der Figuren konnten auf diese Weise restlos untergebracht Averden. Stiicke mit 
rippenformigen, meist geriefelten Reliefteilen mufiten zAvischen den Figuren gesessen haben. 
Die Ansichtsflache der an der Unterseite der Halsschicht weit vor den Reliefgrund vorgezogenen 
schmalen Platte stellte das der Flasche nach beiden Seiten entstromende Wasser dar; der 
Wasserstrom setzte sich auf der Wandstirn links und rechts der Figuren fort; daraus 
ergab sich, dafi die Figuren selbst in Wandvertiefungen angebracht Avaren, deren Tiefenmafi 
durch den Reliefgrund gegeben Avar, Avahrend ihre Breite durch die Breite der Figur: 
eine Backsteinlange, bestimmt Avurde. Der Verlauf des Wasserstroms von oben nach unten, 
Avie wir ihn Aviedergeben, lafit sich Aviederum an dem durch den Verband bedingten, 
regelmafiigen Wechsel von iibereinanderliegenden Ganz- und Halbsteinen priifen. Bis hierher 
kann die Verantwortung fiir richtige Wiederzusammensetzung der Reliefs iibernommen 
Averden. Es gilt nun noch, den anderen Teilen an der geschmiickten W a n d Platze an-
zuAveisen. W a s wir hieifiir vorschlagen, ist auf Taf. 15 ersichtlich. Die doppelten Halb-
kreisscheiben nebeneinander als durcblaufendes Band anzuordnen, hatte bei ihrer grofien 
Anzahl nahegelegen, auch Avenn ein Stiick solchen Bandes nicht an der Ruine erhalten 
geAvesen ware, von dem allerdings nur gesagt Averden kann, dafi es moglicherAveise eine 
Erinnerung an den einstigen Zustand darstellt. Es lauft an den Leil>ungen der siidlicben 
Tiir im Vorraum entlang. Dafi hier nicht ein Rest des urspriinglichen Reliefs erhalten 
ist, geht schon aus dem an der Leibungsecke iibereck gelegten Steinstiick mit Scheibe 
hervor; an den anderen Ecken haben aber, das wissen Avir, Â olleckige Steine mit Scheiben 
auf den beiden aneinanderstoSenden Ansichtsflacben gesessen. An der Avestlichen Leibung 
derselben Tiir liegen sogar einige Scheibensteine in ZAvei Schichten iibereinander, aber so, 
daB die Scheibenmittelpunkte iibereinanderliegen. Man sollte annehmen, daB die Scheiben, 
Avenn sie zAveireihig angebracht Avaren, derart gegeneinander verschoben geAvesen sind, 
dafi die bekannte Darstellung des »Bergmotivs« entstanden ware. Das Avar aber schon 

1 Vgl. M A L L O W A N S Aufsatz in The Antiquaries Journal, Vol. Vll, Nr. 4, Oktober 1927, S. 417. 
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Avegen der ganz gleichmaBigen Steinformate nicht moglich. Da auBerdem diese selbe W a n d 
mit einem Reliefstiick ausgeflickt ist, kann das erhaltene Scheibenband nur der spateren 
Zeit angehoren. Man bemiihtesich eben, ausumherliegendenStticken die W a n d zuschmiicken, 
so gut es ging und Avie man sich die Reliefsteine ehemals verwendet dachte, als der 
Tempel bereits verfallen Avar — vielleicht erst in der seleukidischen Zeit. Noch ungeAvisser 
als das Scheibenband, das als Berg, iiber den die Gottheiten schritten, nichts Neues und 
AuBergewohnliches darstellen Aviirde, ist in unsrer Wiederherstellung der Platz, den wir 
den zAvischen den Figuren eingesetzten einfachen Halbkreisscheiben mit FuBteilen angeAviesen 
haben. Zu ihrer Begrtindung kann ich nur anfiihren, daB die dafiir venvendeten Reliefsteine 
so am besten aneinanderpassen, auch im Verband zueinanderstimmen und im Reliefbild 
als Berge, auf die das LebensAvasser herabflieBt, einen Sinn haben. 

Die Frage, wie die Reliefwand oberhalb der Figuren ausgesehen hat, suchen Avir 
in unserer Er^anzung durch die Hochfuhrung der schmalen Nischen als senkrechte Wand-
rillen zu beantworten. Eine solche Losung wird durch spatere Tempelfronten wahrschein-
lich gemacht, die ja aufier Wandvorsprtin,i>en und StabAverk nur senkrechte Wandrillen 
kennen. Dafi die W a n d oberhalb der Reliefs noch geschmiickt gewesen ist, mochte ich 
nicht annehmen. Es haben sich zwar einige Avenige Relief backsteine gefunden, die sich 
unserm Figurenfries nicht einreihen lassen, darunter ein Backstein mit zwei siebenstrahligen 
Sternen nebeneinander; aber sie versehwinden in der Masse der iibrigen Reliefstiicke und 
sind' viel zu wenig, als daB sie am Fries verwendet geAvesen sein konnten. Unsere Er-
ganzung des obersten Wandabschlusses als Zinnenkranz bleibt, wie fast immer bei baby-
lonischen Bauwerken, Annahme. Kurigalzus II. Tempel Edublalmah in Ur hat uns gelehrt, 
dafi die Kassiten sich des Tiirbogens bedienten, so daB wir in der Rekonstruktion den 
Haupteingang mit einem Halbkreisbogen Aviederherstellen durften (s. Taf. 16). 

Aus der Zahl der gefundenen Kopfe kann auf die Zahl der Figuren annahernd genau 
geschlossen AArerden. A m haufigsten sind die mannlichen Gesichter, von denen etwa 36 Stiick 
geborgen Avurden. Einige Averden venvittert oder zur Unkenntlichkeit zertriimmert sein. 
Weibliche Kopfe sind unverhaltnismafiig seiten — wir fanden ihrer nur 6. Das kann 
ein Zufall sein und hat uns nicht davon abgehalten, ebensoAdel Aveibliche Avie mannliche 
Figuren anzunehmen. Demnach Avtirden wir nicht zu hoch greifen, Avenn Avir als Mindest-
zahl etAva 80 Figuren schatzten, von denen jede mit den anstoBenden Wandteilen 0.80 m 
beansprucht und die, aneinandergereiht, 32 m Wandliinge bedecken Aviirden. Obgleich 
ein Beweis fiir die Richtigkeit nicht erbracht Averden kann, haben Avir die Figuren an 
den AuBenAvlinden des Tempels ergiinzt. Zur Schmiickung der Vorder- und Riickfront 
wurde die Halfte der errechneten Zahl ausreichen; es ist aber ebensogut moglich, daB 
es Aveit mehr Figuren geAvesen sind und daB sie in einem liickenlosen Bande die AuBen-
wande ringsherum bedeckt haben, das nur durch die Eingangstiir unterbrochen Avar. So 
gibt es unsere Rekonstruktion Avieder (s. Taf. 16 und 17). 

Eine grofiere Genauigkeit der Wiederherstellung lieB sich bei diesem Tempel, von 
dem nur Avenige der untersten Wandschichten erhalten sind, nicht erzielen. Gestiitzt 
wird unser RekonstruktionsArorschlag durch Reliefs aus Backsteinen, die in Susa, ostlich des 
Darius-Palastes, in den elamischen Schichten des 12. und 11. Jahrhunderts gefunden Avurden' 
und uns einen wichtigen kulturgeschichtlichen Hinweis geben. Dargestellt ist auf diesen 
1.365 m hohen, 0.365 m = 1 Ziegelliinge breiten und iiber 14 Schichten verteilten Reliefs 
ein Stiermensch, der die Hande auf eine Dattelpalme legt, und eine Frau mit zum Gebet 

1 Hrn. Prof. V. CHRISTIAN in Wien bin ich sehr dankbar, dafi er mich hierauf aufmerlcsam gemacht hat. 
Die ersten Mitteilangen iiber die Reliefs befinden sich in RA XIX und XXI. 

5* 



36 J. J O R D A N : 

erhobenen Handen. Die Bihler unterscheiden sich von den unsern vor allem stilistisch, 
waren aber auBerdem an einer Stelle mit Keilschrift bedeckt, aus der hervorgeht, daB 
sie von Kutir Nahhunte II., dem elamischen Kronprinzen, der Babylonien eroberte, dem 
Solm des Sutruk Nahhunte, der Gottin In Susinak geAveiht worden sind und den »kidu« 
des »kumpum« gebildet haben. Dieser Bauteil ist von Kutir Nahhunte an Stelle eines Bau-
Averks seines Vaters, das aus ungebrannten Ziegeln bestanden hat, errichtet worden. Eine 
ZAveite Inschrift auf solchen Relief backsteinen besagt: Silhak In Susinak, ebenfalls ein 
Solm des Sutruk Nahhunte, hat die unvollendeten Backsteinreliefs seines Bruders Kutir 
Nahhunte fertiggestellt und der In Susinak geweiht. Der Ausgraber, M. D E ME C Q U E N E M , 
schlieBt aus dem Befund, dafi es sich ohne Zweifel u m das der Gottin In Susinak geAveihte 
Heiligtum handelt, an dessen AuBenseiten Reliefs angebracht waren. Von diesem Bau-
werk1 Avird mitgeteilt, daB es auf jeder Seite ungefahr 20 m lang geAvesen und von einer 
Mauer aus ungebrannten Lehmziegeln eingeschlossen geAvesen sei, die urspriinglich die 
Backsteinreliefs als Verblendung getragen habe. Als Bestandteile von Gebaudemauern 
seien die Reliefbacksteine nicht gefunden Avorden. Da die endgiiltige Veroffentlichung dieser 
susischen Reliefs und ihrer Fundumstande noch nicht vorliegt, mufi ich mich hier auf 
die Bemerkung beschranken, dafi sie als Nachkommen unserer kassitischen Reliefs zu 
betrachten sind. Das ist nach allem, was wir iiber das Nachbarland Elam und seine Be-
ziehungen zum Babylonien des zweiten Jahrtausends wissen, nicht verAvunderlich. Aus 
den kassitischen Eigennamen konnte bereits auf die Verwandtschaft zwischen der elamischen 
und kassitischen Sprache geschlossen Averden. Die Ausdehnung und der Machtbereich Elams 
in dieser Zeit zwingt zu der Annahme gemeinsamer politischer und wirtschaftlicher Inter-
ess en zwischen beiden Volkern, deren Lander ja keine geographische Grenze miteinander 
batten und beide den Kassitenfiirsten untertan waren. Auch im 3. Jahrtausend, als Elam 
noch unter der Botmafiigkeit der sumerischen Herrscher stand, mufi man sich, schon wegen 
des haufigen Vorkommens elamischer Gotternamen in altbabylonischen Gotteraufzahlungen, 
eine innige kulturelle Gemeinschaft zwischen Babylonien und Elam vorstellen. Auch 
Tempelbauten Schulgis und Gimilsins in Susa sind BeAveise dafiir. Wir stellen also fiir 
das Ende des zweiten Jahrtausends eine Beeinflussung Elams durch Sumer fest, in der 
jene prahistorische Kultureinheit zu neuem Leben erwacht zu sein scheint, auf die HERZFELD 
in seiner historischen Skizze «Volker-und Kulturzusammenhange im alten Orient"2 zum 
ersten Male hinweist. Aber es ist durchaus mSglich, dafi mit den Reliefs des Tempels 
eine Schmuckform den W e g nach Elam findet, die gar nicht sumerischen, sondern kassitischen 
Ursprungs ist und somit ein Erzeugnis jener grofien gemeinsamen Kultur, fiir die sich 
die Benennung »Kaspisch« eingebiirgert hat und in deren Bereich auch P]lam sprachlich 
und archaologisch zu gehoren scheint. Dafiir, dafi der Zusammenhang sich in wesentlich 
einfacherer Weise durch Ubernahme einer in Elam entstandenen und gebriiuchlichen Bau-
form durch die in Sumerien eingedrungenen Kassiten erklliren lafit, fehlt es bisher noch 
an Anhaltspunkten. 

A n einigen Reliefstiicken hafteten noch Reste eines diinnen weifilichen Uberzugs, so 
dafi Avir anfangs vermuteten, die Reliefs seien durch weg mit einer Art Stuck bedeckt 
gewesen. Die chemische Untersuchung des Uberzugs steht noch aus. Da die Reste ver-
haltnismafiig seiten sind und sich vielleicht auf andere Weise werden erklaren lassen, 
glauben Avir annehmen zu diirfen, dafi kein Stuckiiberzug vorliegt. A n den oben erwahnten 
susischen Reliefs kann ein Stuckiiberzug nicht wohl angebracht gewesen sein, Aveil dadurch 

1 Die alteste Anlage dieses Tempels geht nach R. DE MECQUENEM, Vestiges de constructions elamites, auf 
Sclmlgi von Ur zuriick. 

'' Heft 5 der "Deutschen Forschung. Aus der Arbeit der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft... 
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die wagrecht iiber die Gestaltenmitte laufende Inschrift unleserlich geworden ware. Be-
malungsspuren sind auf den Reliefbacksteinen nicht erhalten. 

In unseren kassitischen und in den susischen Reliefs haben Avir die Vorfahren der 
neubabylonischen und achamenidischen Schmelzfarbenreliefs vor uns. Dafi die Entwicklung 
iiber Elam geht, ist dabei besonders interessant. Aus Susa werden wir noch manchen 
AufschluB dariiber erwarten durfen. Durch die Reliefs Karaindaschs erhalten Avir fur das 
kunstgeschichtlich bisher noch ziemlich unbestimmte zweiteJahrtausend eine feste Grund-
lage. Uber ihren Stil soil in der endgiiltigen Veroffentlichung ausfiihrlich gesprochen 
werden. 

Als ein Volk mit holier Kultur sind die Kassiten gewiB nicht nach Sumer gekommen. 
Aber aus dem ScliAvacherwerden des Stromes literarischer Uberlieferung im zweiten Jahr-
tausend auf ganzliche Kulturlosigkeit der erobernden Kassiten zu schliefien, davor sollten 
uns gerade die kassitischen Kultbauten in Sumer und besonders unser Innin-Tempel be-
wahren. Es hat durchaus den Anschein, daB die Kassiten trotz allem Sichanpassen an die 
sumerische Kultur — auch in der Gotterveiehrung — selbstandige religiose Vorstellungen 
und eigne Kulturformen aus ihrer Gebirgsheimat mitgebracht und nacli Babylonien ver-
pflanzt haben1. Das Auffallendste an dem Beleg hierfur aus der Architektur, den der Tempel 
Karaindaschs mit seinen Relief figuren bietet, ist namlich, dafi diese gewiB charakteristische 
Bauform aus der babylonischen Architektur in der Folgezeit Avieder Â ollstandig verschwindet 
und nur in Elam fortlebt, bis weit in die nachelamische Zeit hinein. Vielleicht durfen wir 
gerade aus dieser Tatsache auf die Landfremdheit der Reliefs und auf ihre Herkunft aus 
dem Bergland schliefien. Dabei soil vorlaufig unerortert bleiben, ob solche Figurenfriese 
nicht eine Nachbildung von Steinreliefs sind und in Babylonien nur die dem verfugbaren 
Material entsprechende Zerlegung in Backsteinschichten erfuhren. 

Welche Bedeutung hatten die Relieffiguren, mannliche und weibliche Gottheiten, an 
einem Innin-Ischtar-Tempel angebracht? Standen sie zu der im Tempel verehrten Gottin 
in irgendeiner Beziehung? Ea ist im babylonischen Pantheon der Lebenswasser spendende 
Gott. Er ist der Herr des Wassers iiberhaupt. Anu bietet das Lebenswasser Adapa an. 
Im Totenreich Avird es in verborgenen Schliiuchen aufbewahrt. Singaschids dem Ea ge-
weihte Tonkegelinschrift und ihre mogliche Beziehung zu dem Wasserbecken — abzu — 
im Innern der Sargon-Umschliefiung, ganz nahe bei unserm Tempel, wurde auf Seite 19 
erAvahnt. Der Gottin Nina, Eas Tochter, Avaren Quellen und Fliisse heilig und Adad spendet 
die fruchtbringenden Regengiisse. Zahlreiche Darstellungen und ErAvalmungen in der reli-
giosen Literatur lassen keinen Zweifel iiber die grofie Bedeutung des Lebenswassers in der 
religiosen Vorstellung. Meist ist das Lebenswasser, Avie auf unseren Reliefs oder doch ganz 
ahnlich, der von einer Gottheit gehaltenen Flasche in doppeltem Strom entfliefiend dar-
gestellt, so auf vielen Siegelbildern2. A n einer Steimvanne Gudeas tragen weibliche Relief-
gestalten in beiden Handen solche Flaschen mit Lebenswasser. Aus Sargons von Assyrien 
Zeit wurden in Dur Sarrukin zwei steinerne Figuren eines Gottes gefunden, der unserer Figur 
aufierordentlich Jihnlich und ihnen vielleicht entlehnt ist3. Sargon hat ja, als er Eanna 
wiederherstellte, unsern Tempel hochstwahrscheinlich noch im Schmuck seiner Reliefs ge-

1 Ein Text Agums II.. der um 1600, also noch im ersten Drittel der Kassitenzeit regierte, bericbtet, er 
habe die Bilder von Marduk und Sarpanit befreit, nach Babjdon zuriickgebracht und ihre Tempel wieder-
bergestellt. Die Gotteraufzahlung am Anfang dieser Inschrift beginnt aber bezeichnenderweise mit dem kassi
tischen Gott Sukamuna. der wie seine Scbwester Sumalia als Berg- und Kriegsgottheit verehrt wurde. Auch 
in anderen Inschriften von Kassitenkonigen werden noch kassitiscbe Gottheiten unter den babylonischen genannt. 

2 Als Spender des Lebenswasser ist auch mehrere Male Gilgamesch, der nur Zweidrittelgott, dargestellt. 
3 Siehe PLACE, Ninive et l'Assyrie III, 31 bis. 
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sehen. DaB aber mit den sich so haufig wiederholenden Gottergestalten an unserm Tempel 
bestimmte Gottheiten gemeint sein sollten, ist mir unwahrscheinlich. Sie sind Avohl mehr 
als Gottheiten schlechthin oder Genien zu verstehen, dazu bestimmt, die Idee des Lebens-
wassers, von der das Volk durchdrungen war, hier am Innin-Tempel auszudriicken, damit 
die Gottheit das Wasser hier bereit halte und dem Anbetenden davon spende. 

Diese Deutung schliefit nicht aus, dafi man friiher mit den Gestalten die Vorstellung 
besonderer Gottheiten verbunden hat, die vielleicht auch spater in der Erinnerung lebendig 
geblieben sind. Da es gerade eine mannliche und eine weibliche Gottheit ist, konnte 
man deshalb etwa an Lugalbanda und Ninsun denken, die seit alters zu Herrschern von 
Uruk in enger Beziehung standen. Ninsun ist Gilgameschs Mutter; Lugalbanda und Ninsun 
sind auch die Schutzgotter Utuhegals und Singaschids. Als Schutzgotter von Konigen 
Aviirden sie auch an unserm Tempel ebenso verstandlich sein Avie etAva die, assyrische 
Palasteingange schiitzenden Stiermenschen, die ja als Schutzgotter feindliche Machte fernzu-
halten hatten und auf die babylonischen Darstellungen der die Tiir oder ihr Symbol 
haltenden »Gilgamesch«-Tiirhuter zuriickgehen. Die auf zahlreichen Darstellungen, vor 
allem auf Siegelrollen vorkommende Heroenfigur, die wir uns geAvohnt haben, als Gilgamesch 
zu deuten, erscheint uns also SOAVOIII als Tiirhiiter und Wachter des Eingangs Avie auch 
als guter Geist, der den Menschen das LebensAvasser darbringt, und so als Mittler zwischen 
Menschen und Gottern. U m Geborgenheit gegen alles von aufien nahende Feindliche, 
u m Uberflufi an irdischen Giitern und eAviges Leben flehte man die Gotter an, Avenn man 
ihn, den zu zwei Dritteln gottliehen und zu einem Drittel menschlichen Helden darstellte. 
Nahe beim Tempel haben wir einen tonernen Kegel Singaschids gefunden, der Lugalbanda 
und Ninsun geweiht ist. Es ist durchaus moglich, dafi die Erinnerung an diese beiden 
Gottheiten gerade mit dieser Stelle von Eanna verkniipft blieb bis zu Kara'indasch. 

Die Fruchtbarkeit spendende Innin-Ischtar steht zudem der in den Reliefs ausgedriickten 
Idee vom Lebenswasser nicht fern. Ich mochte schliefilich die vielen kleinen Tonfiguren 
von flaschehaltenden Mannern und Frauen (s. S. 43 f.) mit dem Kultus im Innin-Tempel 
in Verbindung bringen. Aus den Flaschen dieser den Reliefs in der Haltung der Hande 
und Arme nachgebildeten Figiirchen fliefit kein Wasser. Man konnte sich vorstellen, daB 
diese kleinen Tonbildchen als Reprasentanten des Anbetenden vor die Gottheit gebracht 
Avurden, u m hier fiir ihre leeren Flaschen LebensAvasser zu empfangen. 

Die oben genannten Gotter oder Genien Sargons II. Avaren neben dem Tempeleingang1 

angebracht; auch eine piscina Gudeas wurde in Lagasch angeblich an der Tiir des Tempels 
gefunden. Zeitlich zwischen diesen beiden stehen unsere Reliefs, rechts und links vom 
Eingang und rings u m den Tempel, denselben Gedanken ausdriickend. DaB der aus der 
Flasche quellende Doppelstrom den Euphrat und Tigris und der vierfache Strom die vier 
Paradiesstrome bedeutet haben, will mir als zu rationalistische Erklarung nicht geniigen; 
und neben der — von der Gottheit erbetenen— »perpetuite des eaux«'2, die sich lediglich 
auf das materielle Wasser beziehen Aviirde, kam in alien diesen Darstellungen gevrifi auch 
die Idee des den Tod bannenden Lebenswassers zum Ausdruck, die ja ihrerseits auf 
der Wichtigkeit der Flufilaufe und Kanale in Babylonien fufit. Das ware die Vertiefung 
eines dem Alltagsleben entnommenen Gedankens gewesen, die wir den Babyloniern und 
Kassiten sehr Avohl zutrauen durfen und miissen. 

1 Ein Teil der franzosischen Archaologen halt immer noch daran fest, dafi die drei dem Sargons-Palast 
angegliederten Tempel Haremsbauten seien, eine auf falscher Auslegung einer Bauinschrift beruhende Behauptung, 
die seit langem widerlegt ist. 

2 So L E O N H K U Z E V in Les origines orientales de 1'art, 1915,8. 171. 



Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. 39 

Das Wolmhaus in O c, d/ X V 2, 3. 

(Siehe Taf. 7 c, 8 c, i4r, s.) 

U m zu erfahren, ob die Reste unter den Hugeln parallel der NordAvestfront und 
nordwestlich der Zikurrat noch zu Eanna gehorten, Avar ein Suchgraben in den Hugelrand 
gezogen worden. Als darin Bruchstiicke von Tonfiguren in grofier Zahl herauskamen, 
entschlossen wir uns, einen Teil des Gebiiudes freizulegen. Seine vollstiindige Ausgrabung 
war nicht beabsichtigt, zumal sich bald herausgestellt hatte, daB es einen eigentlichen 
Bestandteil von Eanna nicht bildete. 

Abb. 18. Schuttquerschnitt iiber dem Wohnhans in 0 c, d/XVa, 3. 

Die obersten Ruinenschichten enthielten durch Raubgrabungen stark durchAvi'ihlten 
Schutt von Lehmziegelmauern bis etAva 1 m Hohe und fiber und neben der Nordostseite 
desWolmhauses ein zu jenen Arersclnvundenen Lehmziegelmauern gehoriges Backsteinpflaster, 
sehr stark beschadigt und ohne besondere Kennzeichen fiir das Alter dieser Siedlungsschicht, 
Avahrscheinlich aber der neubabylonischen oder achamenidischen Zeit angehorig. Ob 
auBerhalb des Wohnhauses noch Uberreste dieser jiingsten Mauern von der giinzlichen 
Zerstorung verschont geblieben sind, mufi eine zukiinftige Ausgrabung lehren. Die darunter-
liegende Schicht birgt die Ruine des Wohnhauses mit 1 m und dariiber starken Mauern aus 
Lehmziegeln von der Grofie 32—33 im Quadrat zu 10 cm. Uber dieser Ruine ist dann eine 
ebene Flache entstanden oder abgeglichen worden, auf der Verfallschutt der erwiihnten 
jiingeren Bebauung liegt (s. Abb. 18). unten mit Tongefafischerben Arersetzt und nach oben 



40 J. J O R D A N : 

immer feiner A\rerdend. Die Lehmziegelmauern des Wohnhauses sind verschieden hoch 
erhalten, bis zu i m ; den Hof fi'illt Schutt, der in seinem unteren Drittel von grauen und 
schwarzen Aschescliichten durchsetzt ist. In dieser etwa 50 cm hohen Schuttschicht 
steckten viele zerbrochene Tonfiguren verschiedener Art; auch aus den Raumen 1,2,3 
und 4 (s. Taf. 7 c) kamen solche Terrakotten heraus. Die meisten sind zerbrochen, aber 
auch einige vollstandige Stiicke befinden sich darunter. Kamelfigurenbruchstiicke in grofier 
Zahl lagen zu oberst, die iibrigen Arten in verschiedenen Hohen der Schicht. Merk-
Aviirdigerweise sind die Tiiren des Hauses bis zur erhaltenen Mauerhohe mit Lehmziegeln 
zugesetzt; dies konnte bei einer Erhohung des Fufibodens geschehen sein; an einer grauen, 
aschigen Schicht, der Fortsetzung der oben erwahnten, erkennt man noch die friihere 
Hohe der im Fundament durchgehenden Schwelle. Im Hof sind wir tiefgestiegen. Dabei 
ergab sich die nach Nordwesten steil abfallende, unregelmafiige Grenze von LehmAverk 
und, 2 m unter der Nordwesthofwand, ZAvei graue Schichten, versetzt mit Asche, Kohle-
stiickchen, Scherben, Dattelkernen, Bruehstucken von Tonfiguren (kerne Kamele), Backstein
brocken und Tierknochen. In Raum 1 und 2 befinden sich in der Hohe des Fufibodens 
einige Tonflaschengraber; sie waren alle leer (s. die beiden Schnitter und s auf Taf. 14). 

Zeitlich bestimmen konnten wir diesen auffallenden Bau nicht. Es ist nicht aus-
geschlossen, dafi er in kassitischer Zeit errichtet Avurde. Die vielen Tonfiguren mit 
Flaschen in den Handen und auch sonst in ihrer Haltung ganz den Reliefgestalten am 
Innin-Tempel Karaindaschs ahnelnd, scheinen derselben oder einer wenig jiingeren Zeit 
anzugehoren. A n der Vermutung, dafi das Gebaude einen Handler mit tonernen, fiir den 
Tempelkult bestimmten Weihfiguren beherbergt habe, mochte ich nicht unter alien U m -
standen festhalten. Es ist auch moglich, dafi es sich u m das Haus eines Beschworungs-
priesters handelt, w o die Tonfiguren zu irgendeinem Zauber im Boden vergraben Avurden. 
Dafi so viele zerbrochene und nur ganz vereinzelte vollstandige Figiirchen herauskamen, 
hat uns stutzig gemacht; es sind Unterteile, Mittelstiicke und Oberteile, und sie sind ohne 
Zweifel absichtlich und systematisch in diese Teile zerbrochen und als Bruchstiicke vergraben 
worden. Ganz den gleichen Befund kennen wir auch von anderen Ruinen. Eine zukiinftige 
Untersuchung in der nachsten Umgebung beschert uns vielleicht weitere Aufschliisse. Im 
Raum 4, der durch einen kleinen Suchgraben in der Senke zwischen Eanna und dem 
Wohnhaus angeschnitten und ausgeraumt wurde, ist in der Hohe der Tonfigurenschicht 
ein Kopfbruchstiick eines Hohlbildes aus gebranntem Ton (Fundnummer 4709)i und das 
Kopfchen einer sumerischen Priesterfigur aus Kalkstein (Fundnummer 47 50)2 gefunden. 

Die Fundstucke. 

Wie schon oben3 erwahnt wurde, ist die ganze Eanna-Ruine, besonders aber ihr nord-
ostlicher Teil, von arabischen Raubgrabungen in den letzten Jahren stark durcliAviihlt worden; 
auch fast alle anderen Hiigel im Stadtgebiet haben dies Schicksal gehabt. Daher kommt 
es, dafi sich heute in so vielen europaischen und amerikanischen Museen Funde, und zAvar 
meistens Tontafeln, aus Warka befinden, Schatze, auf die jene sie bergenden Sammlungen 
geAvifi stolz sein diirfen, die aber nur dadurch gewonnen sind, dafi man ihren historischen 
Zusammenhang mit der Ruine zerriB und dabei den erhaltenen Resten oft groBen Schaden 
zugefiigt hat. In dem von uns ausgegrabenen nordostlichen Teil von Eanna Avaf kaum 

1 Siehe S. 42. 
2 Siehe S. 42. 
* Auf S. 5. 
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ein Quadratmeter von Raublochern und langen, zum Teil unterirdischen Stollen unberiihrt 
geblieben. Nur an den Stellen, wo der Backsteinschutt des Innin-Tempels in fast i m 
Machtigkeit die oberste Schuttschicht bildete, waren die Wuhllocher weniger dicht. Dort 
Avar den »Ausgrabern« die Arbeit zu unbequem gewesen, und dieser Scheu vor Unbe-
quemlichkeit allein verdanken wir es, dafi von den Backsteinreliefs des Innin-Tempels so 
zahlreiche Stiicke liegengeblieben waren. Bei den meisten anderen Fundstiicken jedoch 
ist die urspriingliche Beziehung zur Ruine gestort gewesen. Dadurch wurde bei manchem 
nicht beschrifteten Stuck die Datierung aus der Schicht unmoglich. 

Einige wichtigere Stiicke sollen hier aufgefiihrt und beschrieben werden; eine ein-
gehendere Wiirdigung bleibt ihnen SOAVOIII wie den zahlreichen, hier nicht genannten 
Kleinfunden in der endgiiltigen Veroffentlichung vorbehalten. 

i. Die Figur eines liegenden Stieres (oder einer Kuh?), Fundnummer 3409 (s. Taf. 18), aus dunkel 
graugriinlichem dichtem Stein mit muscheligem Bruch. Von der linken Seite ist die gute Halfte des Hinterbeines 
abgeschlagen, von der rechten Seite das ganze rechte Hinterbein und ein kleines Stiick vom Bauch. Erhaltene 
Lange von der Schnauze bis zum Hinterteil 18.5 cm. Hohe von der Liegeflache bis zum Hornansalz 10.8 cm. 
Linke Seite: Vorderbein im Kniegelenk gebeugt, Unterschenkel im Relief geformt mit Klaue, ebcnso am 
Hinterbein. dessen Klauenspitzen sich mit denen des Vorderbeines fast beriihren. Die W a m m e ist durch eioen 
aufgesetzten Steg hervorgehoben. Auf der ganzen linken Seite sind 7 achtblattrige Rosetlen eingetieft, davon 
zwei auf dem Hals, drei auf dem vorderen Oberscbenkel, eine auf dem dicken Leib, eine auf dem Riicken 
und eine noch erhaltene auf dem hinteren Oberschenkel, auf dem wahrscheinlich noch eine zweite ange
bracht war. 

Rechte Seite: Ebenfalls zwei Rosetten auf dem Hals, eine auf dem Leib ganz erhalten, von einer zweiten 
noch der Rest zweier Rosettenblatter, drei auf dem vorderen Oberschenkel, sonst keine erhalten," weil das 
Hinterbein bis auf den Unterschenkel mit Klaue abgeschlagen ist. Uber letzterem liegt, tlacb reliefiert wie die 
Unterschenkel, die Schwanzquaste. 

Unterseite (Liegeflache): Die vier Unterschenkel sind im Flachrelief durch Einarbeitungen dargestellt. 
wobei sogar die gespaltenen Klauen nicht vergessen sind. Die Figur ist also von unten sichtbar gewesen. 

A m Kopf ist die Haargrenze vorn oben am Maul zwischen den Niistern durch einen Absatz angedeutet. 
In der Mitte des Maules steckt ein rundes, mitten eingetieftes Kupferstiick, vielleicht ein Robrchen, aus dem 
Wasser geflossen ist oder aber die Zunge wiedergebend. Auch an der gespaltenen Unterlippe ist die Haargrenze 
angedeutet. Je eine ausgepragte, geschwungene Hautfalte tritt auf beiden Backen als erhabener Wulst vor. 
Die Hautfalten iiber den Augen sind durch drei parallele Eintiefungen wiedergegeben; ebenso zieht sich auf 
der Nase noch je eine eingetiefte Hautfalte bis fast an die Nasenlocher herunter. Die Augenlider sind erbaben. 
Aus den 4 m m tiefen Augenhohlen sind die einst eingesetzten Augen herausgefallen. Ohren und Horner haben 
aus anderem Stoff bestanden, Kupfer oder Gold; fiir sie sind Ein-bzw. Durchbohrungen da, fiir das linke Ohr 
geht die Durchbohrung durch bis zu einer groBen Stirndurchbohrung. Fiir das rechte Ohr ist nur eine 
Eintiefung vorhanden, fiir die Horner eine durchgehende wagrcchte Durchbohrung. Hier, an der Stelle; wo 
die Horner befestigt waren. sind zwei kleine Stiicke aus dem Stein geschlagen. In den meisten Rosetten haften 
noch oxydierte Reste von kupfernen Einlagen, am meisten an der mittleren Rosette des rechten Vorderbeines. 
Die Rosetteneintiefungen sind von verschiedenen GroBen. Die groBten haben 1.5 cm (auf Leib, Vorder- und 
Hinterschenkeln), die kleineren (auf dem Hals) 1.1 bis 1.2 cm, die kleinste (auf der Nase) 0.8 cm Durchmesser. 
Alle Rosetten sind achtblattrig. 

Die ganze Figur ist in zwei Richtungen, der Lange nach und senkrecht durchbohrt. Die erste Durchbohrung 
lauft vom Hinterteil schrag, parallel zur Riickenlinie, nach aufwarts, mit 2.5 cm Durchmesser noch 12.6 cm 
tief vom abgebrochenen Ende den Leib durchdringend. Auf dieses Bohrloch stoBt ein durch die Stirn gebohrtes 
von 1.6 cm Durchmesser von schrag vorn, und ein senkrechtes mit 2.3 cm Durchmesser vom Riicken her. 

In den Durchbohrungen haben Stangen oder Rohren aus Holz oder Metall gesteckt, als Teile etwa eines 
Mobels, eines GefaBes oder eines harfenahnlicben Saiteninstrumentes1. Letzteres mir fraglich: Bei der An-
bringung an einer Harfe wiirde die dritte Durchbohrung durch die Stirn nicht ganz verstandlich sein; auch 
wurde das Steinmaterial an einer Harfe den Klang stark beeintrachtigt haben. 

Die Fundumstiinde lassen eine Datierung der Figur nicht zu. Sie lag im Backsteinbruchschutt in Q e/XV 2 
zusammen mit vielen Reliefbacksteinstiicken vom Innin-Tempel, ist also wahrscheinlich im Tempel verwendet 
worden. Die Wiedergabe des ruhenden Stieres ist ausgezeichnet. Das Zusammenfassen der groBen Fliichen 
des Tierleibes verriit groBe Ubung; ebenso auch die Bebandlung des Kopfes und die Darstellung der Hautfalten. 
Ohne Gudea ist eine solche Darstellung undenkbar und sie scheint mir einer spiiteren Entwicklungsphase an. 

1 Vgl. z. B. die liegenden Stiere an den Musikinstrumenten aus Ur und auf dem Relief im Louvre 
(King, history of Sumer and Akkad, S. 52). 
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zugehoren. Ich mochte sie der Zeit Urnammus (Ur III) zuvveisen, da eine altere Zeit kaum dafiir in Betracht 

kommen kann. 
Von solchen Stierfiguren, teils liegenden, teils stehenden, sind bis jetzt funf Beispiele bekannt. Meines 

Wissens bestehen sie alle aus dem gleichen Stein, weisen den gleichen Stil und auch ahnliche Durchbohrungen 
auf. Es ist anzunehmen, daB sie alle funf unserer Eanna-Ruine entstammen. 

2. Lowenkopfchen mit Mahnenansatz aus Kalkstein, Fundnummer 3288 (s. Taf. 19a). Oben und 
unten ist je ein Stuck Stein (oben von der Mahnendarstellung) abgeschlagen. Die Augen, einst aus andcrem 
Stoff" ein gesetzt, sind herausgefalien. Vorn am Maul ist ein Stuck Stein abgeschlagen; deshalb bleibt es ungewiB, 
ob auch die Zunge aus einem andern Stoff angesetzt war. Auf der Riickseite befinden sich zwei glatte, senkrechte 
und flachrundliche Rillen; hier war der Kopf auf einem andern Gegenstand befestigt. Im Stein sind einige 
kleine Locher durch herausgefallene Einsprengungen entstanden. Die Schnurrhaare, die Trennungslinie zwischen 
Gesicht und Mahne und der Absatz in der Mahnenkrause sind eingeschliffen. Der Stein hat weiBlich goldigen Ton. 

Fundort: Qc/X\ 73 im Schutt. 

AuBerordentlich lebendige Wirkung, mit einfachsten Mitteln erzielt; dem Stil nach alter als Gudea. 

3. Liegender L o w e aus geflecktem Serpentinstein. Fundnummer 3765 (s. Taf. 19b). Das Tier 
ruht auf 0.7 cm starker Platte mit ausgestreckten Vorderpfoten, den Schwanz um den linken hinteren Oberschenkel 
geringelt, die Quaste rundlich angedeutet. Die Muskeln sind schwach, aber durchaus naturwrahr herausgearbeitet. 
vom Kopf nur Maul und Augen angedeutet. Gesamtlange 7.6, Hohe 3.8 cm. Die Liegeplatte tragt unten ein 
hohlkeklenformigesAnsatzstiick, sie ist aber so beschadigt, daB die Art derAnbringung der Figur nicht ausgemacht 
werden kann. Die Beschadigung reicht auf der rechten Liegeseite bis unterhalb der Vorderpfoten und dort von 
unterhalb der Liegeplatte bis unter die Hinterbeine. Die auBersten vorstehenden Steinenden sind ganz glatt 
wie die Figur selbst; also war die Figur hier entweder zu Ende oder stark abgegriffen. Die ganze Oberflache 
ist ganz glatt abgeschliffen und poliert, so daB keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Nach den Flecken im 
Stein zu urteilen kann vermutet werden, daB ein Leopard dargestellt werden sollte. 

Fundort: Q d / X V 2 an der sudostlichen Hoffront der Sargon-EinschlieBung im Schutt zusammen mit 
Backsteinbrocken; konnte also vom Innin-Tempel hierher verschleppt worden sein. 

4. Kopfchen eines sumerischen Priesters aus Kalkstein. Fundnummer 4750 (s. Taf. 20a). 
Hohe: 6.5, Breite 5.0 und Tiefe (von der Nase bis zum Hinterkopf gemessen) 7.4 cm. Die linke Nasenhalfte 
ist abgeschlagen, am Hals und Kinn sind geringfiigige Beschadigungen. Die Augenhohlen sind noch zum Teil 
mit Asphalt gefiillt, mit dem die eingesetzten Augen eingekittet waren. Dickes, rundliches Gesicht, darin vor-
tretender Mund. Die Augenbrauen sind nur als schwache Erhebungen dargestellt, die in Stirn und Lidflache 
allmahlich iibergehen. Die Ohren blieben als Bossen unausgefiihrt stehen. Der Oberkopf war bei der Auffindung 
mit Salzkristallen bedeckt; am untern linken Ohr befinden sich, wohl als Reste ehemaliger Befestigung des 
Kopfchens, Asphaltflecken, Fundort: Im Raum 4 des Wohnhauses, etwa 1 m unter der Hiigeloberflache, in 
Hohe der Schicht mit Tonfiguren im Hof and den anderen Raumen. Unweit des Kopfchens wurde das Kopf-
bruehstiick eines Sitz- oder Standbildes aus gebranntem Ton (Fundnummer 4709) gefunden. 

Gegen die zahlreichen in verschiedenen Sammlungen befindlichen anderen Beispiele solcher Kopfchen 
wirkt unser Stuck ohne Frage grob; das liegt daran, daB es offenbar nicht fertig ausgefiihrt worden ist. Der 
Gesamteindruck ist jedoch auBerordentlich charakteristisch. Mit mehreren seiner Geschwister hat das Stiick die 
glatt bearbeitete Unterflache gemein, an der keine Spur von Befestigungsvorrichtungen durch Diibel oder Abnliches 
vorhanden ist. 

Die Datierung aus den Fundumstanden ist unmoglich. Es wird der Zeit vor Urnammu angehoren. 

5. Bruchstiick des Kopfes eines Sitz-oder Standbildes aus gebranntem Ton. Fundnummer 
4709 (s. Taf. 20b). Dieses merkwurdige Stiick ist 19 em breit, 17.2 cm hoch und 12 cm tief. Es gehorte wahr
scheinlich einem Gotterbild an, dessen Hohe etwa 1 m betragen haben konnte, und das im Innern hohl war. 
Die Hohlung hat sich im Kopfinnern bis etwa in die Hohe der unteren Augenlider fortgesetzt und ist an ihrem 
oberen Ende mit Salzkristallen gefiillt. Zwischen zwei, das Stirnband darstellenden gekerbten Stegen kleben 
noch Asphaltreste. Die erhaben geformten Augapfel waren mit einer weiBen Paste bedeckt, aus der eine aus 
Asphalt aufgelegte Iris scharf hervorstach. Bemerkenswert ist ,die verhaltnismaBig kleine Nase mit vollstandig 
geradem Riicken und die Wiedergabe der Ohren als sehr kleine Halbmuschelschalen ohne Hervorhebung der 
inneren Knorpel. Die Riickseite des Kopfes lafit erkennen, daB das ganze Bild hinten flachrund gewolbt war wie 
die Mehrzahl der kleinen Tonfiguren. Der Eindruck des Stiickes ist noch in dem bruchstuckhaften Zustande sehr 
sonderbar. Es geht eine sehr starke Wirkung davon aus, die dadurch, dafi das Bild bemalt war — so mochte 
ich es annehmen — , noch gesteigert gewesen sein muB. Der Fundort, in unmittelbarer Nahe des Kalkstein-
kopfchens 4750 (s. o.), bietet der zeitlichen Bestimmung keine Handhabe. Stilistisch wiirde es sich am ehesten 
der Kassitenzeit einreihen lassen. 

6. Bruchstiick eines napfformigen TrinkgefaBes aus grauem, gelblich schimmerndem 
Sandstein. Fundnummer 1614 (s.Taf. 21 a). Gefunden im Stadtgebiet, wahrscheinlich aus Eanna. Die archaische 
Darstellung zeigt in ganz flachem Relief zwei hintereinander scbreitende Reiter oder Ochsen. Die Muskeln, 
Hufe und Korperteilgrenzen sind durch breite Eintiefungen wiedergegeben. Breite: 6.5, Hohe: 6.6 cm. Dei 
rekonstruierbare GefaBdurchmesser hat etwa 8 cm betragen. 
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7.EinahnlichesStiickwie6. Das GefaB ist etwas spitzer als bei 1614. Fundnummer 1042 (s. Taf. 21b). 
Dargestellt ist in ganz der gleichen Relieftecbnik der ein Rind oder einen Stier iiberfallende Lowe, dessen 
nur roh angedeuteter Kopf stark aus dem Reliefgrund hervortritt. Breite: etwa 7, Hohe: 7 cm. Erhaltene 
Bodenflache des GefaBes innen: 2.2. auBen 4.2 cm im Durchmesser. Auch dieses Stiick diirfte wie 1614 etwa 
dem zweiten Drittel des dritten Jahrtausends angehoren. 

8. Teil einer Einlage aus gebranntem, gelblichem Ton. Fundnummer: 4846 (s. Taf. 19c). 
Dargestellt ist das obere Ende eines Schilfbiindels, wie es von Wiedergaben von Schilfbiitten bereits bekannt 
ist. Auf einer im British Museum befindlichen Alabasterwanne, von der die Vorderasiatische Abteilung der 
Berliner Museen ein Eekbruchstiick beherbergt, ist eine solche Schilfhiitte — die heutigen Araber nennen sie 
Srefe — zweimal dargestellt: aus dem gebogenen Dach wachst beiderseits ein Ringbiindel hervor1. Auch auf 
einem unveroff'entlichten Siegelzylinder kommt die gleiche Darstellung vor. Die Seiten des Stuckes sind »unter-
scbnitten«. An der einen von vorn nicht sichtbar gewesenen Seite ist ein X-formiges Zeichen eingeritzt. Die 
unteren Enden sind gerade abgescbnitten. Die die einzelnen Schilfstengel wiedergebenden Linien hat man. 
ebenso wie die »Bindungen«, in den feuchten Ton geritzt. Breite des ganzen Stuckes 12.8, Breite des mit 
Bindungen versehenen Biindels 3.5 (am unteren Ende gemessen), des iiberhangenden Schilfendes ebenfalls 
3.5 cm. Das Auge der Aufrollung hat 3.1 cm Durchmesser. 4.1 cm tief steckte die Einlage in der Intarsien-
bettung. 

Das Stiick wird einen Bestandteil einer eingelegten Darstellung von einer Schilfhiitte gebildet haben, deren 
iibrige Teile uns fehlen. Der Vorwurf geht, wie gesagt, auf alteste bauliche Gepflogenheiten zuriick, die, wie 
es scheint, gerade in Uruk gern dargestellt wurden. Auf dem Thron eines von uns gefundenen Diorit-Sitzbildes 
ist getlochtenes und verschniirtes Schilfwerk und auf einer Kalksteinstele, die ebenfalls bei unseren Ausgrabungen 
zutage kam, die Schilfpflanze in der Natur und auf einem Gotterthron wiedergegeben. 

9. U m von den zahlreichen Tonfiguren einen Uberblick zu geben, sind auf den Taf. 22 und 23 eine 
Anzahl verschiedener Arten zusammengestellt. Die Mehrzabl entstammt der Terrakottenschicbt des Wohnhauses 
nordwestlich von Eanna und ist wahrscheinlich kassitischen Ursprungs. 

1 A N D U A E hat sich iiber Geschichte und Bedeutung solcher architektonischen Urformen in einem Vortrag 
vor der Archaologischen Gesellschaft am 26. Juni 1928 grundlegend geiiuBert. Siehe den Sitzungsbericht im 
ArchSol. Anzeiger 1928 III/IV, S. 64211".; ausfiihrlicher ferner in der im Druck befindlichen Abbandlung: Das 
Gotteshaus und die Urformen des Bauens im Alten (Irient. 
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Die inschriftlichen Quellen zur Gesehichte Eaimas. 
Von ALBERT SCHOTT. 

Bekanntlich folgten die Konige des Alten Zweistromlandes einem uralten Brauch, 
indem sie den Gottheiten, an deren Tempeln sie bauten, iiber diese ihre Tatigkeit Rechen-
schaft ablegten1. Zu der Urkundengattung, die hiervon Zeugnis gibt, gehoren die ersten 
31 hier veroffentlichten Inschriften. Die beiden iibrigen wurden angeschlossen, obgleich 
sie Bruchstiicke aus einem ganz anderen Kreis des Schrifttums, namlich der Dichtkunst, 
sind; doch schien es richtig, fiir diese den sonst hier innegehaltenen Rahmen zu iiberschreiten 
und sie moglichst sclmell vorzulegen, da Nr. 32 der IV. Tafel des Gilgamesepos und 
Nr. 33 der VII. Tafel des Weltordnungsliedes2 angehort. Diese Stiicke der beiden be-
deutendsten Sagengedichte der Keilschriftkultur stammen aus dem ausgedehnten Gebiet 
am Nordostrand unserer Grabung im Winter 1928/29, welches eine so iiberreiche Ernte 
an kleinen und kleinsten Bruchstiicken von meist ungebrannten Tontafeln verschiedenen, 
vorherrschend wirtschaftlichen Inhalts aus der chaldaisehen und aus der friihen achii-
menidischen Zeit abwarf, daB schlieBlich an eine Reinigung, gesclnveige denn an eine 
genaue Durchsicht der Tafeln nicht mehr zu denken war. W e n n diese Behandlung der 
nach vorsichtiger Schatzung 6000 Stuck zahlenden Bruchstiicke, Avelche sich eben in 
Berlin befinden, nachgeholt sein wird, werden sich auBer den beiden hier dargebotenen, 
im Grunde genommen nur zufallig erkannten Stiicken unter ihnen Avahrscheinlich noch recht 
viele gleich bedeutsame Inschriften dichterischen und religiosen Inhalts finden lassen; aber 
auch von den vorhin genannten Fundstellen, die noch langst nicht ausgeschopft sind, 
durfen wir zuversichtlich hoffen, daB sie bei den kiinftigen deutschen Grabungen Adele 
und wichtige Beitrage zur Kenntnis des geistigen sowohl Avie des wirtschaftlichen Lebens 
in Uruk und damit im Alten ZAveistromland iiberhaupt liefern Averden. 

Der Tempel Eanna gehort, wie Enannatums I. Inschrift (Nr. 1) beAveist, u m 2700 
dem himmlischen Gotte Anu; Anus Geliebte Innin, die Tochter des Mondgottes Sin, 
war offenbar auf ein »Ibgal«, d. h. einen groBen geheiligten Einzelraum, beschrankt, das 
gewiB im Weichbild von Eanna belegen und, wie es scheint, iiberhaupt erst von Enanna-
tum erbaut worden ist. (Auch in der alteren Fassung des Gilgamesepos gilt noch Eanna 
als »Wohnsitz des Anu«3.) 

1 Vgl. S. MOWINCKEL im »Eucharisterion.< fiir H. GUNKEL (1923) I, S. 278—322, und W. BAUMGARTNER 
Orientalist. Lit.-Ztg. 1924, 313—317. 

2 So, nicht Weltschopfungslied, ist die groBe Dichtung Enuma elis nach den ausgezeichneten, leider sehr 
schwer zuganglichen Auseinandersetzungen NOORDZIJS zu nennen (s. Gereformeerd Tbeologisch Tijdscbrift. 
17. Jahrg., 1916, S. 189ft".). Abgesehen davon, daB mein apologetischer Standpunkt nicht der seinige ist, weiche ich 
von NOORDZIJ nur insofern ab, als fiir mich Enuma elis nicht auf einer Lehre von der Allgottlichkeit aufge-
baut ist, sondern auf einer Anschauungsweise, die grundsatzlich nichts, also auch keine Gotter, auBerhalb der 
Sinnenwelt kennt. Uberhaupt darf man wohl von einer Diesseitsreligion, nicht aber von einer pantheistischen 
Weltauffassung in Babylonien sprechen. 

3 [Da nach einer mir von POEBEL vorgeschlagenen gewiB einwandfreien Verbesserung meiner Lesung 
der Inschrift Nr. 1 (s. Anm. 1 dazu) Anu in dieser nicht genannt ist, so bleibt einem wohl nur die Annahme. 
daB um 2700 nicht nur das »Ibgal«, sondern auch Eanna der Innin gehorte (das gegenseitige Verhaltnis 
beider Heiligtumer ist mir nicht ganz klar; s. dazu Orientalist. Lit.-Ztg. 1911, 198ft'. [POEBEL]: 337ft". [WITZEL]; 
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Die nachsten zeitgenossischen Urkunden zur Geschichte von Eanna sind u m rund 
3 :/2 Jahrhunderte junger: Ur-Nammu baut der Innin »ihr Haus« (Nr. 2 u. 3), Avelches 
man wohl schon nach den Fundstellen seiner Inschriften fiir Eanna wird halten miissen, 
obwohl es bemerkenswerterweise von Ur-Nammu nicht mit Namen genannt Avird. Bei 
Ur-Nammus Sohn Sulgi (2278 — 29), der die Bauten seines Vaters in Eanna instandge-
setzt1 und mit einer »groBen Mauer« umbaut hat2, erhalt Innin, soviel wir sehen, zum 
erstenmal, den Beinamen »Herrin von Eanna«, und ihre hiermit bezeichnete Stellung im 
gottesdienstlichen Leben Eannas hat allem Anscheine nach bis in die Achamenidenzeit 
hinein so gut wie durch nichts beeintrachtigt Averden konnen. Die so bedeutungsvolle 
Verlagerung des Schwerpunktes in Eanna von Anu hinweg auf Innin wird sich wohl 
zwischen dem 27. und dem 23. Jahrhundert vollzogen haben3. 

Sulgis Sohn AMAR-Sin (2228 — 20) erwahnt das Egipar der Innin (Nr. 4), welches 
doch Avohl mit Egiparimin, der Zikurrat von Uruk (IIR50, 20 a b), gleichzusetzen ist. 
Sonst ist merkwurdigerweise der Name der Zikurrat Â on Eanna nirgends mit Sicherheit 
belegt; denn das Egipar der Inschrift Lipit-Istars (2102—2092; vgl. Nr. 5) lag in Ur; 
dort diente es, ebenso wie ein Aron AN-am erbautes Egipar in Uruk4, einem Priesterherrn 
als Wohnstatt. 

Dafiir, daB nach dem Sturz des dritten Konigshauses von Ur Eanna wenigstens u m 
2100 der Obhut des ersten Hauses von Isin (nicht des gegnerischen von Larsa) unter-
stand, darf wohl das Festlied an Innin (?) von Eanna auf Isme-Dagan5 angefiihrt werden, 
immerhin auch die Tatsache, daB die Fundorte der Backsteinurkunden Nr. 5 (Lipit-Istar) 
und Nr. 6 (Ur-Ninurta) im Bereich von Eanna lagen. 

Obgleich — Avenigstens bis jetzt — von Hammurabi, dem Augustus des Alten 
Zweistromlandes, keine Bauinschrift in Warka gefunden Avorden ist, so wissen wir doch 
aus der Einleitung zu seinem Gesetz (II 37—47), daB auch er auf Eanna Sorge ver-
Avendet hat. Er spricht dabei allerdings nur von Anu und von dessen Tochter Nana, 
nicht von Innin. Das mufi auffallen. Nicht nur, Aveil Anu, Tnnin und Nana im Namen 
von Hammurabis 34. Jahr zusammen erscheinen, Avas beAveist, daB sie damals auch0 als 
zusammengehorig betrachtet werden konnten. Sondern auch deshalb, Aveil Singasid, 
der wohl in nachster zeitlicher Nahe Â on Samsuiluna, Hammurabis Sohn, also etwa in 
der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts v. Chr. anzusetzen ist, sich zAATar »Erbauer oder 
Betreuer von Eanna« nennt, seine zahlreichen Bauinschriften (Nr. 8 — 1 1 ) aber Avohl an 
Nana, an Lugalbanda und Ninsun, an Nininsina und an Enki richtet, Innin dagegen an-
scheinend mit StillscliAveigen iibergeht. Das fordert die Vermutung heraus, daB in der 
Zeit u m 1900 Avieder GleichgeAvichtsstorungen, vielleicht schwere geistig-theologische und 
geistlich-politische Kampfe im Bereich von Eanna sich abgespielt haben. 

Es hat seinen Reiz, im Zusammenhang mit dieser Sachlage die schAvierigen Fragen 
zu betrachten, die sich an das aus Uruk stammende, in seleulddischer Abschrift iiber-
lieferte Lehrgedicht von Innin-Istars Erhohung kniipfen (Veroff. v. THUR E A U - D A N G I N 

387 f. [THDREAU-DANOIN]). Auf alle Falle diirfte Innin schon damals eine wichtige, wenn nicht ausschlag-
gebende Rolle in Eanna gespielt haben. Darin konnte Anu von ihr schon vor dem Zeitalter Enannatums I. 
abgelost worden sein (gegen S. 46, Absatz 1). Das Gilgamesepos in seiner altesten uns bekannten Gestalt 
spiegelt also Verbaltnisse einer Zeit wider, die noch vor jener fiir Uruk so folgenschweren Wendung liegt, 
indem es nur Anu als den gottliehen Bewohner Eannas nennt] 

1 Gegen Ende der langen Herrschaft Sulgis mochten solche MaBnahmen schon angebracht gewesen sein. 
2 V B I i92f., n). 
3 [S. dagegen jetzt S. 45, Aiun. 3.] 
4 Y B T f N r . 36 I 16 ft". 
5 V S X Nr. 200 = M V A e G 1916 S. 98—108, bes. S. 100, 8 f. 
6 Vgl. schon Rim-Sin V B I 220L, f. 
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R A XI 141 ff.). Sins Tochter, Innin-Istar, «das junge Weib«, wird dort auf Bitten der GroBen 

Gotter von Anu zu seiner ebenbiirtigen Gemahlin, zur Konigin der Gotter, des Himmels 

und der Erde erhoben. Sie erhalt dabei die Namen »Sternen-Istar« und »Antum«. 

Der Text kann kaum vor der Zeit Rim-Sins, des alteren Zeitgenossen des Hammurabi, 

abgefaBt sein, aber Avohl auch nicht nach 1600. Unabhangig von der Richtigkeit oder 

Unrichtigkeit dieser Zeitbestimmung ist festzustellen, dafi der unnatiirlichen Gleichsetzung 

der Innin-Istar mit einer (schon friiher dagewesenen oder neu erdachten1) Gottin Antum 

als der ehelichen Gemahlin des Anu keine Lebenskraft innewohnen konnte. Denn die 

weibliche Erganzung des himmlischen Vaters muB in jeder lebensAvahren Gotterwelt vor-

Avaltend miitterliche Ziige tragen, nicht aber wilde, dirnenhafte, Avie sie Istar auszeichnen. 

AuBerhalb unseres Textes Averden demgemaB nur noch in einer Gotterliste (CT XXIV 20, 19f.) 

Antum und Innin-Istar fiir ein und dieselbe Gottin erklart. In der Inschrift des Anu-

banini von Lulubum dagegen, deren Alter noch nicht genau bestimmt ist, werden die 

beiden auf das deutlichste unterschieden, und die niniAdtische Fassung des Gilgamesepos 

macht Antum, deren Verbindung mit Istar sie offenbar nicht ganz aufzuheben Avagt, zur 

Mutter der letzteren, und damit auch, im Gegensatz zu der ganzen iibrigen Uberlieferung, 

Anu anstatt Sins zum Vater der Istar. Als Gemahlin Anus ist Antum sonst noch bei 

A g u m kakrime (um 1600) bezeugt, ferner in Gotterlisten, AVO sie dabei gelegentlich in 

ihrer Eigenschaft als Herrin der Gotter mit Innin-Istar zusammengeworfen Avird (s. 0.); 

und endlich im Bereich des von JORDAN und PREUSSER ausgegrabenen Anu-Antum-

Tempels der Seleukidenzeit, in dem iibrigens Antum, Istar und Nana gelegentlich zu

sammen, aber als zweifellos voneinander unterschieden, genannt Averden". Es entspricht 

dem Geist des letztgenannten Zeitalters, wenn damals Anu und Antum als Sterne ange-

betet werden3. Anscheinend vertragt sich damit in den Augen der Priester ohne 

ScliAvierigkeit eine andere Auffassung, die sich darin widerspiegelt, daB in der zwei-

sprachigen Niederschrift des Gedichtes von Istars Erhohung dem akkadischen Anu und 

Antum im sumerischen Wortlaut die (schwerlich alte) Wiedergabe Ansar und Kisar ent

spricht, d. h. »Obere (oder Himmels-)Welt« und »Untere (oder Erden-)Welt«. 

In der alteren Zeit spielte aber Antum, soweit sie Aron [star unterschieden Avurde, bei 

weitem nicht die Rolle wie diese. Beispielsweise erhalt Eanna in der niniAdtischen Fassung des 

Gilgamesepos (anders als in dessen alterer Gestalt, s. 0.) die Bezeichnung »Wohnsitz des Anu 

und der Istar«. Auch eine annahernd zeitbestimmte Inschrift4 aus Uruk, von AN-am her-

riihrend, der (wohl bald nach Singasid) Kanzler Konig Singamils war und sich zuletzt selbcr 

des Konigsthrons von Uruk bemachtigt hat, nennt (Zl. 7) Anu und Innin zusammen, ja 

einen gemeinschaftlichen Tempel dieser beiden Gottheiten (Zl. 10), und ruft zum Schlufi 

»den grofien Anu, den Vater der Gotter, (und) Innin, die Herrin des Himmels und der Erden« 

an (Zl. 36ff.). Doch Avendet sich die Inschrift vor allem an Innin. Sonst wird aber nur 

noch im Eralied, welches ich in die Zeit u m 1000 v. Chr. setzen mufi, Uruk — nicht Eanna! — 

als gemeinsame Wohnung von Anu und Istar bezeichnet, im iibrigen als eine Stadt Avilder 

geschlechtlicher AusscliAveifungen geschildert. Damals ist dort also Istar, nicht Anu, be-

stimmend. 
Karaindas (Mitte d. 15.JI1.) sagt in einer seiner Inschriften (Nr. 12), er habe Innin, 

der Herrin Â on Eanna, in Eanna einen Tempel gebaut. Wie hat man diese sonderbar aus-

1 Antum ist in der sumerischen Zeit (etwa bis 2000 v. Chr.) nicht belegt. Die Inschrift des Anuhanini. 
in der sie genannt wird, gehort vielleicht auch erst ins 2., nicht schon ins 3. Jahrtausend:' 

2 Siehe THUREAU-DANGIN, Rituels Accadiens (Paris 1921) S. 81, 30; 83. 50; vgl. S. 83, 1 die Nennung 
von Anu, Antum, Istar und Nana zusammen. 

3 Ebenda S. 85, 29—34; 85 2; i22f. 
1 YBT I Nr. 36. 
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gedriickte Angabe zu den eigenartigen wasserspendenden mannlichen und weiblichen Gotter-
gestalten am Tempel, dem die Inschrift angehort, in Beziehung zu setzen? Die andere Ka-
raindasinschrift (Nr. 13) lafit dafiir — gegen alien Brauch — den Namen der Gottheit, fiir 
die er Eanna erneuert hat, ungenannt! Sein Enkel, Kurigalzu II., erneuert wieder Eanna 
fur Innin (Nr. 14 u. 15), auch beschenkt er diese Gottin mit Land1. 

Die Zeit u m 1000 v. Chr., die fiir das ganze Zweistromland durch die ungehemmten 
Einfalle vor allem der sutaischen Wanderstamme furchtbare Verheerungen und sonstige 
schwere Erschiitterungen brachte, hat auch Uruk nicht verschont. Das Eralied meldet, es 
hatten »Sutaer und Sutaerinnen Feuerbrande angelegt und das Eanna der Kinaden und Buhl-
knaben 'aufgehoben' (also griindlich zerstort)«. Dazu stimmt der Ausgrabungsbefund auf 
das beste. Vielleicht gehort hierher auch der Text N E p. 51 (K 3200), der von einer drei-
jahrigen Belagerung Uruks erzahlt. 

Als man sich von diesen verhangnisvollen Ereignissen einigermaBen erholt hatte — 
das diirfte unter Nabuapluiddina (890 — 54) eingetreten sein, da wir horen, dafi er die Opfer-
gaben fiir Innin und Nana festsetzt — , ging man an den Aufbau des Alten. Aber es scheint, 
dafi nach der Auflosung des Volkslebens in der vorhergehenden Zeit die Spannungen, die 
wir schon fruber innerhalb Eannas bemerkt hatten, nur noch gesteigert worden waren. 
Wenigstens berichtet Nabunaid (555—39), die Urukaer hatten in der Zeit Eriba-Marduks 
(802—763) den Gottesdienst der Istar geandert, ihr goldenes Gemach beseitigt, ihre 7 Lowen 
ausgespannt und eine »ungehorige« Gottin an ihrer Statt eingesetzt. 

Erst von Mardukapluiddina II. (722—711), Avohl einem Enkel Eriba-Marduks, haben 
wir wieder eigene Inschriften (Nr. 16—18). In einer Aufierlichkeit zeigt sich an, dafi mit 
Eannas Zerstorung zugleich auch manche alte Uberlieferung abgerissen Avar: bis mindestens 
Kurigalzu II. schrieb man in Uruk, Avenigstens bei feierlichen Anlassen, die Schriftzeichen 
von oben nach unten in Gefachen, die man von rechts nach links aneinanderreihte2; spa-
testens seit Mardukapluiddina II. hingegen schreibt man von links nach rechts verlaufende 
»Zeilen«, die man von oben nach unten einander folgen lafit2. Und von Sargon II. an 
(711 — 706), seinem groBen Gegner und Nachfolger, sind beinahe alle Inschriften (bis auf 
Nr. 19) in akkadischer Sprache gehalten3, statt Avie friiher ausschliefilich in sumerischer. 

Die Inschriften der Folgezeit sind z. T. recht wortreich, aber brauchbare sachliche An-
gaben iiber die Bauten in Eanna liefert uns eigentlich nur Sargonll. (Nr. 19. 20 und Y B T I Nr. 38, 
bes. Taf. XXIV, I 34—II 6)*. Bei Asarhaddon (681 — 669 ; Nr. 21 — 24) und bei Asurbanapli 
(668 — 26; Nr. 25) findet sich zum ersten und zum letzten Male der Istartempel als »Ener-
galanna inmitten von Eanna« bezeichnet. Bemerkenswert ist das Aron Asarhaddon mit Vor-
liebe fiir Eanna gebrauchte Beiwort «bit anuti«. 

Nabopolassar (626 — 606) scheint Eanna zerstort zu haben, da sein SohnNebukadnezarll. 
(604—562) es Avieder von Grund auf neu baut (Nr. 26. 27 und V B IV 92 ff. sowie 170, iff.). 
Nabunaid (555 — 538; Nr. 28. 29) und Kyros (538—29; Nr. 31) sind offenbar die letzten 

1 J. B. NIES u. C. E. KEISER, Historical, Religious and Economic Texts and Antiquities (New Haven 1920) 
Nr. 3i = C T X X X V I 6f. (GADD); U U e v. U N G N A D , Arch. f. Keilschriftforschung I 29ff. 

2 Das geht aus der Lage der auf Seiteniliichen von Backsteinen angebracbten Inschriftstempel mit volliger 
Sicherheit hervor. 

3 Man beacbte, daB in den Konigsinschriften aus Uruk die Namensschreibungen <luis-tar und is-ta-ar nur 

bei Nebukadnezar II. (Nr. 26 u. 27) sich linden, K^-T/UJ nirgends. Habe ich recht, wenn ich >->JXlIJT in den 

akkadischen Texten iluistar umschreibe!' Vgl. POEBEL, Die sumerischen Personennamen (Breslau 1910), S. 20. 
Die Verhaltnisse der alten Zeit (s. dazu TIIUREAU-DANGIN, Lettres et Contrats, S. 62; U N G N A D O L Z 1911, 25) 
durfen nicht ohne weiteres als Unterlage fiir die Beurteilung der jungen genommen werden. 

4 Ebda., Taf. X X V lassen die Zeilen 25^—41 mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit durchblickeu, daB 
nicht so sehr Frommigkeit Sargon bewog, in Eanna zu bauen, als vielmehr der Wunsch, aufruhrerische Geliiste 
(der Priester) zu beschwicbtigen. 
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Bauherren von Eanna. Jener stellte auch die Zustiinde vor den Ereignissen der Zeit Eriba-
Marduks her (s. o.). Gab es vom 9. bis zum 6. Jahrhundert in Eanna Avirklich 2 Got
tinnen, die den Anspruch erhoben, fur Innin-Istar zu gelten? SCHEIL hat (RA X X I V 38) 
einen Vertrag aus der Zeit Nebukadnezars II. veroffentlicht, der Uu^!j (= Innin?) ilu{W 
(= Istar?) und Nana, nebeneinander nennt1. W a s ist aus der »ungehorigen« Istar geAvorden? 
Die belit $"a res'? ? Wir Avissen es nicht. 

Die letzten Wirtschaftsurkunden aus Eanna, welche eine Zeitangabe tragen, stammen 
aus dem 2. Jahr Darius I. (519 v. Chr.: W 3373% 3386s). Bald darauf mufi Eanna zum letz-
tenmal zerstort worden sein, vielleicht, nach einer ansprechenden Vermutung Aron SIDNEY 
SMITH, als Opfer der zarathustrischen Glaubenswut der jiingeren Achfimeniden. Auch als 
dem einheimischen Glauben unter den Seleukiden eine letzte Schon- und Pflegezeit zuteil 
wurde, ward Eanna aus seinem Schutt nicht wieder aufgerichtet: der Anu-Antum-Tempel 
kniipfte zwar dem Namen nach an alteste Uberlieferungen Uruk-Eannas an, aber sein Geist 
war ein anderer, und seine Stelle lag abseits vom Boden Eannas. 

Zum Schlufi ein Wort fiber Nana. In Uruk ist sie nie mit Innin verwechselt Avorden. Sie 
wird demnach von dieser deutlich verschieden gewesen sein, und man Avird ihr also, obwohl 
man Avenig unmittelbare Hinweise darauf besitzt, miitterliche, frauenhafte Wesensart zu-
schreiben durfen. Das mag hier geniigen. 

Kudur-Nahunti I. soil ihr Gotterbild 2 187 nach Elam entfiihrt haben'2. Rim-Sin baut 
fiir sie3, und U a m murabi nimmt sich ihrer an4. Singasid (Nr. 8) baut ihr ein »Ib« (heiligen 
Raum) in ihrem Tempel E-[he]?-[g]al?-la. Nach ihm bauen Nazimaruttas (um 1300)'', Eriba-
Marduk (um 800)'', Asarhaddon (681 — 669)5 an ihrem Tempel, den Asarhaddon und Asur
banapli Ehilianna nennen und zu Eanna rechnen. Asurbanapli fiihrt das (oder ein) Gotter
bild der Nana wieder aus Elam nach Ehilianna zuriick2. Nabunaid gibt an0, er habe sie 
»in ihr Heiligtum eingehen lassen«. — Die Zikurrat von Ehilianna heifit Eljilikugga7; ein 
Hain Aron Ehil(i)anna Avird in seleukidischer Zeit erAvahnt8 (iibrigens auch ein Hain der 
Herrin von Uruk [doch Avoid Istar])9. 

Im folgenden sind die Nrn. 9 und 11 nach Lichtbildern, Nr. 2 2 nach einem Abklatsch 
gezeichnet. Die iibrigen Inschriften sind bereits im Lauf der Grabungszeit unmittelbar ab-
gezeichnet und diese Zeichnungen nach Lichtbildern und Abklatschen verbessert Avorden10. 

1. Hdschr. auf d. Schaft d. Tpilzes (oder Tnagels) 3301 (beschJid.) (s. Taf. 24a). 
FO: Pa X V 5 im obersten Schutt auf dem Lz.mauerwerk der Ur-Nammu-Zikurrat. 
gl. W . (wenigstens in der i. Sp.), hdschr. auf Br.en von Tniigeln: 
A. VA2202 in V S I Nr. 5a (FO: Miltelhiigel in El Hibba, Hgob.). 
B. V A 3058 » » » 5 b 
C. V A 3059 » » » 5 c \ (FO: Surghul, gelegentlich der Deutschen Expedition 1886/87). 
D. VA3057 - S d J 
Die 2. Sp. v. A u. B lautet ganz anders als die 2. Sp. unserer Inschrift; in C ist die 2. Sp. ab

gebrochen; in D scheint ud-ba nach mu-n[a-diri(g)-ga-a] zu fehlen, es folgt aber (vgl. unsere 
Inschrift) en-an[-na-tiim] | (PA-[TE-SI]=)i[sag(i)j]; der Rest ist nicht erhalten. Vgl. auch V S I 
Nr. 4 III 3 m 

uen-an - na-tum 2 ( P A - T E - S I = )isag(?) uEnannatum, 2der Fiirst 3von Lagas 4mit 
3 ( S I R - L A - B U R = ) lagaski

 4mu-pa-da Namen genannt 5von Innin, 6der einen (? 
ginnin-ka-ge 6ib-gal m u - d u 7e-an-na 8^- den?) »GroBraum>< erbaut, 7Eanna 8dem ^ 

1 Siehe S. 48, Anm. 3. 
2 VR6, 107—124. 3 VBl22of.,f). 4 CHII47. 5 Y B T I Nr. 40, besonders Zl. 11—13. 

6 RA XI 112, 7. 7 THUREAU-DANGIN, Rituels Accadiens S. 66, 4L 8 VS XV Nr. 13 Vs. 3, 6. 
9 W 394911 v. 10. Tebetu 560. I0 Leider konnte ich THUREAU-DANGIN'SHomophonesSumeriens (Paris 1929) nicht 
mehr beriicksichtigen. — Herrn Geheimrat JENSEN danke ich herzlichst fiir tatkraftigste Forderung meiner Arbeit. 
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-ra1mu-na-diri(g)-ga-a 9ud-ba nien[-an- (= Anu) erweitert hat1: 9seinerzeit nlEn-
-na-tum]2u[-a

dillgirinninaj23du[mutu(d)- [annatum], 2Betr[euer der Innin], 3[leiblicher] 
# -da]3

 4
dingir[lugal-uru]3 5(PA[TE-SI] = ) So[hn] 4des(Gottes)[Lugal-Uruj, 5derF[iirst] 

i[sag](?) 6(S[IR-BUR-LA
ki] = )l[agaski] 6von L[agasj 7_u(unverst^ndliche, nicht err 

7>< [!S!8I8(] 8 X [gSSgSSgi] ̂ atnJS&gi^omtagiJgigi] ganzbare Zeilenanfange). 
iim[ujg&lgi]-k[a?!g!8]. ' 

1 [POEBEL hat mich liebenswiirdigei'Aveise darauf aufmerksam gemacht, dafi in dem 
Werk von C. J. G A D D und L. LEGRAIN Ur Excavations — Texts I (Royal Inscriptions), Lond. 1928, 
die Inschrift Nr. 2, wenigstens im erhaltenen Teil, mit unserer Nr. 1 zusammengeht. Mit 

POEBE L ist einem Vergleich beider Inschriften zu entnehmen, daB ^ in Zl. 8 der unsrigen 

schlechte Schreibung fiir ^v^-, und dafi demnach Zl. 8 zu iibersetzen ist: »in den Landern 

ihr (der Innin) tibermafiig gemacht hat« (d. h. groBer als irgendeinen Tempel in alien 
Landern). Nach freundlicher Mitteilung Aron Mr. C. J. G A D D vom Britischen Museum dulden 

die Zeichen ^v^, in der Ur-Inschrift keinen Zweifel. Die Inschriften A — D (s. oben) habe 

ich erst nach AbschluB dieser Arbeit als mit unserer Nr. 1 Arerwandt erkannt; unter ihnen 

haben A und D, ebenso VS I Nr. 4 III 7 fraglos y<< statt ̂ .] 
2 Erg. nach V B I 154, 1, 25. 3 Erg. nach V B I 34k) 2, 6f. (vgl. ebendai54, 1, 26L). 

2. Hdschr. auf Bst. 1460 (32X6,5 cm), Wortlaut wie 3 (s. Taf. 24b). 

FO: Stgeb. Hgob. (muB aus dem Mauerwerk des Wasserabfiihrungsschachtes stammen). 

3. Stpl. auf Bst.en (32X6,5 — 7,5 cm), Wortlaut1 Avie 2 (s. Taf. 24c). 
I. Gattung: 1830 (vollst.) FO: Stgeb. Hgob. 

1981CA (vollst.) FO: Eannageb. Hgob. 
II. » (etwas gedrungenere Schrift als I.): 1162 (vollst.) FO: Pa X V I 3. 

'' 198i'b } (volIst-) F0: Eannageb. Hgob. 

gl. W.: A. B M 90006 (Hdschr.?) in C T X X I 3 (vollst.; ..from Warka«), 
B. B M 90015 (Stpl., Gattung I ?) in C T X X I 3 (vollst; ..from Warka-), 
C. I R i Nr. 16 (einspaltig, 9zeilig, vollst.; -bricks found in the buttresses2 of the ruin 

called Bowarieh«). 

UUe: A — C = V B I 186 X X A Id; C ^ K B I I I , 78. 

udingirjnnjn 2nin-a-ni 3ur-
dingh'nam- nInnin, 2seiner Herrin: 3Ur-Nammu, 

m u 4nitah kala(g)-ga nilugal uri-ma 4der kraftvolle Mann, IHder Konig von Ur, 

2lugal ki-en-gi ki-uri-ge 3e-a-ni 4 m u - 2der Konig von Sumer (und) Akkad: 3ihr 
-na-du. Haus 4hat er ihr gebaut. 

1 Bespr. U W S. 4. 46f. 49. 
2 LOFTUS hielt die Wasserabfiihrungsschachte der Zikurrat fiir Strebepfeiler. 

4. Stpl. auf Bst.en (30X5,5—6,5) (s. Taf. 24a). 
I. Gattung: 433 l (3b—12) FO: Eannageb., SW-Einschliefiung, Hgob. 

877 (Lib 3—9; Sfl. 2—14a) FO : Eannageb. Hgob. 
1253c (Sfl. 4—16a) FO : Eannageb. Hgob. 
4557 (Lfl. 2—17; Sfl. 9—17) FO: Qd X V 1, Durcbgangsraum Innin-Tempel. 

II. Gattung: 1253a ( » 1 — 8 ; » 1—9 ) » Eannageb. Hgob. 
HI. .. 3210 ( » 1 — n ; » 12—17) » Q C X V 3 . 
IV. » 4268 ( » 1 — 1 7 ; » g—17) •• Eannageb. 
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t
 lngirinnin 2nin me 3dam ki-ag-ga-ni-ir Jnnin, 2der Herrin der Schlacht, 3seiner 

4di»eirAMAR-di"g'1"-f E N - Z U 5
d i ng i r+en- geliebten Gattin: 4Amar(?)-Sin, 5der (von) 

-lil-li 8nipru
ki-a 7mu-pa-da 8sag us E n l i l 6™ Nippur 7mit Namen genannte, 

Adingiri „„ 1:1 1 „ 1 ii 1 , \ •> »der das Haunt erhebt 9des Pmlil-Tempels" 
9e g +en-l 1-ka lugalkala(g)-ga11lu- * ^ J ^ l d e r Konig von Ur, 
galun-ma12lugal

d."g.rub-da-limmu-ba- , d e r K O n i g d e r vi*r (gottlichen) (Welt-) 

-ge 1 3ar-GI.BIL.TUKUL.UD.KA(?SAG?). ESume: 13 14ihr Egipar 

© i4e-gi8-par-ra-ka-ni 1 5mu-na-an- 15baute er ihr
4, 16fiir sein Leben 17brachte 

-dim i6nam-ti-la-ni-se6- 17a-mu-na-ru
 pr es ihr dar. 

1 Li. U W Taf. 107c; Zchn. U W Taf. 107b; UUe. U W S. 49 (nach dem Obigen zu er

ganzen und zu berichtigen); bespr. U W S. 2. 42. 2 Nach JENSEN richtig nur: »8der standhalt 

a(beim) Enlil-Tempel«
 3[Z1. 13 nach POEBEL: AR.GI.BIL tukul zabar*] _4 [Zl. 13—15 

nach POEBEL wahrscheinlich: 1:!AR.GI.BIL, die bronzene Waffe(?) uihres Egipar ir>liefi 

er ihr anfertigen; Zl. 17 »sie« statt »es«]. 

5. Stpl. auf Bst. 3272 (6,5 — 7 cm stark) (s. Taf. 25a). 
FO: PdXV 4, Schutt. 
gl.W.: A.BM 30063 inIRs XVIII = CT XXI18 (»On a clay cone found at Mugheir (?)«); B. B M 30066 

in CT X X I 19 (-Clay cone-); C. YBC 2179 (10,9X10,3) in Y B T I Nr. 27 (Taf. XV). 
UUe: A. K B III, 86; A. und B. V B I 204, 3; C. Y B T I S. i7f. 

n[li-pi-it-e§i-tdr
l\ 2[sipa] B U R - n a 3nipru u[Lipit-Estar] 2[der] demiit[ige Hirte] 3von 

4engar[zi(d)] 5uri-[ma] 6mus-nu-tum[-mu]
 NiPP["r>] 4[der rechtmaBige] Bebauer 5von 

, U[r,] 6der nicht abla[6t] 7von Erid[u,] 8der 
7eriduk'[-ga] 8en-me-[te] 9unu(g)k'-[ga] g e z i e m [ e n d e ] H e r r 9 V o n U r u [ k ; ] ioder Konig 

10lugal i-si-in[
kl-na] ^flugal ki-en-gi ki- von Is[in,] ufder Konig von Sumer und 

-uri] 12[sa(g)-gi tiim-a] 13[
di"Xinnin-ge]. Akkad,] 12[geAviinscht vom umvandelbaren 

Herzen"] 13[der Innin]. Fiir den Rest des 
Fiir den Rest des Wortlauts s. C (YBT I Nr. 2 7). Wortlauts s. C (YBT I Nr. 27). 

1 U-tar. i Ue nach frdl. Mitteilung v. JENSEN. 

6. Hdschr. auf Bst. 3365 (6,5—7 cm stark) (s. Taf. 25b). 

FO: Qb/c X V 1, Schutt. 
gl. W.: A. B M 152 in IV 11 35 Nr. 5. — B. C B M 9021 in OBI I Nr. 18 (Hdschr. (vollst.: 23,3X10,65) auf 

Bst. (Br. 32X:'X8,4), FO: »Nippvr III, ... out of place in a later structure on the S.E. side of Z.«).— 

D. VA3130 in VS I Nr. 28 } ••Ziegehnschriften.. s. VS I S. VIb. 

UUe: A. K B III, 84; A. B. V B I 204, 1. 

1<liiX
1'ur-di"8'il'nin[-urta] 2sipa nig nam-il t(Gott) Ur-Nin[urta], 2der hoheitsvolle Hirte 

3nipr[u] 4na-kid 5uri-ma 6isib-su[-sikil] 3vonNipp[ur],4derSchafer5vonUr,6der[rein-] 

7eridu*i-[ga] 8en-se-[ga] 9unu(g)[Xga] J^dige »Gewaschene« » 7Eridu[s,] 8der Avill-

riuo-al \-si-inki-nal flue-al ki-en-^i ki- f a M g e ] Herr von 9Uru[k], 10[der Konig von 
10[lugal 1 si in naj ̂ Llugal Li en gi k. Ig.n] ^ ^ ^ y o n g u m e r u n d A k k a d-j 
-uri] 12[dam igi-il-la] 13[

d'»S"innina]. i2[der a u s e r s e h e n e Gatte] 13[der Innin]. 
1 Angehoriger einer Priesterklasse. 

7. Stpl. auf Bst.en (25,5X8) (s. Taf. 25 d). 

I. Gattung: 1120 (vollst.) FO: Oe XVI 2. 
1701b ( » ) » Eannageb. 
2919 ( . . ) » Pa X V 5, Schutt auf der Zikurrat. 
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II. Gattung: 701 ( 1—4) FO: In junger Halde am Zik.-Kern. 
1162 (vollst.) >. Pa X V I 3. 

III. . 1635b ( » ) » Eannageb. 
IV. . 1641 ( . . ) » 
V. » 3200b ( - ) » Qc X V 3, Schutt. 
gl. W.: A. I R 3 Villi (vollst; ..from the summit of the Bowarieh Ruin atWarka«) 

B(? = A?). B M 90267 in C T X X I 1 2 (vollst.; »from Warka»). 

UUe: A. K B lib 82 Nr. 1; A. B. V B I 220, 1a. 

^iiig'^EN-ZU =) sm-ga-si-id 2dumu
 di"gir jSingasid, 2Sohn der (Gottin) Ninsun, 3der 

nin-sun 3lugal unu(g)ki-ga 4ba-dim Konig von Uruk, 4der Erbauer 5von 
e-an-na. Eanna. 

1 Li. UW Taf. 106c; Zchn. UW Taf. io6d; UUe UW S. 49; bespr. UW S. 42. 

8. Hdschr. auf Tkegel 4152 (Lge. 7,2; Durchm. 2,7) (s. Taf. 25c). 
FO: in arab. Halde des Baues J, von Raubgrabern iiberseTien. 

jQingirna-na-a 2nin hi-li-sud 3nin-a-ni-ir ^ana, 2der Herrin unermeGlicher (?) Lust, 
4
d i ng i r(EN-ZU=) sin-ga-$i-id 6-n.\tsA}. kala(g)- 3seiner Herrin: 4Singasid, 5der kraftvolle 
-ga 6lugalunu(g)

ki-ga 7ib 8e-[he]?-[g]al?- Mann, 6der Konig von Uruk: 7einen »Raum« 
-la-ka-na 9mu-na-du. 8in ihrem E[heg]alla(?)

1
 9baute er ihr. 

1 = Haus des Uberflusses. 

9. Hdschr. auf Tpilz 4867 (s. Taf. 26a). 
(Lge. 12,7 cm, Schaftdurchm. 6,4—6,9 cm, Schauflachendurchm. 12 cm. Inschr. d. Schaftes vollst., 

von der Schaufl., welche in 2 Spalten beschriftet ist, Zl. 2—13 u. 18—22 erh.). FO: Bau J, 
Kanalraum, 50 cm no der Tiir, 60 cm v. Kanal in Kanalhohe. 

gl. W.: A. B M 5 1 — 1 — 1 , 168 = 91151 (..Truncated clay cone-, Schaufl. stark beschad., Schaft 
leicht beschad.) in'IV R 35, 3 = C T X X I 16L; B. B M 5 9 — 9 — 3 , 1485 + 5 1 — 1 — 1 , 167 = 91150 
(..Truncated clay cone«, Schaufl. u. Schaft leicht beschad.) in IV R 35,3, Lesarten = C T X X I 15!.; 
C. B M 82—5—22, 356 = 91081 (..Baked clay tablet-, vollst.̂  laut Unterschrift Abschrift nach 
einem Denkstein aus Dolerit, im Besitze des Nabutempels Ezida in Borsippa) in IV R 35, 3, 
Lesarten = C T X X I 13f. —• AuBerdem stimmt mit den Zeilen 14—22 unserer Inschrift die 
II. Spalte von Nr. 10 (in der Hauptsache, vgl. die Lesarten) und Nr. 11,13— 2 I (ohne jede 
Abweichung) iiberein. 

UUe: A.—C. K B III, 84 = V B I 222, ic. 

1
dingirlugal-bandada 2dingir-ra-ni-ir lugalbanda, 2seinem (Schutz-)Gott, 3(und) 
gdingirnjn_sun 4ama-a-ni-ir 5

dingir(EN- (der Gottin) Ninsun, 4seiner Mutter: 5Sm-
-ZU =) sm-ga-M-id 6lugal unu(g)

ki-ga 7lu- S^sid, e
der K6niS ™n Uruk> 7der_K5nig von 

. , n , Amnanum, Rder Betreuer von Eanna: 9als 
gal am-na-nu-um 8u-a e-an-na «ud e- =, °, , . , ,, , . . —,, 
0 ° Eanna 10er erbaut hatte, lt(da hat er) Ekan-
-an-na 10mu-du-a ue-kankal e-ki-tus kai>das Haus des WohnsitzesiaihrerHerzens-
12sa(g)-hiil-la-ka-ne-ne 13mu-ne-en-du freude, 13ihnenerbaut. ^Wahrend derHerr-
14bal

: nam-lugal-la-ka-ni2
 15es se-gur-ta schaft seines Konigtums 15je 3 Gur Korn, 

16min-u ma-na sig-ta 17u ma-na urudu- ieje 12 Pfund Wolle, 17je 1 o Pfund Kupfer, 
-ta 18as ia-gis-ta 19malba ma-da-na-ka "je 30 Ka Baumol 19zum Kaufpreis seines 
. . . . . ,. v , o ' , ,. , v , Landes 20£ur 1 Sekel Silber 21 werden sie fiir-

.ku-babbar dis gin-e 21he-ib-da-sam w a h r gekauft*. 22Seine Jahre
5, Jahre des 

22mu-a-ni
4 m u he-gal-la lje-a. Reichtums sind sie furwahr. 

1 10: fiigt vor bal das Wort ud-ba »seinerzeit« ein. 2 10A: nam-lugal-ka-na. 
3 A: zwischen gin u. e noch ku; 10A: e fehlt. i So mit Riicksicht auf K A H 12 
(III 1 3 — ) IV3. 5 10: m u - m u >-meine Jahre« statt mu-a-ni »seine Jahre«. 
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10. A. Hdschr. auf Tpilz 3704 (s. Taf. 2.6b). 
(Erhaltene Lge. 13,9 cm; Schaufl.-Durcbin. 13,5 cm: Scbaft-Durchm. 6.7—7.4 cm; Wortlaut so-

wohl des Schaftes wie der Schaufl. beschadigt.) FO: Qe XIV 4 Hgob. 

B. Hdschr. auf Tkegel 4868. 
(Vollst.; Lge. 8,15 cm; Durcbm. bis 3,8 em, Schaft beschriftet.) FO: Ban J, im »Apsu«, etwa 

1,50 m unter oberem Rand. 

I1
dll|g"'1nin-in-si-na 2 0 © 0 0 0 © 0 3a-zu- uNininsina, 2 , 3der grofien 

-gal sag k u g a 4 n i n - a -11 i - i r 5
 d'" S'r (E N - H eilerin d er Sch warzkopf e3, 4sein er Herri n: 

- Z U = ) sin-ga-M-id Blugal unu(g)ki-ga 7lu- 5Singasid, 6der Konig von Uruk, 7der Konig 
gal am-na-nu-um 8engar X 9GA?-U?- von Amnanum, 8der Bebauer von - s . 
R A ? - 0 10ii

>-a e-an-na ne-gal-X" 12c-nam- 10der Betreuer von Eanna: uEgal-
2, 12das 

nin-a-ka^-ni 18mu-na-du. (Folgt dieII.Sp., Hans ihres Herrinnentums 13baute er ihr. 
die mit Nr. 9, 14 — 22 im wesentlichen gleich (Zu Sp. II, die sich bier anschliefit, s. die 
lautet. S. dort die Lesarten.) Umschrift.) 

1 Fehlt anscheinend A . 2 Vgl. egalmah als (Namen des) Palast(es) der Ninsun (?) in 
Uruk K B VI, 144, 14 (u. 146, 19) = PSBA 1914, 67. 14 (u. 21). :! Der Menschen. 

11. Hdschr. auf Tkegel 4919 (s. Taf. 26c). 
(Vollst; Lge. 8,3 cm, Scbaft-Durchm. bis 4,75 cm.) FO: ostl. Innenhofecke Bau J: 1 111 unter Hgob. 

1
ding'ren-ki 2en dumu-sag maij an-na tEnki, 2dein Herrn, dem erhabenenErstlings-
slugal-a-ni-ir 4

dil,sh'(EN-ZU=) sm-ga-si-id sohndesAnu, 3seinemObcrherrn: 4Smgaskl, 

slugal unu(g)
ki-ga „lugal am-na-nu-um *der Konig von Uruk, 6der_Konig von Amna-

r. T , r i n l- r̂ n num. n\ der Betreuer I von Eanna: Jals er El-
7 u-a e-an-na 8[ud e-an-na mu-du-a , 0 - 1 ,i rX ?X 1 

-' ' anna gebaut hatte 9[-J - - etwas Erhabenes 
X0nig-mah-a l omu-na-ni-in-"00 f t l © 0 ^_ _ te er ihai darin ^ > seinen ge. 
00ag-ga-ni 1 2mu-na-du. (DieZeileni3-2i liebten, 12baute er ihm. (Die Zeilen 13 — 2 1 
decken sich Zeichen fiir Zeichen mit Nr. 9, haben genau den gleichen Wortlaut wie 
14 — 22.) Nr. 9. 14—22.) 

1 [Neues Stiick d. Inschr. anscheinend -sum-ma (Fr. Mitt. v. W . v. SODEN).] 

12. Hdschr. auf Bst. 321 1 (20,3X9 cm) (s. Taf. 26d). 
(1. Sfl. I—11; 2. Sfl. 1—11 beschad.), FO: Qc X V 3, Schutt. 
gl. W.: B M 800 (= 902871') in IV R 36, 3 (Hdschr.? auf Bst., sehr ahnlich wie W 3 2 1 1 ; vollst.). 
UUe: K B lib 152,1. 

^'"'SXunin 2nin e-an-na 3nin-a-ni-ir jlnnin, 2der Herrin von Eanna, aseiner Herrin: 

4ka-ra-in-da-as 5lugal kala(g)-ga 6lugal 4Karamdas, 5derkraftvolleKonig, 6derKonig 

bab-Ui^^ 7lugal ki-en-giki uri-bi
1
 8lu-

 v o n Babylon,^ 7der Konig von Sumer und 
, » „ , • • , T T T . . . Akkad, «der Konig der Kassiten, qder Konio' 

gal ka-aS-Su-u olugal ka-ru-du-ni-ia-as ° . v °. = . ". ; n 

° r , , v o n Karudunias: 10m Eanna genien lempel 
10e-an-na-ta „c mu-un-dii. baute er 

1 B M 800 lafit bi = »und« weg. 

13. Stpl. auf Bst.en (s. Taf. 27 a). 

I. Grofie (Stpl. 7x14,3): 

U Bst. 35,42x:' Lfl. 1—10. FO: Parth. Hiigel So. Zikurrat, Hgob. 
1099a » 342X7-5—8 » 7 — 1 0 ; Sfl. 1—9. » Oe XVI 2, an der Zik.-Kante 
1099b » 34X1772X7,5—8; . 1—3; • 1—10. » - XVI 2. 

Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. . 8 
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1099c Bst -\ < Sfl. 6—10. F O : O e X V l 2 , an der Zik.-Kante 
1253b •. Lfl. 1—10; » 1 — 1 0 . » Eannageb. 
1435 " \ 342X7,5—8 I >• 1—10; » 1—10. >• Ob X V 3 1 m unter Hgob., oberhalb der 
1554 >. j .. 1—10 » 0 XVI SO. [Mauer. 
1604 » J { 1—10; » 1—9. » Stgeb. 

II. Grofie (Stpl. 5,7X11,2): 

2789 Bst. 342X7,s; Lfl. 1—10; Sfl. 1—10. F O : Stgeb. 

jka-ra-in-da-as 2lugal kala(g)-ga 3lugal jKaraindas, 2derkraftvolleKonig,3derKonig 
bab-ilil'aACx 4lugal ki-en-giki

 5°uri
kit:l-bi von Babel, 4der Konig von Sumer 5und Akkad, 

6lugal ka-ru-du-ni-ia-as 7sipa se-ga- 6der Konig von Karudunias, 7ihr(?sein?)
2will-

-ni 8e-an-na 9e-ki-ag-ga-ni 1 0mu-un- fahriger Hirte: 8Eanna, 9ihren(? seinen?)
2 ge-

-gibil-ba? liebten Tempel, 10erneuerte er. 
1 Li. UW Taf. 105a; Zchn. UW Taf. 105b; UUe UW S. 50; bespr. UW S. 2. 42. 
2 Die Gottheit (Innin oder Anu?) ist ungenannt. 

14. Stpl. auf Bst.en (34X7,5 cm) (s. Taf. 27b). 
1668 (Lfl. 1—4). FO : Oe XV 5 auf oberstem Lz.mauerwerk 

3366a ( » 6—9). » Qc X V 3 Schutt 
3366 b ( » 7—9). 
4237 ( » 1—6)'. » Schutt des Innintempels 
4405 ( » 2—9). >. N-Seite d. Hofes Bau J, 1.6 m iiber Kanaloberkante. 

idingirnjn e-an-na 2nin-gal nin-a-ni-ir tDer (gottlichen) Herrin von Eanna 2dergro-

3
mku-ri-gal-zu 4lugal [kala(g)-ga]? 5lu- 13en Herrin, seiner Herrin: 3Kurigalzu, 4der 
gal [bab-iU]? 6lugal ^ S - u b - d a limmu- [kraftvolle?] Konig, 5der Konig von [Babel?], 
. . . , . , . Bder Konig' der vier (gottlichen) (Welt-) 
-bi 7e-an-na 8e-ki-ag-a-ni 9hu-mu-un- ° . % ., -,. , , X , , 

0 Raume: 7Eanna, 8ihren gehebten lempel, 
"S 1

 9wahrlich erneuerte er. 
1 Sfl.: Nr. 15, Stempelgrofie I, 1 — 3. 

15. Stpl. auf Bst.en (34X7,5) (s. Taf. 27c). 
I. Grofie (5,1 X ?) 3890 (Sfl. 1—9) FO: Pb XV 1 nil aufierbalb d. Sargon-Umschliefiung im Winkel 

4237 ( » 1—3) 1 » Schutt d. Innin-Tempels 

II. Grofie (4,3X?) 1605 ( » 1—3) » Eannageb. 

1
dingirinnin 2nin e-an-na 3nin-a-ni-ir jlnnin, 2 der Herrin von Eanna, 3seiner Her-
4
di"girku-ri-gal-zu 5lugal kala(g)-ga 6lu- rin: 4(Gott) Kurigalzu 5der kraftvolleKonig, 
gal di«gi'ub-da limmu-ba-ge 7e-an-na ^der Konig der vier (gottlichen) (Welt-) 
, . . , . .... Raume: 7Eanna, .ihren geliebten Tempel 

.e-ki-ag-a-ni 9mu-un-gibil. ' ° • L 
0 ° 9erneuerte er. 

1 Lfl.: Nr. 14, 1 — 6. 

16. Stpl. auf Bst.en (34X7 — 7,5) Wortlaut wie Nr. 17 (s. Taf. 2;d). 
3283 (Lfl. 8—12) FO: QCXV3 Schutt. 

4089 ( » 7—12) » Eannageb. 
4382 ( » 1—12) » » 
4431 ( » 2—1.2) •• Kanalhof N, Bau J, 50 cm iiber Kanaloberkante. 
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17. Der gleiche Wortlaut wie Nr. 16, in drei vierzeiligen Spalten angeordnet, 
findet sich als Stpl. auf der Sfl. eines Bst.s aus der sw. Bst.-Wand der Klaranlage (Raum 12). 

tnin
 dingn'innin 2nin kur-kur-ra 3nin- tDer Herrin Innin, 2der Herrin der Lander, 

-a-ni-ir i
ilumardnk-aplu-iddinana .lugal bab-ili 3seiner Herrin: 4Marduk-aplu-iddina, 5der 

raki
 6lugalki-in-giuri

ki
 7lugal su-luh-ha

 K° n iS von Babel, 6der Konig von Sumer 
„„„, i„„„i i„ + • i • > (und) Akkad, 7der reinhandige Konig, 8im 

8nam-lugal-la-ta min-kam 9e-an-na 10e- ;,.. ' ' 7 „ ._,. . . ° ,, 8' X 
. . , Konigtum der Zweite (seines JNamensr) : 
-ki-ag-ga-ni unam-ti-Ia-ni-se6 12mu-na- ^_^ ^x^ geliebten Tempelj j^ sein 

"dim. Leben 12baute er ihr. 
Oder: 8im zweiten Konigtum? (JENSEN und W . v. SODEN, der mir freundlichst mit-

teilt, dafi Mardukapluiddinas II. Gebaude stellenweise den Sargonbau voraussetzen und 
dcmnach wohl nur M.s zweiter Regierung entstammen konnen.) Zu meiner Auffassung 
v. Zl. 8 vgl. Nr. 19,8 die ratselhafte »3« (Sargon II., der Verfasser dieser Inschrift, war 
bekanntlich der Nachfolger Mardukapluiddinas II.). 
18. Stpl. auf Bst.en (s. Taf. 27c). 

I. Gattung (352X8). 

1700a (Lfl. 1—10) FO: Od X V 4 bei d. Nische im asph. Pilaster der jungen Periode. 
1700 b ( » 1—10) » desgl. 
1701a ( » 1—10) » » . 

II. Gattung. 

69 ' (Bst. 342x ? ; Lfl. 1 —10) FO : Eannageb. Hgob. 
1253d ( » 51X33x10,5; Lfl. 1 —10) FO: Eannageb. Hgob. 
gl. W.: I R 5 XVII/Jl (..From Bricks forming Pavement at the base of the Bowarieh Mound at Warka 

on South-West-Side«; Stempelgattung II). 

tnin
 ding'rinnin 2nin kur-kur-ra 3nin- tDer Herrin Innin, 2der Herrin der Lan-

-a-ni-ir i
ilwmarduli-apluXlV-iddinana Blugal der, 3seiner Herrin: 4Marduk-aplu-iddina, 

bab-ili1'a-kl 6 n u m u n eriba-ilumarduk 7lugal 6Konig von Babel, 6der SproB Eriba-Mar-
ki-in-gi urikl 8e-an-na

 9e-ki-ag-ga- duks, 7Konig von Sumer (und) Akkad: 
(Stgg. II: + -a-)ni 10mu-un-na-°dimi (Stgg. 8Eanna, 9ihren geliebten Tempel, 10baute 
II: du) er ihr. 

1 Li. U W Taf. 101c; Zcbn. U W Taf. 107 d; UUe U W S. 50; Bespr. U W S. 2. 42L 
2 = EDURU? 

19. Stpl. auf Bst.en (s. Taf. 28 a). 
21 (Bst. 342X ? ; Lfl. 1—14) FO: Eannageb. Hgob. 

1635a ) C Lfl. 
1635c 

1635 d i (Bst. 332X7.5 
i°35e 

4663 J 

6)2 FO: O d X V l 3 Obfl.-Schutt in Flucht des Umschliefiungsin-
-14) » desgl. [nenraums 
-14) » » 
-14) • 
- 9) » Zik. N. 

jdiiigir^yjn 2n[n unu(g)-ga-ta 3 T U S - m a r ^nnin, 2der Herrin in Uruk, 3die Eanna 
e-an-na 4gasan -malj- dim 4-(GA = )ma*

3 bewohnt, 4dererhabeneniiber(?)grofienFrau, 

6nin-a-ni-ir ^^Sdrru-{u)kin 7lugal ki- ^einer Herrin: .(Gott?) Sargon, 7Konig 
,.„. 7_7 .,.,,„ ,.iTTT,0, , , der (Erden-)Welt, 8der Statthalter von 

-sar-ra gsagub ?) bab-di'^-^'Ulin 9lugal „ . ." ,„, / „.. . e . •,,,,, -. 
8 & w i,- Babel 3 (?) 9derKomg von burner (und) Akkad. 

ki-in-gi urik> 10sipa ma-da as-surkl-ge wIIirte des Landes Assyrien: 11Backsteine 
usigi-al-iir-ra 12u-me-ni-dii-dii 13gir-gin 12liefi_er formen und 13das (Hof-)Pflaster

4 

e-an-na 14ki-bi bi-in-gei:. von Eanna 14setzte er instand. 
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1 Li. U W Taf. 105 c; Zchn. U W Taf. 105 d; UUe U W S. 50; bespr. U W S. 2. 42. 43. 48. 5 1. 
2 Sfl.: Nr. 20, Sp. I. Ha. 
3 «Fiir £s£i in der Bedeutung rabii, rubbu, surbii usw. gibt CT 12, 20:38276 den 

Lautwert [ ]jfT"uo> dessen sichere Vervollstandigung bis jetzt noch nicht moglich 

gewesen ist; der Raum wiirde eine Erganzung zu [Jbu-l]u-ug gestatten, aber wir haben 

keinen Beweis dafiir, dafi dieser an sich ja bezeugte Lautwert von £ ^ wirklich die Be

deutung rabu, surbu usw. hatte. . . . Wie die Schreibung ̂ ^ ^ z j zeigt, ist der letzte 

Konsonant im Hauptdialekt g, im gewohnlichen Emesal dagegen m; eine Verbindung 

mit dem Lautwert von £ ^ — dim = sanaqu sa qati ... ist auch, abgesehen vom vorigen, 

deshalb nicht moglich, weil dieses dim auch im Hauptdialekt auf m auslautet.« (Frdl. 

Mitteilung von POEBEL, der wegen (GA=)ma* noch auf seine Grundziige d. sum. Gramm. 

§ 182 verweist.) Zl. 3 und 4 sind offensichtlich in Eme-sal gehalten. Dabei entspricht die 

Zl. 4 dem akk. Ausdruck y>belti sir-ti sur-bu-ti«- auf dem Grenzstein Nabusumiskuns (762 — 748), 

in einem Einleitungsgebet, das an Nana gerichtet, aber grofienteils aus einem Preislied 

auf Istar umgearbeitet ist (VS I 36 I if.). 
4 =akk. tattaktu (nach BAUMGARTNER ZA 36, I23ff. »Gangbahn«). 

20. Stpl. auf Bst.en (s. Taf. 28b). 

1635 a (Bst. 342X7—7,5; Sfl. Sp. I. Ha1). FO: S. bei Nr. 19. 
2705 ( » 34 2X7—7X » " lib. III). » Stgeb. 
1831a ( » 34x18x7; Lfl. .. I. II). » Oc XVI 3, oberster Schutt. 
1831b ( .. 34x18x7; • • I-H). » » XVI 3, 
2589 ( » 34x18x7; » • I—III). » QbXIV 2. 
27°3 ( " 34X18x7; » » I—III). » Oc XVI 2, a. d. Angelkapsel d. Sargonumscblie-
2704 ( » 34x18x7; » " I—Ilia). » Od XVI 4, aus Raum 43. [Bungsraums 39. 
3200a ( » 34X18x7; " >• I—III). » Oc XVI 2, Angelkapsel Raum 40. 

n
ilu$*arru-u-ki?i 2sarru rabu'

1'1 3sdr kis-iat t$dr u(Gott?)Sargon, 2der Grofikonig, 3der Konig 

(TIN.TIR=)6s&fl»ki niiar mat su-me-ru u der (Erden-) Welt, 4K6nig von Babel, niKonig 
des Landes der Sumerer und Akkader, 2der 

akkadt^ 2mu-ir-ru mat^as-sur 3u gi-mir amurrP G e b i e t e r d e s L a n d e s Assyrien 3und all der 
Jcir-hu ki-da-a-nu mikisal e-an-na 2babu kd-tan Amurraer

2: 4den aufieren kir!ju
n, UI1den Hof 

3u bdbu ki-i-nu lU-te-pi-eS.
 v o n E a n n a' sdas e nS e T o r s«nd das »rich-

tige« Tor 4liefi er machen. 
1 Lib: Nr. 19, 1—6. 2 Ob das Land oder die Leute von Amurru gemeint sind, lafit 

sich wohl kaum feststellen. 3 Nach den Stellen im H W von DELITZSCH diirfte kirhu eine 
Baulichkeit — eine Mauer oder eine Raumreihe — bezeicbnen, von der eine mehr oder 
weniger ausgedehnte Ansiedlung zusammengefafit, nach auBen abgeschlossen und unter Um-
standen bewehrt wird. In unserer Insclirift steht damit der in Sp. Ill genannte Eannabof sowie 
die beiden Tore vermutlich in unmittelbarem Zusammenhang. Dann kann mit dem »aufieren 
kirhu« wohl nur die grofie von Sargon ausgebaute Umschliefiungs-Raumreihe gemeint sein. 
Dem »aufieren« kirhu miifite doch wohl ein »innerer« entsprechen; dieser Annahme scheint 
der Baubefund giinstig zu sein. — RAXVI 127, 13 erwahnt ein Grundstiick in Uruk »nahe 
bei Eanna 'inmitten1 (Icirib; — im Bereich ? ?) des bdbu katan (Zeit: Marduk-zakir-siimi, 8 51 -2 8)«. 
DieserTorname bezeichnet vielleicht ein »Pfortchen«, das weltlichen, nichtfestlichenZwecken 
gedient haben mag (vgl. die von UNGNAD ZA 31, 54 zusammengestellten Belege fiir suku 
rapSu rmilak Hani u Sarri im Gegensatz zu suku katnu mutak mil). 



Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. 57 

21. Stpl. auf Bst.en (33,5X6,5—7) (s. Taf. 28c). 
942 (Lfl. 1—13). FO: Stgeb., angebl. Qb X V 4. 3885 (Lfl. 2—8). 

4238 ( » 1—13). 3764 ( » 1—13). » Q d X V 4, Schutt 

tana
 ila + istar urukk] 2belit matdte'

u"A 3
m ( A N . 

S A R =)assur-(K\JR ^=)aha-(AS =)iddina 4 w 4 

kiiiati sari mat as"-sur
kl

 ssakkanak bab-il^'
1
 B.far4 

kib-rat erbitti1' 7apil
 msTn-ahheme*-eriba 8&zr4 

kissati sai\ mat aS-sur1^ 9apil
 ms"arru4-{DJl = ) 

kin± s*ai\ MUSati wSar^ mat \asSur\kl 11°DIS 

X X -j-1 e-an-na i2bit
 ilua-nu-u-ti 13ud-dis-ma 

kima ihne"": ( U D 2 - Z A L —)unammir. 

FO: Eannageb. 
Schutt Innin-Tempel. 

Jstar von Uruk, 2der Herrin der Lander: 

3Assarhaddon, 4der Konig der (Erden-)Welt, 
Konig des Landes Assyrien, 6der Statthalter 
von Babel, .Konig der vier (Welten-)Raume, 

7Sohn Sanheribs, .Konigs der (Erden-)Welt, 
Konigs des Landes Assyrien, 9des Sobnes 
Sargons, Konigs der (Erden-)Welt 10Konigs 
des Landes [Assyrien]: tl Eanna, 12den 
Tempel der (hochsten) Gottlichkeit 13erneu-
crte ich (er?) und machte (ihn) leuchtend 
wie den Tag. 

1 [Neues Stiick d. Inschr.: ana balati-Mi »fiir sein Leben« (Fr. Mitt. v. W . v. SODEN).] 
2 ZAB. 

22. Stpl. auf Bst. 4496 (s. Taf. 28d). 
FO: QdXIV 5. 

^a-na ilu\is"tar\ ( G A S A N =)belit matate^rt i[Istar], der Herrin der Lander: 2Assarha[d-
don], Konig des Landes Assyrien, der Konig 
von Babel: 3

1Eanna,;, den Tempel „ der (boch-
sten) Gottlichkeit 4erneuerte ich(? er?) und 
machte (ihn) leuchtend wie den Tag. 

[Neues Stiick d. Inschr.: ana, balati-M »fiir sein Leben« vor e-an-na »Eanna« (v. SOBEN).] 

ZAB. 

2
m ( A N . S A R =)«sswr-(KUR =)aha-[iddina] sari 

mat as-sur $~ari bab-il^'
1
 3

le\-an^-nq% bit^ Uwa-

-nii-u-ti tud-dis~-ma ki-ma ume
me ( U D 2 - Z A L = ) 

unammir. 

23. Hdschr. auf Twalzchen 856 (s. Taf. 28e). 
(3 Anfangs- u. 6 Scblufizeilen teilweise erhalten.) FO: Pa X V 3. 
gl. W.1: Y B C 2147 (11,2X4,6 cm; vollst. = Zl. 1—25: FO: »Warka«) 

(Zchn.) u. Taf. LIU oben (Li.). 
UUe: Y B T I S. 58 f. 

in Y B T I Taf. XXVII 

t[a-na
 H"+istar wu]kkl e-tel-lit same6 ir ersitimtim 

[ka-rit-ti ilanime~s sir-ti] 2[beltu sur-bu-tu Jja-mi-

-mal pa-r]a-as ilua-nu-u-ti3 [s"a na-gab su-hih-hu 

SU-up-ku-ud-du ka-tuS"-Sd\. (Hieraui Spuren v. Zeile3; 

es fehlen dann noch etwa 18 Zeilen, deneu die nachste-

henden Zeilenreste folgen:) 2i,[su-mi it-ti Su-ml-su] 

22,[lis-tur mu-sar-ru-u §\i-t[ir sumi-ia Samna lip-

-su-us udum#emeS likki1"] m[it-ti mu-sar\-e-su lis-

-kun i[kf-ri-bi-Su HammeS i-Sim-mu-u] 2i?[s~a s~u-

-m]i iat-ru ina si-pir ni-kil-t[i i-pa-di-si-lu] 25?[?««-

t[Istar von Uru]k, der Oberherrin des Him
mels und der Erden, [der heldenmiitigsten 
unter den Gottern, der Erhabenen,] 2[der 
iiber (?)grofien Herrin, die da halt die Satzjung 
der (hochsten) Gottlichkeit, [in deren Hand 
all die »Handreinigungen« iiberantwortet 
sind] Z.3 in unleserliehenSpuren erhalten; nach einer 

Liickevonetwa 18 Zeilen folgen diese Worte:) 21?[mei-

nen N a m e n neben seinen Namen] 22?[
in°ge er 

schreiben, dieSignatur.meiuen Namensz]u[g. 
mit 01 salben, 0[>fer darbringen] 23f[(und) sie 
neben] seine [Signat]ur setzen; [seine Gebete 
sollen die Gotter erhuren]. 24?[Wer] nie[inen 
Na]m[en](, wie er) gesclirieben (steht,) durch 
Bewerkstelligung einer Lis[t beschadigt], 

-sar-ru-u]-a ib-ba-tu4, lu-if a-[Mr-su 11-nak-ka-ru] 25fmeine [Signatur] zerstort oder [ihre] Stfelle 
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w,[
ilu+istar beltif] sur-bu-titt qg-gis lik-kil-me[-su- verjindert:] 26?[Istar, (meine?)] iiber(?)grofie 

-ma si-mat li-mut-tu li-sim-su] ^ u m - s u ] zer-iu ^ f ^ ™*«* M grimmig entgegen-
bhcken [und emeBestimmung (voll)des U bels 

ina mati li-hal-lik-ma a-[a ir-si-su ri-e-me]. moge sie ihm bestimmen,] 27,[seinen Namen,] 
seinen Samen im Land verschwinden lassen 
und k[ein Erbarmen fiir ihn haben]. 

1 Ahnl. Wortlaut A. B M 8 1 — 6 — 7 , 209 (41 Zl.; F O : »unbekannt«) in Hebraica VIII 
Nos. 3 u. 4, = B A III 35 if.; B. K 6386 (? 6346?) in B A III 353; U U e : A. B. B A III 26off. 
2 YBT u. 3 Y B T tii. * Y B T i-ab-bat. 5 Y B T lu-u ° Y B T ihl+iStar urukYl (ohne 
weiteres Bei wort). 

24. Hdschr. auf Br. Twalzchen 4098 (Lge.rd. 5,5 cm; Durchm. 4,7 — 6 , 5 cm) (s.Taf. 29a). 
FO: PeXIV5 an der nw. Hofwand Sargons, im unter d. Oberkante d. alteren Mauer. 
gl.W.1: A. AO 6772 (Twalzchen, vollst. = Zl. 1—25; FO: »Warka.) iu RA XI 98 

B. BM113204 (Twalzchen, vollst.; Handschrift assyrisierend) in CT XXXVI 15L 
U: A. RA XI 97/99; Ue: RAXI99L 

t[a-na
 iluna-]na-a h fpu-su~um-tuH\la-a-ti sd kuzbu 

u ul-si sa-J-na-tu lu-li-e ma-la-tu] 2\bu-kur-ti
 il\ua-

nim sit-ra-ah[-ti sd ina nap-fear be-M-e-ii sur-ba-

-a-iu dan-nu-us-sa] 3{hi-rat
 ilumu-zib]-sa4-a ti-iz-

[-kar-ti sik-ra-ti3 na-^-it-ti na-ram-ti rubu"--ti-su\ 

il'd-tum re-me-ni-\tumA a-li-kdt ri-[si Sdrri pa-li-

-hi-M mu-Sal-bi-rat pale -M\ 5 [a-Si-bat e'-fei-]li-an-

-na s"d* [ki-rib e-an-na iar-rat urukk[ ( G A S A N = ) 

belti rabi-tum ( G A S A N = ) belti-su] 6 [
mAssur-ah-

iddinana]sd?~*(STJ =•)kissatisdrK mat [as*-surki s~ak-

kanakku bd~b-Uira-kl $~dr mat su-me-ru u akkadik'] 

7[sdrru Safe-iu] muste-^u-u'\ds-ra-a-ii ilani
me& ra-

butime~s pa-a-Uh bei bele'^] 3\ba-nu-u bi]t ( A N . 

S A R = ) asSur e-p\ii e-sag-ila u bd~b-ilira-ki za-

-a-nin e'-zi-da] 9[mu-ud-dis e]-an-na m[u-s"ak-lil 

ei-ri-e-ti] 10 [ma-ha-zi] sd" ina [kir-bi-si-na iS-tak-

-ka-nu si-ma-a-te] ti [7 .in Hit sin-{[SE]S=)afe.fe]e 
me^seriba [Mr (SU —)kissati sdr mat as-surklmdr 
ms"arru-ukin s"dr mat a$-$urkl sakkanak bab-ili 

ra.ki s-r/r mat Su-me-ru it ak-ka-di-i] 12[e-fei-]li-an-

-na bit[pa,-pa-fei iluna-na-a (GASAN —) belti-ia sd 

ki-rib e-an-na] 13M' Sdrru
n ma-fear* i-pu-su [la-

,[Na]na, d 2 der Got[tinnen, die 
mit Lust und W o n n e beladen ist, die voller 
Pracht ist,] 2fder altesten Tochter des] Anu, 
der erstaunli[chen, deren Kraft unter der 
Gesamtheit der Herrinnen iiber(?)grofi ist,] 
3 [der Gemahlin des Muzib]sa (= Nabu), der 
ho[hen, der ehrwiirdigen Hegefrau3, der 
Geliebten seiner Fiirstlichkeit,] 4[der barm-
herzi]gen [Gottin,] die zu Hi[lfe] k o m m t 
dem Konig, der sie fiirchtet, die alt werden 
lafit seine Herrschaft,] 6[die da wohnt (in) 
Ehi]lianna, welches (liegt) [inmitten Eannas; 
der Konigin Uruks, der grofien Herrin, 
seiner Herrin]: 6[Asarhaddon], Konig der 
(Erden-) Welt, Konig des Landes [Assyrien, 
der Statthalter von Babel, Konig des Landes 
der Sumerer und Akkad er,] 7[der ehrfiirchtige 
Konig,] der sich annimmt [der (geweihten) 
Statten der grofien Gotter, der da fiirchtet 
den. Herrn der Herren,] 8[der den] Asur-
[temp]el erbautf, Esagila und Babel] ge-
ma[cht hat, der Ezida betreut,] 9[der E]anna 
[erneuert hat, vollendet die Heiligtumer] 
10[der Tempelstadte], der in [ihrem Inneren 
das Gebiihrende eingesetzt hat,] nfSohn 
Sanh]eribs, des Konigs der (Erden-) Welt, 
Konigs des Landes Assyrien, des Sohnes 
Sargons, Konigs des Landes Assyrien, des 
Statthalters von Babel, Konigs des Landes 
der Sumerer und Akkader:] 12[Ehi]lianna, das 
Haus [des Heiligtumes der Nana, meiner 
Herrin, welches inmitten Eannas (liegt),] 
13das ein Konig von friiher gemacht hatte, 



Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. 59 

ba-riS il-lik-ma mi-kit-ti ir-Si] udS-ra-ti-Su
wdS-te-

H[-i ina agurri utuni elli-tim ma-kit-ta-Su ak-Se-ir] 

1Bkate
n ituna-na-a (GASAN =)&<%" ra\bi-ti as-bat-

-ma a-na kir-bi-Su u-Se-rib-ma su-bat da-ra-a-ti u-

-Sar-me] 18
udum7ceme5 taS-ri-i[h-ti ak-ki us-par-zi-

-ihsi-gar-Sd] „iluna-na-a (GASAN =)beltlsir-[tum 

ina ki-rib bit pa-pa-hi Su-a-ti ha-di-iS ina a-Sd-

-a-bi-ki] 18z'a-a-#
m(AN . SAR = )aA,swr-(SES =) 

ahic-(MJJ~)iddinau[rubu p'a-lih-ki ina ma-har 

il"-\-nabu fea-a-a-i-ri-ki ti-iz-ka-ri ba-ni-ti] 19(TI=) 

[war zum Altera gekommen und wies ver-

fallene (Stellen) auf.] 14 Seiner (geweihten) 

Statten10 nahm ich mich [an: mit Back

steinen aus reinem Ofen besserte ich 

seinen Verfall aus.] 15Die Hande Nanas, der 

gro[6en] Herrin, [ergriff ich und fiihrte (sie) 

hinein und liefi sie einen Wohnsitz (fiir) 

ewige (Zeiten) aufschlagen.] 18Opfer von er-

stau[nlicher Art brachte ich dar, liefi er-

schimmern(?) ihre Tor- ] 17Nana, 

hohe Herrin! W e n n inmitten dieses Heilig-

tumhauses freudig du wohnst], 18(von) mir, 

Asarhaddon, [dem Fiirsten, der dich fiirchtet, 

gegeniiber Nabu, deinem Geliebten, sprich 

Gutes von mir!] 19Ein Leben langer Tage, 

reichliche [Nachkommenschaft, Wohlbefin-
balaf ume^rukm>13^ Se-bi-e[lit-tu-tu tub Seri d e n d e g L e i b e s u n d F r e u d e d e s H e r z e n s 

u feu-ud libbihi si-i-mi Si-ma-ti] 20iSid '^kusse bestimme als (meine?) Bestimmung(en?),] 
20den Boden des Throns meiner Koniglich-

Sarru-uu-ti-ia u-[hum-meS Sur-Si-di it-ti Same* u keit lafi fe[lsengleich gegriindet sein, mit 

ersitimti"lkin-ni palu-u-a] 2ima-ti-ma ina ah-rat 
Himmel und Erde best ehn meine Herrschaft!] 

2 1Wann auch immer in den spateren der 

Tage: [der nacbmalige Fiirst, unter dessen 

Herrschaft dies Heiligtumshaus hinfallig 

wird, moge das Hinfallige an ihm erneuern.j 

22Meinen Namen neben seinen Namen moge 

er schreiben, die Sigfnatur, meinen Namens-

zug, mit 01 moge er (sie) salben, ein Opfer 

darbringen, neben seineSignatur (sie)setzen]; 

23 seine Gebete sollen die Gotter erhofren. 

W e r meinen Namen, (wie er) geschrieben 

(steht,) durch Bewerkstelligung einer List be-

schadigt,] ̂ meine Signatur zersto[rt oder ihre 

Stelle verandert:] 25Nana, (meine?) iiber(?)-

grofie Herrin, moge ihm gri[mmig entgegen-

blicken, eine Bestimmung (voll) des Ubels 

moge sie ihm bestimmen,] 26 [seinen Namen] 

und seinen Samen im Lande verfschwinden 
-e-mu\. lassen und kein Erbarmen fiir ihn haben.] 

1 Aim I. Wortlaut: Twalzchen Y B C 2 146 (vollst, = Zl. 1 — 23) in Y B T I Nr. 40 = 

Taf. X X V I (Zchn.) und Taf. LIII Mitte (Li.); UUe ebda. S. 561". 2 A. 11. B.-ti. Fur b/pusumtu 

an dieser Stelle sind bisher, wenigstens soweit ich AveiB, folgende Ubersetzungen vorge-

schlagen worden: 1. »la plus aimable« (TIIUKEAU-DANGIN R A XI 99, mit der Lesung bu-

-su-um-ti, ausgehend von hebr. oteo und aram. oca, welche den Begriff des wiirzigen Duf-

tes ausdriicken); 2. »das Netz (??)« (ScnoTT M V A e G 1925, 2, 73 unten, mit der Lesung 

pu-su-um-ti, in Riicksicht auf sl5sa-sal = pa-su-nt-tum (= Setum Sa usande), vgl. 

H A R - r a = feu-bid-lum VI 176 si5sa-sal u. 177 si5sa-sal-sal, beide = pa-su-un-tum (s. 

umeme*[rubu arkiifi Sd ina pale-Sit bit pa-pa-hi 

Su-a-ti in-na-hu an-hu-us-su lu-ud-diS] 22sumz
n' 

it-ti SumiK-Su liS-iur m[u-sar-ru-u Si-tir Sumi-ia 

Samnu Up-Su-uS uinnika lik-ki it-ti mu-sar-e-Su 

liS-kun] 23ik-ri-bi-Su ilani
me^i-Sim-m[u-u sd Su-mi 

Sat-ru ina Si-pir ni-kil-ti i-pa-aS-Si-tu] 2imu-sar-

-ru-iV-a ib-ba-tuv'\lu a-sar-Sit u-nak-ka-ru] 25
il"na-

-na-a°(GrASAN =)belti Sur-bu-ti'i'17 ag-\giS lik-kil-

-me-su-ma Si-mat U-nmt-tim U-Sim-Su] ^[sum-Su] 

uKzer-Su ina mati l[i-feal-lik-?na a-a ir-Si-iS ri-
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jetzt ZIMMERN in d. Festschr. Meifiner, S. 263, nebst Anm. zu Zl. 176), und auf R A XVI67, 
wo die Gottin Nisaba das Beiwort sapar Anunnaki »Netz der A.« erhalt; 3. »derZaum(?)« 
(JENSENMVAeGa.a.O., Lesungpu-su-um-ti: vielleicht =pusummu »Zaum«, vgl. K B VI21 28, 33). 
W e n n ein Netz gemeint ist, dann ein Vogelstellernetz? Oder, wenn b/pusumtu hier etwa 
»Zaum« bedeutet, dann im Sinne von Einer, die (die Gotter) ztigelt, sie inlhre Schranken 
weist? Ob man (wie das iibrigens auch in BEZOLDS »ASS. Gl.« geschieht) an die Bedeutung 
»Schleier« denken darf oder endlich — w e n n b/pusumtu iiberhaupt Adjektiv sein konnte — 
etwa »die verschleierte>< (und dann weiter »die keusche«??)? Ich mufi die Frage vor-
laufig offenlassen. 3 Vgl. UNGNAD ZA 38, 194. 4 B.-ti. 5 B. Sa. 6 B. Sarru^. 7 B.-u. 
8 B. (KUR=)<zMe m e §. lJ A. u. B. mafe-ri. 10 A. is-ri-ii-Su »seiner Plane« (worth «Zeich-
nungen«). n A. u. B. {SUM =)iddina™. 12 B. (TI-LA =)balatu. 13 Die abgekurzte 
Gestalt des Zeichens (̂ S-̂ - fiir ̂ >~pf^) steht nicht nur hier, sondern auch in A. (B. hat 
^S~4*^.) Wir haben sie also wohl nicht als eine ungenaue Schreibung (so THUREAU-DANGIN), 
sondern als eine (vielleicht nur damals in Warka) anerkannte Abwandlung des Zeichens 
zu buchen. Die Gestalt des Zeichens muS, wie sie sich sowohl in unserer Inschrift als 
auch in A. findet (^S^), und die ja an sich nicht unregelmafiig ist, mag dabei als 
Muster gedient haben. u ii fehlt B. 15 A. Su-mi; B. su-nii. ie B. i-ab-bat. " Fehlt B. 
18 Fehlt A. u. B. 

25. Hdschr. auf Br. Twalzchen 4444 (s. Taf. 29 b). 
FO: no von Bau J in Qc XVI 5. 
gl. W.: YBC 2180 (20,4x9,4 cm) in YBT I Nr. 42 (Taf. XXVIIIf.) 
UUe: ZA 31, 33ff. 

a,[«-M-]ffl-»!fl ki[-ma Sa-di-i ul-la-a ri-Si-Su- (Energalanim in Eanna) 24?[vollen]dete ich 

-un a-na Sat-ti ihl+iStar belli Sur-bu-ti?] 25?[s7-
 u n d w ( i e einen BnS machte ich hoch ihr 

. ,,-, „, , ,.„ ,. 7r. . . . , .„ (eorum) Haupt. Fiir immer: Istar, meine 
-pir sa-\a-Su tia-dis up-pa-lh-is-ma• ta-a-ti m (AN - „-;K™/9\™.„«~ TJ • on r n iv*r in 
1 J- iiv v uber(r)grofie Herrin, ?J 25?| tlijes | Werk] moge 
- S A R = ) aSSur-(DU = ) bdn-apli Sdr mat aS- sie freudig betra[chten und (von) mir, Asur-
&,*. r^r^r^r^r^r^r^r^r^ rz.v n 7.;», ;,«,;„ - banapli, dem Konig des Landes Assvrien, 
-sur o O O O O O O O O 26?\tis-Sa \-kiu sap-tu-us- L . ° . , «' \ 

v — m e m 26?[moge s]ein auf 
Sat [balatume™* riikuti Se-bi-e lit-tu-tu O O O ihren Lippen1. [Ein Leben (bis in) feme 
O O O O O O ] gn\it Sd] m ifa(giSSIR = ) SamaS- Tage, reichliche Nachkommenschaft 
-^m-(GI-[NA] = ) uk[in] [sdr bab-ili™^ahi ~ ] m[und von] Samassumuk[in, dem 

Konig von Babel, meinem leiblichen Bruder 
talimiia O O O O O O O O O ] ^[a-a-umA-ma ru- ] 28?[Welcher] nachmalige 
bu arku™[Sd ina umeme palee-Sii Si-pir Su-a-ti Fiirst auch immerf, in dessen Herrschafts-
in-na-[hu an-feu-us-su lu-ud-dis] m[Su-mi it-ti "eit, ̂ eses W e r k hinf5lliS ?***, - sein 
,_, *. ,, ,. r ,. Hmfalliges moge er erneuern,] 29?[meinen 
su]mi-Su US-tur [mu-sar-ru-u-a h-mur-ma Samna N a m e n neben] seinen [ N a ] m e n schl.eiben, 
Up-Su-uS]. [meine Signatur lesen und (sie) mit 01 salben.] 

Worth »[moge ges]etzt werden auf ihre Lippe«. 
26. Hdschr. auf Bst.en (32,5X8) (Wortlaut wie 27) (s. Taf. 29c). 

878 (Lfl. 1—9). FO: Eannageb. 
2693 ( » 12—19). » Pa XVI 2, Schutt vor d. Zikurrat. 
3205 ( » 1—28). » Pd XV 4, ostl. d. Postamentes (alteres?) am Nebukadnezar-Kanal. 
3271 ( » 1—6). » Pd XV 5 S. in Hohe d. Kanalsohle. 
4234 A ( » 1—28). . Pc XV 5, Kanalsohle. 
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27. Stpl. auf Bst.en (Wortlaut wie 26. Zeilenzahlen in ()) (s. Taf. 30a). 
I. GroBe (7,5—7,8x16,8—18): 

4661 (Bst. 322X7,5; Lfl. 1-
943 ( 
1200 ( 

1674 ( 
1701 c ( 
2236 a ( 
2236b ( 
25i9 ( 

33aX7; 
332X7! 
332X7 5 
4i2X8,5; 
332X7! 
332X7; 
33JX7! 

470- (Bst. 322x7,5; Lfl. 1—il 

1(l)
ilana-bi-um-(SA-'D'U = ) kudurru - u - su - ur3 

2(2)&zr
4 ba-bi-lamkl 3^za-ni-in

5 ^e-sag-ila, u e-zi-
-da 5{i)mdr '7"rca-fo'-wm-(DUMU-NITAH = ) 
apM'-u-su-iir1 ^Sar* ba-bi-lamk[7 a-na-ku 1(1)e-
-an-na sbit iS-ta-ar

3
 9^Sa

n urukkl 10a-na iS-ta-ar
8 

inybe-el-ti10 x2ra-i-im-ti-ia i3(W)lu e-pu-uS I4(11/A
V-

-ta-ar3 15be-el-ti
10

 i6ra-bi-ti
u
 il(Vi)ba-la-tam iSda-ri-

19(18)' a-na Si-ri-ik-tivl 9nSu-ur-kdm
13 

ga-ab-lam1* 22u
v' ta-ha-zi 23^i-da-a-a ^^i-zi-iz-

-zi-ma ̂ ^ku-mi-V^na-ki-ri-ia 21(^m)ni-e-ri 2Szjsa-

FO: Eanna, SW-Umschlief3ung, 0,10 m tief auf jiingstem Pilaster. 
Stgeb. 
Pb X V 2, jungstes Pilaster. 
Stgeb., angebl. siidl. Eanna. 
Eannageb. 

» Schutt Innin-Tempel. 
- Stgeb. 

II. GroBe (6X14,55): 
. FO: wie 466 (s. I. GroBe). 

1(I)Nabukudurrusur, 2(2)Konig von Babel, 
3(3)Betreuer 4(4)von Esagila und Ezida, 5(5)Sohn 
des Nabuaplusur, 6(6)Konigs von Babel, bin ich. 
7(7)Eanna, 8den Tempel der Istar 9(8)von Uruk, 
10fiir Istar, i1(9)die Herrin, 12die mich liebt, 
13(10)fiirwahr machte ich. 14(1])Istar, 15+16meine 
grofie Herrin! 17+18(12)dauerndesLebeni9(13)zum 
Geschenk 20schenke mir, 2i(14)in TrefFen 22^nd 
Kampf ^^^stehe 23(i5)

mir zur Seite und 
25(n)fefile 26meineFeinde, 27(i8)erschlag28meine 
Hasser. 

1 Li. U W Taf. 106b; bespr. U W S. 46 u. 51. 
u. 51. — Lesarten in 27: 3(SES =) usur. 4 Sdr. 5 

babiluk\ 8 iluiS-tar. " Sd. 10 ( G A S A N = ) belli. 
14 gab-lam. ir' u. in za-i-ri-ia. 

2 Li. U W Taf. io6e; bespr. U W S. 46 
-a-nin. 6 (A = ) aplu. 7 (TIN-TIR k i = ) 

11 rabt-ti. ia Si-rik-ti. ,3 Sur-kim. 

28. Stpl. auf Bst.en ( 3 3 X 6 ; samtl. mit 3 vollst. Zeilen auf d. Lfl.) (Worth wie 29) 
(s. Taf. 30b). 

4404a 1 

3 > FO: Oc XIV =;. 14 m nw. v. rund. Ofchen, no v. d. Lz.mauer in d. Hohe v. deren Oberkante. 
4595a ° 

4595b J 

29. Stpl. auf Bst.en (samtl. mit 3 vollst. Zeilen auf d. Lfl.) (Worth wie 28) (s. Taf. 30c). 
671 (Bst. 323X7-5)- FO: Eanna SO, nahe O-Ecke, im obersten Pilaster, bei d. UmschlieBungsfront. 

6oib}( " 322-33'X6,5-7). FO: Qb XVI 2 Hgob. 

1873 (• 322—332X6.5—7). » Ob XVI 3 Hgob. 
4233 ( " 322—332X6,5—7). » no Innin-Tempel. 
4596 ( » 322—332X6,5—7). 
gl. W.: I R 6 Nr. 4, FO: Larsa (Senkereh); UUe K B IIP, 120/121 oben; VB IV 294 Nr. 12. Vgl. 

ROBERT K O L D E W E Y , Das Wiedererstehende Babylon, 4. Aufl., Abb. 51 G (Neriglissar-Inschrift). 

^na-bi-um na-i-id Sdr ( T I N - T I R — ) babilikl tNabium-na'id, Konig von Babel, 2Betreuer 
2za-nin e-sag-ila u e-zi-da e-piS damkd~timQ~s von Esagila und Ezida, der da Gutes tut, 
3mdr

 m ""(AG = ) nabium-(TI~N = ) bald~l-su- 3der Sohn des Nabiumbalatsuikbi, der voll-
-ik-bi rubu git-ma-lu ana-ki^. kommene Fiirst, bin ich. 

1 Li. U W Taf. 107a; bespr. U W S. 46. 51. 

Phil-Mat. Abh. 1929. Nr. 7. 9 
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30. Hdschr. auf Tfafichen 3610 (Lge. 9,8, Durchm. 6 —11,2; erh. Sp. II, Zeilen-
enden 8—16; Sp. Ill 10—38 Zeilenanfange) (s. Taf. 30d). FO: Qc XV 1 im Kanalhof an 
der Rillenfront, sw. d. Tiir nach Raum 14, 1 m iiber Rillenmauerfundament. 

gl. W.: BM 85, 4—30, 2 in PSBA 1889 Taf. Ill—V. 
UUe: KB lib 90/91 (= II 8—16) u. 92/93 (= III 10—31); VB IV_2j6 (= II 8—16) u. 240 

(= III 10-38). 

n7[e-babbar-ra a-na dS-ri-Su tu-ur-ru] s[ki-ma Sd II7[Ebabbara wieder instand zu setzen] 8[ent-
A _. , , ,. r , . . 7 7.77.A- y-i' r • sprechenddem(wieesin)uraltenTagen(war), 
umemes ul-lu-tim Su-ba-at tu-ub tibbi0l-S\u *\e-pi- , ,-,T , ., ; •, X TT X, XX 

J- 8L r als Wohnsitz, der] sei[nem Herzen Gelallen 
-Su li-ka-a-mq-an-ni] i0[i-na ki-bi-it

 ilumarduk erregt,] 9[(es) zu machen, erwartete er von 
, 7 ,_. .- , . , ry . ,'.,.•.', mir.] i0[Auf Befehl Marduks, des grofien 
be-lu rabuu it-bu-nim-m\a u\Sa-a-ri er-bit-ti-su-nu TT X 1 • i -n n. nr. 1 n 

J 11L Herren, erhoben sich dja u[die W i n d e alle 
me-fei-e ra-bi-u-]tim 12[ba-as-su Sa e-li d~li it, biti vier, die grofi]en [Stiirme.] i2[Der Sand, der 

iiber (diese) Stadt und di]es[es Haus] i3[ge-
deckt war, ward hinweggenommenundEbab-
bar]ra, 14das ehrfurchterweckendeHeiligtum, 

] -, ls[die Wohnstatt des Samas und der 
A]ia, 16[und die Zikurrat, ihr erha]benes [Gi-
gunvi] (usw. — ihr Grundstein wurde sicht-
bar). 

nno[e-babbar-ra] q[na
 iluSamaS u ilua-a] ̂ e-pii^-uS nil0[Ebabbarra] f[iir Samas undAia] ^machte 

r v 7 7. .7 , , 1 r , , 7 , , v, (und) v[ollendete ich], 12machte scho[n seine 
u\-Sak-ti-it-ma\ iZu-ba-an-na\-a ta-al-la-ak-tu-us\ )-, , , n T. TT .,. , -, ,TT , 
• . J L •' Gangbahn J. 13Das Heiligtum, den Wohnsitz 

i3pa-pa-fei Su-ba-at [i-lu-ti-Su-un sir-tim] ltSa [ihrer erhabenen Gottlichkeit,] 14+15dessen 

Sa-]a-Su 13[ka-at-ma in-na-si-ife-ma e-babbar-]ra 

^[ki-is-si ra-dS-ba u-ra 0£3 0]^' ls[mu-sa-ab 
iluSamSi u ilua-]a 16[u zi-ku-ra-ti gi-gu-na-a-Su 

si-i-r\i 

i-te-e [zi-ku-ra-tim] isri-tu-u [te-me-en-Su] i6a-na 
[Grundstein] neben der [Zikurrat] angebracht 
war, 16+i7das nach dem(, wie) es geziemend 

si-ma-at [i-lu-ti-Su-nii] 17ra-bi-ii
3 [Su-lu-ku] lsa-na ist, (fiir) ihre grofie [Gottlichkeit, beschaffen 

iluSamaS u ilua-[a belemeS-e-a] wumi
mi-iS u-na-

[-am-mi-ir-ma] 20u-za-ak-ki-ir °feu-[ur^^-Sa-ni-iS] 

zlSa a-na Sdrri ma-na-ma la i[m-gu-ru] 22
iluSamaS 

be-lu ra-bu-ic5 ia-ti3 Sdrri pa[-li-ife-Su] 23[im-g]u-

-ur-an-ni-ma i-ir-a-°mu^ ga-tu[-u-a] ^[e-babbar]-

-ra a-na iluSamaS it, ilua-[a] 25[bele
rnel!]-e-a ki-ma la-

bi-ri-im-mq 26[dam-]ki-iS e-pu
7-uS-ma 21[a-na dS]- 26machte ich in [gu]ter Weise und 27setzte es 

-ri-Sa u-te-ir w[i-na tup-pi -^parutu Si-ti-ir Su- ™ e d e T , 1
S t a n ? - n

 2«t A u f einer Tafel aus A1J a" 
baster habe ich den Namenszug 29[vonHa]m-

°-umA3 w[Sa
 mfea-]am-mu-ra-bi Sdrri la-bi-ri 3Q[Sa murabi, d e m alten Konig 30[der dar]auf (ge-

war,] i8fiir Samas und A[ia, meine Herren] 
19wie den Tag liefi ich leuchten und 
20machte (es) hoch wie ein[en Berg.] 2 1Was 
er irgend einem Konig (sonst) nicht ge-
[wahrt hatte — ] 22Samas, der grofie Herr, 
hat mir, d e m Konig, der ihn fii[rchtet] 23[(ge-
wajhrt, meine H a n d (damit) begnadet. 
^[Ebabbarjra fiir Samas und A[ia,] 25meine 
[Herren,] gemaS d e m alten (Ebabbarra) 

ki-r]i-ib-Su ap-pa-al-sa 3i[it-ti] Si-ti-ir Su-mi-ia 

dS-ku-un-ma 32[u-]ki-in
9 du-ur u m u m u W

 33[a-na] 

°Sa-at^n-tiiluSamaSbe-lunSu-iir-bu-u 3i[Sa-]ku-ube-

lu gim-ri 35Sdr Same
e it, ersitimtim 3i[nu\-ur matate'

1 

biiu Su-a-tim ha-di-iS [nap-lis-ma] 31[ba-l]a-°tam
i13 

schrieben war), angeschaut 31[neben] meinen 
Namenszug gesetzt und 32[st]ehenlassen (fiir) 
die Dauer der Zeiten. 33[Fur] immer: Samas, 
Herr, iiber (?) grofier, 34hoher Herr des Alls, 
35[Ko]nig des Himmels und der Erden, 36[Li]cht 
der Lander! Dieses Haus freudig [schaue an 
und] 37[einL]eben (bis in) feme Tage, 38[reich-



Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. 63 

ilmumuU [ru-ku-tim] ̂ [Se-b^-e lit15-tu-t[u ku-un l]iche Nachkommenscha[ft, Feststehen mei-
wkusse-ia] 39u la-bq-[ar pale

me's-ia a-na Si-rik-ti nesThrones] 39[u]ndAltwe[rdenmeinerHerr-
Sur-kam], schaft zum Geschenk schenke mir]. 

S. BAUMGARTNER ZA 36, 123!?. — Lesarten nach BM 85, 4—30, 2 : 2pu. 3 tim. 4 hur. 
5 rabu'

1. ° am. 7 pit,. 8 mi. 9 + cma. 10 «imfMi. " da-ra. 12 &$«. 13 ii. " W/tfX 15 £-#. 

31. Stpl. auf Bst.en (28'—33,3X6,5 — 7,5 cm; samtl. vollst., Lfl.) (s. Taf. 31a). 

1142 } F0: Pb XV 2' JTinSstes PAaster. 
1814 •> Ob X V I 2, aufreclit stehend an der sw. Innenraumwand des Peribolos, Bst.-Oberkante 

etwa 50 cm unter Oberkante erhaltener junger Mauer. 

iku-raS Sdr matate'^ ra-i-im 2e-sag-ila u e-zi-da jKyros, der Konig der Lander, der da liebt 

3apil ™kam-bu-zi-ia ^Sarru, dannu™ a-na-lm. .Esagila und Ezida ,der Sohn des Kambyses, 
4der starke Konig bin ich. 

32. Ttafelbr. (ungebrannt) 3936 s (s. Taf. 31b). 
F O : Raum 11 b, nahe der Hofecke, auf jiingster Pflasterhohe. 
Ahul. Wortlaut: Gilgamesepos Taf. V, Sp. C(:'), = Br. v (nach der Ziihlung voa UNGNAD(-GRESS-

M A N N ) , Das Gilgameschepos, Gottingen 1911, S. 3; 28) = HAUI'T, Das babylonische Nimrodepos, 
Leipzig 1891, Taf. 57. (UUe: K B VI, 162, Col. (II) III.) — Unser Br. diirfte also der V. Tafel 
angehoren. Die Schreibung der Eigennamen stimmt zur Ninivitischen Fassung des Epos. 

i[J858585818585] XX a [8585gf858>] 2[8585jg85 t[ ] [ ] ,[ ] 
ibtt] R I ^ V GIS??[-TU?-BAR?] 3[8i85858i mein [Fre]und(?) Gi[lgames?] 3[ er-
85 iff] gugtt i-ti? [85 85 8! 8! 8!] 4[85 85 85 85 i-] grl]mmte(??) mit(??) [ -] 4 [ - - -• -

,<^^[^W«M^*^ ™ IS? -
1-]t~ »S) 

-*M*[-etf g|8J] 6[8i818i * £ M (m) ?]-&<? f-6a?2 Rlumpen [—] 7[ ] sein(e(n))? treten 
kur-ba-a-nu [85 8i] 7[85 85 85 85 &\-aSu ni-iz-za-za w i r a uf [—] 8[In dem (der) .... des Morgens] 
eli [85 8i] %[ina Sa Se-e-ri] X X a-mat ilwSamSi& -das»Wort« (— etwas?) von Samas sa[hen? 
e-m[u-ru] A\ana eSra beri] ik-su-pu ku-sa-[pa] sie.] 9[Nach (je?) 20(Doppelstunden-)Meilen] 
w[ana SeldSa beri] iS-ku-nu X nu-[bat-ta] u[8i nahmensieeinenlmb[isszusich]*10[nach(je?) 

.„,.,..,,,„, ,. r , r. _ 30 (Doppelstunden-)Meilen] veranstalteten 
8S8J8! •*-)]^-)M?)XXX[85 8i] ^ n a pan îe eine XJbern[acht^ng] 1±[^ sie] gin-
^HamaS] u-fear-ru-u bu-[u-ru] 13[85 85 81 85 85] Su- geQ?? [•—j M|-im Angesicht des Samas] gru-
-nu «[8>8i] i4[ili-ma

 ilu]gilgameS a-na eli X[8i85] ben sie einen »Br[unnen«] 13[ ] sie(? 
i5[up-nat-m ut-]te(?)-ka-a a-nq [bu-ii-ri] ^Sadu'

1 ihr?) ...[--] 14[es stiegG]ilgameshinauf auf 
bi-i-la] Su-ut-ti a-n[a3 »"+en-ki-dii] 17[&8i85 85 •••[—,] i5[sein upuntu-Meld sch]iittete er in 
a-n]af? ^+en-ki-du a-na [8S8S8!8i] 18[8!8i8i r

cIen f"^™1'!5 »['r
Ber* bring lier] einen 

„ . „ . r -, r T Traum ffur Engidu 17[ fu r (?) Engidu, 
85 8i 85] m a ? ir f-te-tt-X [85 85 81] 19[85 8! 85 85 85 85] ^ ? r_ _ _ _-j j ^ _ _

 J__ _ _j u n d .......... . 
X tna? &j9-j9a^X[85 85 85] 2o[8S 85 85 85 85 85 85 85] [- ] jg[ ] jm(?) Kreise(?) [ ] 
XX[8i85 8i]2i[85 8!85 8i85 85 85]XwX[8i8!85 85]. 20[ ] [ ] 21[ 

—] t 1 
1 Oder KA?. 2 Oder ma? 3 Oder m[atf Erganze damikti(m)? * Worth: brachen 
sie einen Brocken ab. 9* 
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33. Ttafelbr. (ungebrannt) 4606^ (s. Taf. 31c). 

FO: wie Nr. 32. 

gl. W.: Weltordnungslied VII 21—45 (=Vs.) u. 112—137 (=Rs.), s. L A N G D O N , The Epic of Creation, 
Oxford 1923, S. 64. Die Erganzungen stammen groBtenteils von einem Br., das unserem Text 
nach Lautgestalt und Rechtschreibung von den uns bekannten Abschriften wohl am nachsten 
steht: B M 91139 + 93073 (nach KING, Seven Tablets of Creation, London 1902, Bd. I, S. CIX: 
»Part of a Neo-Babylonian tablet, 23/4 in by 4?/s in« (= 6,99X12,38 cm); es enthalt die Zl. 3—40 
(= Vs.) u. 106—141 (= Rs.) v. Taf. VII, und ist veroff. v. K I N G a. a. 0. Bd. II, X X X V I I I — X L V . 

UUe: K B VIi 34/35, 7—36/37, 31 u. 36/37, 8—53; KING, a. a. 0. Bd. I, S. 96/97, 21—100/101, 45 
u. 108/109, I I J— I I4/ I I5> r36; L A N G D O N , a. a. 0. 192/193, 21—198/199, 45 u. 204/205, 112—• 
208/209, J37-

Ausrufungszeichen in der Umschrift beziehen sich auf Nachpriifungen, die ich nachtraglich an 
einer Phot, vornehmen konnte. 

Vs. 21[ ]X X[ ] 22[Sa mi-irn-

-ma-ni i-su a-na ma-a-di]-e u-t[ir-ru] ^[ina pu-

-uS-ku dan-nu ni-si-]nulSa-ar1-Su\ta-a-bu] ^[lik-

-bu-u lit-ta-H-du li-^d-xlu-Mda-li^-li-Su] ^'"TU. 

TU'taaga-ku ina ri-bi]-jx li-Sar-ri-fea5[apjb-ra-a-

-ti] ^[bel Sip-ti el-li-ti] mit-bal-li-ifmi-i-[ti] 21[Sa 

an Hi ka-mu-tu ir]Su-ii ta-a-a-rf 2S[ap-Sa-na 

en-du u-Sa-a^-si-ku^e-lfili'^na-ki-ri-Su11 29 [a-na 

pa-di-Su-nu ib-nu]-u!X X X a-me-lu-tum1'2 30[ri-

mi-nu-u Sa bu-ul-lu-tu]xXXba-Su-u it-ti-Suu 

3i[li-ku-na-ma a-a im-ma-Sa-]aXXXa-ma-tu-Suu 

32[i-na pi-i sal-mat ga-ga-du] Sd XXXib-na-a 

ga-ta-a-Suu 33[
duTU-TUilutua-ku ina fea-a]m-Su

u 

ta-a-Sullel-lu pa-a-Si-nar°lit16-tab-bal ^[Sa ina Sip-

-ti-Su el-li-t]um}7is-su-hu na-gab lim-nu-tumw 35 [
ilu 

Sa-zu mu-di-e libbihi i]li'^°Sd i-bar-ruf-uwkar-Su 

3A[e-piSlim-?ii-e-tilau]-Se-is-su-u
20it-ti-Siiu37[mu-kin 

pu-uh-ri Sd Hani*mu-]tib Ubbihi-Su-un 33[mu-kan-

-ni-iS la ma-gi-riO0]Su-un BA-AB-SLP1 39[mu-

-Se-Sir kit-ti na-sir(?)mi(f)-Sa-rif]Xit-gu-ru da-

-ba-ba i0[Sa sa-ar-ti u ki OQ]-tum 0 X lut-sa-a 

aS-ru t-uSSu 41 [
iht TU.TUiluzi-si mu-Sat-] X la bi i X 

M A N lit-ta-H-i-du 42 [mu-uk-ki-iS Su-har-ra-tu] a ?-

-na su-Q ilani:]ab-bi-e-Su i3[
duTU.TUilusufe-kw\ 

SalSiS]Xu a-a-bigi-mi-ir-Su-nu i-nakak-ku ^[mu-

Vs. 21[ ] X X [ ] 2 2 ° ^ alles, 
w a s wenig (ist), in Meng]en ver[wandelthat,] 
23 [(von d e m ) in starkerBedrangnis wir roch]en 
seinen [wohltuenden] Hauch! 24[Aussprechen 
m o g e m a n , scheuen (und) fii]rchten seine 
Furchtjbarkeit!] gsfTU-TU: A g a k u z u m vier-
t]en m o g e n verherrlichen [allesamt:] get"Herr 
der reinen Beschworung,] der leben liefi die 
To(dgewei[h)ten,]55

27 [der zu den»gef esselten« 
Gottern] Mitleid [fa]6te, 2s[

(Ias auferlegte 
Joch abw]arf auf die i h m feindlichen Gotter, 
29[sie »abzulosen«,] die Menschheit [schuf,] 
30 [der erbarmensreiche,] bei d e m es ist, 
zu beleben.« 31 [Mogen bestehen und nicht 
vergessen werd]en seine »Reden« 32[im 
M u n d e der»Schwarzkopfe«,] die seine H a n d e 
geschaffen! 3 3[TU-TU: T u k u z u m fiin]ften, 
seine reine Formel m o g e ihr (der Menschen) 
M u n d gebrauchen! [Der mit seiner reine]n 
[Beschworung] ausgerottet hat insgesamt die 
Bosen; 35[Sazu, der da kennt das Herz der 
Gott]er, der das Innerste56 (durch)schaut, 
36[die tJbeltater] sich [nicht e]ntgehen liefi; 
37 [derfestsetzte die Versammlung(en) den Got
tern, wo]hltat ihrem Herzen, 38[der da beugt 
die Unbotmafiigen] ihre 39[der zu-
rechtbringt das W a h r e , der da schiitzt die Ge-
rechtigkeit?] das Verwickelte(?) dieRanke(?) 
40[der Liige und ... ... 
an seinen Ort! 4 1[TU.TU: Zisi - . . . 

- . . . m o g e n sie scheuen; 42[derVer-
treiber des Schweigens fiir d. . . der Gotter 
seiner Vater! 4 3 [ T U - T U : Suhluir drittens! 
d]er ausgerottet hat die Feinde in ihrer Voll-
zahl mit der Waffe! ^[der Sprenger ihres 
(bosen) Trachtens ] immer, 45[der 
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-sap-pi-ih kip-di-Su-nuOOO\Xda-a-ri-iS ^[mu- Vernichter der Gesamtheit der Boswilligen 

-bal-li nap-fear rag-gi O O O O O O O O j X X . '7-1 ~ ~ 

Rs.112[ki-masi-e-nuli-ir-H-ail[qnigi?-im?-ra-Su-un Rs. u2[wie Kleinvieh weide er die Go[tter in 
ru ;i. ̂ m „^ * -x * x-\i- -yn-m-i • r ? ihrerVollzahl, 113[erfesseleTiamat,ihrLeben] 

m[li-ik-mih-amatna-piS-ta-Sa]li-sik
22u™hk-rin.[ah- , n ,L.. r. /,,,., ,

J 

J ' • "*L L beenge und verkurze er 114[m (alle) Nach-
-ra-ta-aS ntSem^sla-ba-r]i-iSiiumeme"-5 ii6[K-is-si-e- zeit der Menschen, (bis) z um Altwerjden 
-ma la uk-la-lu l]i-ri-i!^a-na sa-a-ta^7 m[ds-Sum

 (aller) Zdt(en) "s[er " :' ' ' ' ' ,^™& ff\ 
'• • 116L er,] er verlangere (?) in (alle) 

aS-ru ib-na-a] XXip-ti-ik^dan-ni-nr29 ul
ilubelma- Zukunft! 116[Weil erdie »Statte« geschaffen], 

tate* Sum-Su it-ta-b]u?3°Xa-bu3^+en-lil lls[ina fhMe\ die >>FeSte!' "'[hat '**? J6* " ^ 
J- 118L der« als seinen N a m e n genajnnt Vater 

zik-ri ilui-gi-gi]XXim-bu-u3'2na-gab-Su-un33 n9\iS- Enlil. 1 1 8[Wegen der Beinamen, (die) die 
-me-e-ma}ue-aka-bit-ta-]XXSuit-ta-an-q^ XiAma- J^fx^.?* 1 1? m \ rer es V"! A 

J J 120L Ea(sie)horte], w a r d s e m [Inneres ] erheitert: 
-a Sa ab-bi-e-Su u-Sar-ri]-hu zi-kir-Su3b i2i[Su-u 120[Siehe(?),dem seineVaterherr]lich gemacht 

ki-ma ia-ti-ma ilu]e-a lu-ir3Sum-Sun i2Jri-kis par-
 semtT *

 m ^,\ ,, \ -, • a x 
J- ~ L l sein N a m e . 122 [Das Gebund m e m e r Satzungen 

-si-ia ka-li-Su-nu] li-be-el3''-ma \vA\gim-ri te-ri-e-ti- in ihrer Ganze] beherrsche er, i23[die Voll-
• x T > T -J37 I -L 7 i r- - 7 - 7 5. zahl meiner Gebote — e]r m o g e sie hand-

-w Su\-u li-il -tab-bat m m a zik-ri ha-an-Sa-a . . , ,„.. n AT T X ,. . • e 
J • 124L L haben! 124[Mit d e m N a m e n »Funfzig« nefen 

Hani]* ra-bi-u-tum38 i25[ha-an-Sa-a Su-mi-e-Su im- die] grofien [Gotter] 12B[denfiinfzignamigen], 
, ,-, , , ,39,. 40 7 7 j41 r7. . , .; iiberragend machten sie seinen »Wandel«. 
-bu-u\ u-Sa h-rw al-kat -su i26\h-is-sa-ab-tu-ma r,-„ , .c /0, , , 

J "0L • • 126 [Moge m a n sie begreuen (r), und der 
mafe-ru-u]xli-kal-lim 121[en-ku ii mu-du-u mi-it- zuerst (sie erkennt,)] m o g e sie offenbaren, 
7 ..,lw,.. B , j n „• v • , m[(ler Weise und der Kundige (sie) mit-
fea-n-iS\Xli-im, -tal-ku ,w\li-Sa-an-ni-maa-buma- . j -,..-. •, , r w - X u „,•• ' 
" J 1Z8L einander] uberlegen! 128[\Yeitergeben m o g 
ri-iS]xli-Sa-fei-izi3 129[Sa rerfii na-ki-du li-pat-] (sie) der Vater, seinen Sohn] (sie) lehren, 

. , ,, r7. . . ., ..,. .. . ,12B[demHirten und Hiiteroff]nen seinen Sinn
511. 

-ta-auz-ni-Sit <»a\ii,-iq-qi-maa-na
men-li\lXilani ' L. „ , • \ , „ ,;-,, ,„ 

1301 ^ ̂  J
 130[Aufgeheitert sei er wegen des Enlijls der 

i,umarduk 131[mat-su U-id-di-eS-Sa-a] X X Su-u lu- Gotter, Marduks, 131[(dafi) sein Land strotze], 
-ii* Sal-la /" rAi-na-af fl-m«^ /a e-nal-af7 Y er selbst heil(?) bleibe! 132 [BestandiSist seine 

L J Rede, unwandeljbar sem Belehl; 133[was aus 
ki-bit-sit?3 133 [«w7 pi-iSu la uS-te-pi-el-]lu

i9 X Uu seinem M u n d e hervorgeht, — nicht ande]rt 
a-a-um-[ma] m[ik-ki-lim-mu-ma ul u-t]a-rf°M- (es)irgen[dein]Gott. 134[Blickter(bose)drein, 

wen]det er [nicht seinen] Nacken, i35[bei 
-Sad-[sufl i35[ina sa-ba-si-Su uz-za-S]u ul i-mafe- s e i n e m Ziirnen, sei]nem [Grimm] widersteht 
-fear-SuhHlu X [O] m[ru-ii-lcu li-ib-ba-Su °ra-pa- ihm nicht [ein einziger] Gott. 136[Unfafibar 
, .„, ' n . • 7., , , ist sein Herz, unermefihich [sein] Inner[stes], 

-q]S^ka-ra-[as-su] m[ta an-ni u hl-la-tum ma- ^{_T d e m g a n d e _d Missetat] absch[eu. 
-fearSu] baf-^a-aSf*. lich sind]. 

1 B M 35506 ( = »C«): ni-si-ni. - K 8522 ( = »A«): (IM =)Sar. s A: Su. 4 A : lid-lu-la. 
5 A: -feu. ° A u. B M 9 1 1 3 9 + 93073 (= »D«): -lit. 7 A: -rw. 8 D: -ka. 9 A : tfo'. 10 A : 
j^-mes. 11 ̂ A.; .^. 12 A : a-me-lu-tu; C: a-me-lu-ti; D: a-me-lu-ut-tum.

 l3 A u. D: ka-ta-a-Su. 
14 A : feamSfi; C: fea-an-Su. Viell. ist die Texterg. besser nach C als nach D vorzunehmen. 
15 A : pa-Si-na. K D: £•#-. " A: -^m; C: ft'. 18 A : ti; D: ftt, 19 A : i-bar-ru-u; C: ft-ru[tt]. 
20 A : i/Se-su-ti, 21 A: ̂ ^ / [O]. M A : &'-«(-#. 23 A : u. '2i A : -m. 'r' C: Mffltf™". 2e A: 
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^ ^ ^ ^ y j (-bi-il), ob zu^£r<yy(=n7<;)verbesserbar?; D:-ri-ik. 27 A: ana sa-a-ti. 28 A: ip-U-ka; 

K 9 2 6 7 (= »B«): [ip]-tik; D: ip-ti-ku. 29 A: dan-ni-na; D: dan-ni-nu. 30 A u. D: -bi. 31 A 
u. B: a-bi. 32 B: -w. 33 B: -su-[0]; C: -^Z-TW. 34 A: i-te-en-gu. 35 A: zik-ru-u-Sii. 36 Au.C: 
-UI-; D: -bi-el-. 31 A: &Y-. 38 A u. D: rabiulum*. — Die Zll. 119—124 einschl. fehlen in B, 
im Gegensatz zu A, C u. D, w o sie doch wohl als ein verhaltnismafiig junger Einschub 
zu betrachten sind (s. L A N G D O N a. a. 0., S. 20614). Unsere Uruk-Fassung folgt, wie man 
sieht, der spateren Uberlieferung. 39 C u. D: -to-. 40 B: u-Sd-tir. 41 A, B u. D: -kdt. i2 A 
u. B: Um-. 43 A: li-Sd-fei-iz; B: lu-Sd-fei-[iz]. u A: uz-na-Su-un; B: uznan-Su-[0]. 45 A: lu. 
46 A: Sal-ma; B: Sal[-0]; D: Sa-al-ma. " B: [e]-na-ta. 48 ki-bi-it-su. 49 A: uS-te-pi-il. 50 A: 
u-tar-ra;B:ii-tar. 5l B: kiSqd-[su]. 5>i D:-Su. 53 A: Su-J-id; B u. C: ra-pa-dS. bi A: i-[ba-J-Su?]; 
B: [«-?]6a-Ja-[0]. 55 Worth: die Toten. Gemeint sind die gefahrdet gewesenen Gotter. 
56 Worth: den Bauch. " Vgl. Ee I 13? 58 Worth: Leber (?) oder: Bauch(?). 59 Worth: 
seine Ohren. 

Abkiirzungen. 

A O = Antiquites Orientales, No. — B A III = Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprachwissen-

schaft, herausgegeben von Friedrich Delitzsch u. Paul Haupt. III. Band. Leipz. 1898.— Bespr. = Besprochen.— 

Br. = Bruchstiick. — Bst. = Backstein. — B M = British Museum, Nr. — CT = Cuneiform Texts from 

Babylonian Tablets, etc., in the British Museum. London 189611'. — Eannageb. = Eannagebiet. — F O = Fund

ort. — gl. W . — gleicher Wortlaut auf Inschriften, die nicht aus den deutschen Grabungen in Warka stammen. — 

Hdschr. = Handschriftlich. — Hgob. = Hiigeloberflache. — K B ni = Keilinschriftliche Bibliothek. III. Band. 

Berlin 1890—92. — Lfl. = Lagerflache. •— Lge. = Lange. —• Li. = Lichtdruck. — Lz. = Lehmziegel. — 

M V A e G = Mitteilungen der Vorderasiatisch-Agyptischen Gesellschaf t. — OBI I z= Old Babylonian Inscriptions, 

chiefly from Nippur. Edited by H. V. Hilprecht = The Babylonian Expedition of the University of Pennsyl

vania [Philadelphia]. The University of Pennsylvania. Series A, Vol.1. 1893. — P S B A = Proceedings of the 

Society of Biblical Archaeology, London. — R = H. C. Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. 

London 1861 bis 1909. — R A = Revue d'Assyriologie. — R E C = F. Thureau-Dangin, Recherches sur Forigine 

de l'6criture cuneiforme. Paris 1898. — Sfl. = Seitenflache. — Sp. = Spalte. — Stgeb. = Stadtgebiet. — 

Stgg. = Stempelgattung. — Stpl. = Stempel. — T = Ton-. — U = Umschrift. •—• U e = Ubersetzung. — 

U W = Jordan-PreuBer, Uruk-Warka = 5i.Wissenschaftliche Veroffentlichung der Deutschen Orientgesell-

schaft. — V A = Vorderasiatische Abteilung, Nr. — V B = Vorderasiatische Bibliothek, Leipzig. (Bd. I: Thureau-

Dangin, Die sumerischen und akkadischen Konigsinschriften. 1907. — Bd. IV: Langdon, Die neubabylonischen 

Konigsinschriften. 1912.) — vollst. = vollstandig (gilt fiir die Inschrift). — V S = Vorderasiatische Schriftdenk-

maler der Koniglichen Museen zu Berlin, herausgegeben von der Vorderasiatischen Abteilung. Heft I (v. Messer-

schmidt u. Ungnad), Leipzig 1907. — Heft X (v. Zimmern), Leipzig 1913. •— Y B C = Yale Babylonian Collection, 

Nr. — Y B T I = Yale Oriental Series. Babylonian Texts Vol. I. = A. T. Clay, Miscellaneous Inscriptions. New 

Haven 1915. — Z A = Zeitschrift fiir Assyriologie. Leipzig i886ff. — Zchn. = Zeichnung. 

Die eingeklammerten Zahlen hinter den Fundnummern bezeichnen je nachdem entweder die GroBe des 

betr. Gegenstandes in cm oder sie benennen die erhaltenen Zeilen. 

Im iibrigen bediene ich mich in meiner Umschrift zur Darstellung des Tatbestandes folgender Zeichen, 

grofienteils im AnschluB an Joh. Friedrich, Albr. Goetze und A m . Walther: 

[ ] abgebrochen und wiederhergestellt. 

O in der Liicke einzusetzendes, ganz verlorenes Zeichen. 

X unbeschrifteter Raum fiir ein mittelgroBes Zeichen. 

jgi abgebrochener Raum fiir ein mittelgroBes Zeichen, beschriftet oder unbeschriftet gewesen. 

X beschadigtes, unkenntliches Zeichen. 

0 unversehrtes, mir aber unverstandliches Zeichen. 

unter clem Vokal des Umschriftzeichens: beschadigtes, aber noch erkennbares Zeichen. 
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7^ undeutlich, aber wahrscheinlich. 

Z* erschlossen im Widerspruch mit der Vorlage. 

VERSALIEN dienen zur Angabe eines Zeichens ohne Riicksicht auf seine wirkliche oder angenommene Aus-

sprache im betr. Fall. 

(i*) Zweifel an der vorgeschlagenen Lesung. 

? Zweifel an der eigenen Auffassung in anderen Fallen. 

7!" unvollstandig geschriebenes Zeichen. 

Y + Z Zeichen Y verflochten mit dem Zeichen Z. 

Y X Z Zeichen Z dem Zeichen Y eingeschrieben. 

Z'' das Vorhergehende ist wiederholt. 

° — t schliefit alles ein, worauf sich :l oder die AnmerkuDgsziffer bezieht. Fehlen ° und t, so gilt :l 

oder die Anmerkung nur fiir das letzte Wort oder Zeichen. 
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Die Zikurrat mit dem Nordwesttempel. Schematischer Plan. 
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J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 10. 





Preu/3. Akad. d. Wissensch. 
Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

_! n 

a) Vorraum i mit Haupteingang und Tiir zur Cella 2. 

b) Die gesamte Tempelruine aus Norden. 

Der Innin-Tempel Karaindaschs. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 11. 







Preufi. Akad. d. Wissensch. 
Sehr 

aAVvv r 

liM--^ 
d) durch Raum 28 von NO nach SW. 

e) durch Raum 28 von SO nach N W . 

Tur zu 
Raum 

«,26 

Turzu 
Raum 
4C 

i^ir Niveau des nainbabviorusthen HotpRasteri 

TOrzu 
Raum 
4-1 

».9t 

i^^i^fi 

T O T Z U 

Raum 
4-2 

b) durch die sudwestliche Einschliefiung. 

a) durch die Zil 

J. JORDAN: Ausgrabungen i 



L 1 1 e Phil-hist. Abh. 1929. Nr.7. 

*4*5 tlM-j 

f) durch die Raume ^^, 34 von N W nach SO. 

VVV\AAVVV^&;^A/^^AA^^Vv^Afal 

W//////A\ Vor-Cella W ^ / V J TempeXhot 

g) durch den Nordwesttempel und seinen Hof. 

Haupt-ceRa. 

24 67 

LL 

J^.4-6 

it von S W nach NO. 

11k- Warka 1928/29. — Taf. 12. 
o 

|iiiiinii| 

Mafistab i: 200. 

-10 

Tor- B Q U 
20m 

3 
Aufgenarrrmen und. qez.. Cr\. 

(OT den Druck gezeichneb lid. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

[VFir! 

±11,57 +lli 

Lu nu JXXi 

J+22.-15+22.11 + m < r 

^ 
Sargon- Fundament INNIN-TEMPEL Karaindaschs. 

WasseTbecken 

h) durch Sargons Einschliefiung im Nordosten und den Innin-Tempel von N W nach SO. 

21.46 
—2. 

+ 2Z.4J 
22.45" 
. +11.62 

0 L 

+ J-/.77 

-2. ̂ ^ ^ 

INNIN-TEMPEL KaTauidaschs. Ausserrmauer Sargons I. 

i) durch den Innin-Tempel, von SW nach NO. k) durch den Nordraum 19 der Sargon-Einschliefiung, von S W nach NO. 

Wasser-Becken. 

1) durch Wasserbecken und Klaranlage, von SW nach NO. 

Hi 5 5 

m) durch Raum 9 vou N W nach SO. 

Jitof 

Mafistab 1:200. 

10 
I I zu 

2.0m 

3 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. _ Taf. 13. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Schnitte undAnsichten. 
Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

AA. 

JSL. 

r\ 
ZZ45 

+2r27i + ZZ.77 

n) Schnitt durch die Raume 10, 9, 8, 7 und 6, von S W nach NO. 

\^\/\/V^V JV rV f\r' 

o) Ansicht des Torraumes 30 von aufien. 

BacnateinKoncd 
Nebuk.I 

p) Schnitt durch den Torraum 30, von S W nach NO. 

q) Ansicht der nordwestlichen Einschliefiung. 

+ : 15.35 

, 

|-X m 

^ 
n 

llL ,-— 

*2iis r^: 

- ̂ ~m 1 • 

r) Schnitt durch das Wohnhaus in 0 c, d/XV 2, 3 von N W nach SO. s) Schnitt durch das Wohnhaus von S W nach NO. 

Mafistab 1:200. 

-10 -15 2,0m 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 14. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

\ \\! \\ '% . * w \\ 
1 

ii! ..J 
| 

_, i n 1 i _, ! 

Die Backsteinreliefs vom Innin-Tempel. 

Zusammensetzungsversuch. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. •— Ta£ 15. 





Preu/3. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929 





Preu/3. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

4 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh, 1929. Nr. 

l.iegender Stier aus dunkelgrauem Stein. Fundnummer 3409. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 18. 





. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr 

£•*& 

Lowenkopfchen aus Kalkstein. Fundnummer 32$ 

•» £•*" W-~'*% 

Liegender Lowe (Leopardi') aus geflecktem Serpentinstein. Fundnummer 3765. 

Teil einer Finlage aus gebranntem Ton, das obere Ende eines Sehilfringbiindels darstellend. 

Fundnummer 4846. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 19. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 

b) Kopfbruchstiick eines Sitz- oder Standbildes aus gebranntem Ton. Fundnummer 4709. 

x-

a) Sumerischer Priesterkopf aus Kalkstein. Fundnummer 475°-

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 20. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

a) Fundnummer 1614. 

b) Fundnummer 1042. 

NapffSrmige Trinkgef;il3e aus grauem Sandstein. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 21. 





Preufi. Akad. d. Wissensch, Pint.-hist. Abh, 1929. Nr. 

Fundnummer 4708. 

. ::ijiX|iiiijiiii|![|[|jiH|iiii|iii 

Fundnummer 2266. 

Fundnummer 2522. 

'*&. 

Fundnummer 1539b. Fundnummer 2172. Fundnummer 2040. 

Tonfiaruren. 

Fundnummer 654. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 22, 





Preufi. Akad, d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 

Fundnummer 1984. 

|i,n|ll!llM|lll 

Tonfiguren. 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29, - Taf. 23. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. 

Nr.l. 

Phil.-hist Abh. 1929. Nr. 7. 

Mr. 2. 

<i,s-

Mr. 3. 

«.Z 

%fvH 

¥. 
DDOO 
QQDQ 
oaOQ 

^ 

Mr. 4-. 

f^b 

%^> 

& 
fe 

26,9 -29 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 24. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

Mr. 5. Mr. 6. 

IM*UJ 40 

* 6 

§ai 

w Z&-£ ^ < 

yVr (?. 

#I^IX*^—ff 
Nr. 7. 

d 

m 
'4 

J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 25. 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

18 

$&rg^> ^ ^ y Mr. 9. 
Mr 70. 

<IT 'feNF 
X 

f5T 

sfclB 
»^#^w^f 
'at an Afci?. 

&> &=* 
£:_ 

J. JORDAN: Ausgrabungen 

in Uruk-Warka 1928/29. 

Taf. 26. 

< H > % ft? 
18 ^ 

r ̂ f 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

8,3 

Mr./J. Mr. 14. 

Mr. 18. 

Mr. 15. 

c < 
< $t(£f*rA,3) > A 

Mr. 16. 

d 
11 

?,' 

fr 

'€£ HM7 
^^ m all SB [̂  B^* 

c^^l^|[jjS> |jf 

#̂> B 

MB life- H H 
H K Xffl 
itx 

4^ 
J. JORDAN: Ausgrabungen in Uruk-Warka 1928/29. — Taf. 27 





Preufi. Akad. d. Wissensch. Phil.-hist. Abh. 1929. Nr. 7. 

S.3 fcJ 

5H 
>8ft4, 
W^ 

<& m 

._m 
ail 

°# 
Aj^KHWi ID 

!=-• P> j> 

^./p. • ^ 

B^^Wl Y»¥-4 ̂ _ 
«I«^->c>fH 

/Vri>/. 
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Lhe Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft hat auch fiir die zweite Aus-

grabungskampagne in Uruk, iiber deren Ergebnisse hier ein vorlaufiger Bericht erstattet 

werden soil, die Mittel zur Verfiigung gestellt. Ihr gebiihrt deshalb in erster Linie der 

Dank der Altertumsforschung fiir den archaologisch und historisch ungemein bedeutungs-

vollen Stoff, der in diesem Winter 1929/30 gewonnen werden konnte und der das Interessc 

der Fachleute und weiter Volkskreise auf unsere deutschen Ausgrabungen gelenkt hat. 

Wie im Vorjahre konnte sich die Expedition wiederum der TJnterstutzung und des Wohl-

wollens der Behorden des Konigreichs Iraq und ihrer englischen Berater erfreuen. Ich 

erfiille deshalb gern die angenehme Ptlicht, unsern Dank abzustatten dem verstorbenen 

Ministerprasidenten ABDULMUIISIN B E K und seinem Nachfolger NADJI S U W E D I B E K sowie 

dem Prasidenten der Abgeordnetenkammer T E W F I Q S U W E D I B E K und dem Minister fiir 

Erziehungswesen, dem Mutesarrif von Diwanije und seinem Inspektor Mr. DITCHBUEN 

und dem immer hilfsbereiten Mudir des Bezirks Chidhr. Mit besonderem Dank gedenke 

ich der Zusammenarbeit mit dem iraqischen Director of Antiquities, Mr. SIDNEY SMITH. 

der sich der Expedition durch sein reges Interesse am Fortgang der Arbeiteri und durch 

Rat und Tat angenommen hat. Es Avar mir eine grofie Freude, mit ihm die wissenschaft-

lichen Probleme durchzusprechen, die durch die Ergebnisse der Grabungen gestellt waren: 

sein klarer tjberblick iiber das gesamte Ausgrabungswesen im Iraq und sein reiches Wissen 

sind mir eine grofie Hilfe gewesen. Ihm ist es auch zu verdanken, dafi ich im Dezember 1929 

in Bagdad vor einem groBen Zuhorerkreis von Mitgliedern der englischen Kolonie, des 

deutschen Geschaftstragers und von zahlreichen Ira<|ern einen Vortrag uber die Uruk-Aus-

graining halten konnte. — Die Royal Air Force hat eine vortreitliche photographische 

Aufnahme von Warka aus dem Flugzeug gemacht, die einen guten Ubcrblick iiber die 

zerrissenen und durchfurchten Ruinenhiigel in der Mitte der Stadt gibt; sie soil in der 

endgultigen VerofFentlichung wiedergegeben werden. Dem Oberkommandierenden der eng

lischen Luftstreitkrafte im Iraq, dem Air Vice Marechal Sir ROBEKT-BKOOKE-POPHAM, spreche 

ich fiir den wertvollen Dienst, den er der Wissenschaft damit erwiesen hat, auch an dieser 

Stelle den verbindlichsten Dank aus. 

Das deutsche Konsulat in Bagdad ist der Warka-Expedition zur zweiten Heiinat ge-

worden; nach der anstrengenden Arbeit auf der Ruine und wahrend des nicht minder 

erimidenden Aufenthaltes in der larmenden Grofistadt Bagdad ist es fiir uns ein wohl-

tuender Zulluchtsort. Wahrend der Arbeit draufien fuhlen wir uns wohl geborgen; denn 

der deutsche Geschaftstrager Hr. W . LITTEN und seine Gattin lassen es an nichts fehlen, 

uns in guter Stimmung zu erhalten. Mein und meiner Kameraden herzlicher Dank ist 

ein geringes Entgelt fiir so viel schenkende Giite. 

Ur. Prof. A. W . V A N B U E E N von der American Academy in R o m und seine Gemahlin 

E. DOUGLAS V A N B U E E N haben, angeregt durch Mrs. V A N BUEENS eigene Studien, an den 

Ergebnissen unserer Arbeit regen Anted genommen und dieselbe durch eine hamhafte 

Geldzuwendung unterstutzt. Fiir ihr Interesse und ihre giitige Hilfe danke ich ihnen auch 

an dieser Stelle lierzlichst. 

I* 
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Der Direktor der Vorderasiatischen Abteilung der Staatlichen Museen, Dr. W . A N D E A E , 

hat als Kommissar der Notgemeinschaft wahrend der Kampagne die Verbindung zwischen 

der Expedition und der Heimat aufrechterhalten. Nur wer an einer Expedition im fernen 

Auslande teilgenommen hat, weifi, wieviel von einer solchen Verbindung abhiingt und in 

wievielen Fallen die Expeditionsinitglieder auf Interesse, Wohlwollen und Hilfe daheim 

angewiesen sind. Wir alle sind A N D E A E zu grofiem Dank Arerpilichtet. 

Dr. C. PREUSSER, Dipl.-Ing. G. MAETINY. Dipl.-Arch. A. v. H A L L E E und W . Frhr. v. 

S O D E N waren diesmal meine Mitarbeiter. PEEUSSER hatte wiederum die photographischen 

Aidhahmen mitsamt dem muhevollen Entwickeln und Abziehen der Bilder ubernommen, 

M A R T I N Y und v. H A U L E R teilten sich in die Ruinenaufnahine und die Bearbeitung der kera-

mischen Funde, und Frhr. v. S O D E N beschaftigte sich mit den Inschriften und fuhrte die 

Fundliste. Ihrer Tatigkeit ist durch die wichtigen Ergebnisse der Kampagne reicher 

Lohn ge^vorden. Fiir ihre Hilfe und Kameradschaft danke ich ihnen herzlich. — Als 

Oberhaupt des Gesindes, Einkaufer und Mittelsperson zwischen der eingeborenen Arbeiter-

schaft und der Expedition stand mir auch in dieser Kampagne unser ISAIA'EL AL DJASIM zu 

verlassig und besonnen wie immer zur Seite. 

Die arabischen Wachter, die ich im EiiiArerstandnis mit den Behorden Avahrend des 

Sommers auf der Ruine zuruckgelassen hatte, hatten ihre Pflicht getan: Ruine und Lager 

Avaren uhversehrt. Dafi SOAVOM in der alten Ausgrabung als auch im IIof des Lagers 

von den sommerlichen Staubsturmen hohe Sanddiinen aufgetiirmt worden Avaren, hatten 

sie freilich nicht A-erhindern konnen. Der Zustand, den wir bei der Ankunft am 13.0k-

tober vorfanden, bewies von neuem, dafi wahrend des Sommers Ausgrabungen in Uruk 

unmoglich sind. 

A m 16. Oktober wurden die Arbeiten begonnen und, nur durch wenige Regentage 

unterbrochen, bis zum 14. Miirz fortgefuhrt. — Hier sollen die Ergebnisse in groBen 

Ziigen dargestellt Averden. Eine Wiedergabe und systematische Bearbeitung samtlicher 

Einzelheiten bleibt einer endgiiltigen Veroffentlichung A^orbehalten, die damit jedoch nicht 

ad calendas graecas vertagt werden soil. Vielmehr ist beabsiehtigt, grofiere Ruineneinheiten, 

wenn ihre Untersuchung soAveit als moglich Arollendet worden ist, sofort in Veroffentlichungen 

darzustellen, die die gesamten Ergebnisse umfassen. Voraussichtlich wird der grofie Eanna-

T e m p el, an dem wahrend der ersten beiden AusgrabungsAvintcr gegraben Avurde, der 

uns aber gewifi noch langere Zeit beschaftigen wird, den Inhalt der ersten Areroft*ent-

lichung bilden. Da aber, wie gesagt, in Anbetracht der GroBe, der Bedeutung und des 

Alters dieses Heiligtums aller Voraussicht nach die Ausgrabung nicht sobald beendet 

sein kann, werden den vorlauhgen Berichten immer aufier einer Auswahl der Avichtigsten 

Fundstiicke die genauen zeichnerischen Ruinenaufnahmen beigegelien werden, so dafi je-

weils Leistung und Fortschritt der Grabungen beurteilt Averden kann. 

Die Ergebnisse. 

Die Aufgabe bestand in der Fortsetzung der Ausgrabung von Eanna, anschliefiend 

an die im Winter 1928/29 freigelegten Tempelteile1. Aus spater zu erorternden Griinden 

Avurde der Anschlufi an das bereits Bekannte im Siiden des Eanna-Bezirks gesucht (s. 

Taf. 2). Hier konnte angekniipft Averden 

1 Siehe den Ersten vorlaufigen Bericht iiber die von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen von JULIUS JORDAN nebst den inschriftlichen Quellen zur Geschichte 
Eannas von ALB E R T SCHOTT. Aus den Abhandlungen der PreuBischen Akademie der Wissenschaften Jahrgang 1929, 
Phil.-hist. Klasse, Nr. 7. Berlin 1930, abgekiirzt U W I. VB. 
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i. an die Zikurrat, deren Siidostseite so gut Avie unberiihrt geblieben Avar, 

2. an die Reste der UmschlieBung, des »Zingels«, Avie er in Zukunft heifien soil, 

aus der Zeit der dritten Ur-Dynastie, A'on dem an der Siidwestseite sparliche, 

aber deutliche Reste zum Vorschein gekommen Avaren, und 

3. an den Zingel, den Sargon von Assyrien iin 8. Jahrhundert als weiteste Um-

fassung angelegt und der auch fiir Nebukadnezar II., Nabonid und Kyros die 

Begrenzung Eannas abgegcben hatte. Hierbei mufite sich als 

4. und wichtigste Aufga.be die Erforschung des von Sargons Zingel im Siidwesten 

und Siidosten und von der Zikurrat im NordAvesten begrenzten Innern des Heilig-

tums ergeben: der tieferen »archaischen« Schichten. 

1. Die Siidostseite der Zikurrat. 

Es hat sich gezeigt, daB die Zikurrat Urnammus eine in ibrem rechteckigen Grund-

plan symmetrische Hochterrasse ist. An der Nordostseite befand sich der aus einer Mittel-

und zAvei Seitentreppen bestehende Aufgang. Die SiidAvestfront ist als die RiickAvand 

im Sinne des Kultes zu bezeichnen1. Nun ist an der SudostAvand, symmetrisch zu dem 

an der NordAvestseite freigelegten Wasserschacht'2, ein ebensolcher Schacht aus Backsteinen 

Urnammus festgestellt worden; er ist, obgieich auch hier eine Suchgrabung LOFTUS" die 

Ruine blofigelegt und damit weiterer Zerstorung ausgesetzt hatte, etwas holier erbalten 

als sein Gegenstuck an der Nordwestseite, aber in seinen Abmessungen jenem vollstandig 

gleich (s. Abb. 1). Wie jener greift er u m 2 m in das Lehmziegelmassiv der Zikurrat 

ein, springt jedoch u m ein geringeres Mafi iiber ihre Sudostwand vor. Erhalten ist hier 

von der Zikurrat-Wand nichts. LOETUS hatte die geboschte W a n d nicht erkannt und 

rings u m den Schacht herum abgetragen. Die Mafic, u m die der Schacht eingreift unci 

Aorspringt, mufiten deshalb indirekt genominen Averden. Die beiden SeitenAvande des 

Schachtes werden durch einen zAvischengespannten Backsteinbogen aus Kragschichten 

auseinandergehalten, so dafi ein in sich fest gefiigtes Gebilde entstand, das sowohl als 

Wasserschacht wie als Stutzpfeiler gewirkt bat. SIDNEY SMITH hat mir gegem'iber ein-

mal die Vermutung ausgesprochen, diese Wasserschachte hatten nicht zur Ableitung des 

Wassers vom Turm gedient, sondern batten moglicherAveise HebeArorrichtungen enthalten, 

durch die man den Hochtempel mit Wasser versorgt habe. Gegen die Wahrscheinlich-

keit einer solchen Verwendung spricht der Umstand. dafi die mit der Zikurrat-AuBeiiAvand 

parallel verlaufende innere Schachtwand und die AufieiiAvande der beiden Schachtwangen 

ebenso und in demselben Grade wie jene geboscht sind. W e n n also, Avas angenommen 

werden mufi, die Schachte bis auf die Zikurrat-Obernache gefuhrt waren, wiirde es nicht 

moglich gewesen sein, selbst ein Avinziges und wenig Raum beanspruchendes Hebewerk anzu-

bringen. Abgesehen hiervon wiirde freilich die Boschung der InnenAvand fiir das uber-

spritzende Wasser immer noch ihre Berechtigung gehabt haben. Ganz braucht also diese 

Moglichkeit nicht ausgeschlossen zu Averden. Fiir die Erhaltung der Hochterrasse war 

die Ableitung des Regeirwassers zweifellos unentbehrlich und Avichtiger als die Wasser-

Arersorgung des Hochtempels, die man sich immer noch auf andere Weise vorstellen kann. — 

Der Zustand am Fufi des Schachtes bestatigt unsere friihere Beobachtung und erganzt 

sie3; denn es sind hier Reste des iiltesten Backsteinpilasters aus der Zeit des Zikurrat-

1 Siehe hierzu U W I. VB. S. 12. 
- Siehe U W 1. VB, S. 25 und Abb. 11. 
3 Siehe U W L VB, S. 25 ff.. wo bereits ausgesprochen worden war, dafi der zweite Schacht auf der Siid

ostseite zu suchen sein wiirde. 
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Erbauers Urnammu erhalten und eine ebenfalls aus Backsteinen gemauerte, seitlich ab-
getreppte Rinne mit Asphaltsohle in der Verlangerung und Achse des Wasserschachtes. 
Die Rinnenbreite Aron i m ist spater einmal auf 23 cm vermindert worden. — Auch hier 
im Siidosten ist die Zikurrat-Front mit ZAvei Griindungsabsatzen Arersehen, von denen der 

Abb. 7. 

Wasserabfuhrungsschacht an der Siidostseite der Urnammu-Zikurrat. 

unterste ungefahr 4.60 m vor die Zikurrat-Wand tritt und fast bis an die nordAvestliche 
Grenzmauer eines alten Bauwerks der archaischen Schicht I (s. u. S. 16) heranreicht. Ware 
die eigentliche Zikurrat-Wand nicht vernichtet (s. o. S.5), so wiirde auch hier zu erkennen 
sein, dafi Urnammus ursprungliche W a n d mit den quadratischen Lehmziegeln einer spjiteren 
Zeit ausgebessert worden ist, von der ein Pflasterrest bis an die abgetragene Zikuri'at-Wand 
hin erhalten blieb. Dieses spate Pflaster kennen Avir schon Aron der Siidwestfront; es 
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liegt 58 cm holier als das Urnammu-Pilaster, besteht aus etwas grofieren, aber A'orziig-

lichen, in Asphalt verlegten Backsteinen und tragt eine starke Asphaltdecke. Die Sohle 

des Wasserschachtes ist entsprechend erboht und beim Ubergang nach aufien dick mit 

Asphalt verschmiert. 

Hier haben wir also wieder diese spate Bauperiode, die sich im vorigen Winter nicht 

zeitlich bestimmen liefi und fiir deren Datierung Avir. auch diesmal keine sicheren Merk-

male finden konnten, Aveil von den Pllasterbacksteinen keiner eine Inschrift tragt. Moglich. 

daB die Notwendigkeit, die Zikurrat-Wand auszubessern und das Pilaster zu erhohen, bereits 

unter AMAR-Sin, einem der Nachfolger Urnammus, eingetreten Avar, von dem Avir Aus-

besserungen an einer anderen Stelle (s. u. S. 9) feststellen konnten, moglich aber auch. 

daB diese erste Umgestaltung am Zikurrat-FuB erst unter einem Kassiten-Herrscher, Karain-

dasch oder Kurigalzu, vorgenommen Avurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi diese Frage 

noch beantwortet wird, Avenn bei der fiir spater beabsichtigten vollstiindigen Abraumung 

des Schuttes an der Siidostseite doch noch Backsteininschriften in dem zweiten Pilaster 

gefunden Averden. —- Diese Einzelheiten liefien sich in dem von uns ausgeraumten und 

vertieften Suchgraben LOFTUS' gewinnen. 

Die Siidecke der Zikurrat, an der Avir den Schutt entfernten — zAvischen der LOFTUS-

Grabung und dieser Sudeckengrabung blieb das Urnammu-Mauerwerk des Zikurrat-Kernes 

vorlaufig unberiihrt — , gab die entsprechenden Ergebnisse: Die Ecke des Aufbaues selbst 

ist Arerschwunden, sie ist durch Regemvasser Aveggerissen worden und Aron ihr aus ver-

lauft eine tiefe Furche nach Siidosten. Aber die beiden Grundungsabsatze sind noch Aror-

handen und berechtigen uns, die Siidecken des Aufbaues und der Absatze zu erganzen. 

Auch hier stofit Urnammus MauerAverk aus den bekannten rechteckigen Lehmziegeln an 

Mauerreste der archaischen Schicht I, deren Bauten hier ihre nordAvestliche Begrenzung 

hatten (s. u. S. 16). Einige Meter sudlich der Siidecke ist durch einen Zufall ein Stiick 

einer Regenrinne aus Backsteinen erhalten geblieben. Sie gehort Urnammus Niveau an 

und ist 47 cm breit. Durch AMAR-Sin hat sie spater eine Verbreiterung auf 1.23 m er

fahren. Da die offene Rhine hier eine Mauer des Zingels Urnammus (s. S. 8f.) durchbricht, 

ist ihre solide Baiuweise und die ebenfalls aus Backsteinstueken bestehende Konstruktion 

der Verbreiterung Arerstandlich. Die Rinne biegt gleich bei diesem ihrem Mauerdurchbruch 

in einem Bogen allmahlich nach der Sudwestfront der Zikurrat um, war also zur Ableitung 

des dort sich ansammelnden Regemvassers bestimmt. -- GroBere Stiicke des Backstein-

pflasters der nachstfolgenden Periode liegen noch in der Nahe und dicht bei der Siid

ecke auf dem Schutt, der sich iiber Urnammus Niveau gebildet hatte oder aufgetragen 

Avorden Avar. Auch hier hat leider keiner der guten, scharfkantigen, asphaltierten Back

steine eine Inschrift. 
Das Bild der alten Zikurrat bleibt also im wesentlichen so, Avie es sich uns aus 

den Â orjahrigen Untcrsuchungen ergeben hatte. Neues vom Aufbau Avurde nicht ermittelt. 

Die Zikurrat steht also vor uns als eine massiA^e, auf zwei Fundamentabsatzen ruhende 

Hochterrasse mit geboschten Seitenwanden. Ob sie nach oben Absatze hatte, dariiber 

liifit uns die Ruine im unklaren. Nach der Gestalt der Zikurrat in Ur, ebenfalls eines 

Werkes Urnammus, sollte man solche Absatze fiir moglich halten, obgleich man die Gleich-

setzung schon deshalb nicht zu Aveit treiben darf, Aveil bei der Urer Zikurrat mit ihren 

starken Backsteinverblendungen der geboschten Aufiemvande viel eher eine Gliederunn-

des aufieren Umrisses erlaubt Avar als bei unserer Zikurrat mit ihren unverkleideten Lehm-

ziegehvanden. Schade, dafi von Singaschids Hochtempel auf der Zikurrat-Plattform, von 

dem LOFTUS noch Spuren gesehen haben will, nichts mehr erhalten ist, Wir batten von 

ihm vielleicht auf den Gipfeltempel Urnammus scbliefien konnen. Bedauerlich ist audi. 
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dafi die Umwandlung der Avichtigen Zikurrat in Nippur, eines Werkes desselben Konigs, 
in eine parthisehe Festung die aufiere Umrifilinie entstellt hat. Schon die A^olUge Gleich-
heit der Abfallschachte mit unseren erlaubt die Annahme, dafi die beiden Tiirme nach 
einem Plane ausgefiihrt worden sind. 

Noch fehlt uns zur Vervollstandigung des Bildes unserer Eanna-Zikurrat die Ostecke. 
Die Hoffnung, dafi noch wichtige Einzelheiten hinzugefiigt werden konnen, bleibt also 
bestehen. 

Der Lehmziegelmantel, den wahrscheinlich Sargon von Assyrien u m Urnammus Zi
kurrat legte, ist an der Siidostseite 13 m dick; das ist fast dieselbe Dicke Avie an der 
Nordwestfront. Er ist bis auf das undatierte Pflaster am Zikurrat-Fufi gefiihrt und bedeckt 
die innere Mauer von Urnammus Siidostzingel (s. S. 9), die bis auf Avenige Griindungs-
schichten verscliAvunden und vielleicht schon bei der ersten Ausbesserung der Zikurrat-
W a n d abgetragen worden Avar. Die Siidostwand des Mantels liegt ziemlich genau iiber 
der Siidostwand der innersten Zingelmauer. Als sie be.scha.digt Avar, legte ein Nachfolger 
Sargons, wahrscheinlich Nebukadnezar oder Nabonid, Aror sie eine 7-schichtige Lehmziegel
griindung und darauf die 1.10 m starke Backsteinverblendung, iiber die Avir schon von 
der Nordwestfront wissen, dafi sie Vor- und Rucksprimge Aron der Tiefe eines Backsteines 
und von 3.95 m Breite hatte. In ihrer auBeren Wirkung stellte also die Sargonische 
Ummantelung einen untersten Zikurrat-Absatz von erheblicher Breite dar, aus dem Ur
nammus Kern mit seinen geboschten Seitemvanden emporragte. Sargon hatte fiir die Um
mantelung, die ja einen Teil des Urnammu-Zingels bedeckte, dadurch Platz geAvonnen, 
dafi er seinen Zingel Aveit hinausschob'. 

2. Urnammus Zingel um die Zikurrat. 
(Siehe Taf. 3, 4 und Abb. 2.) 

Der heilige Bezirk Eanna aus der Zeit der III. Dynastie von Ur hat sich uns im letzten 
Winter u m ein gutes Stiick weiter erschlossen. Wir kannten von ihm bisher nur einen ein-
fachen Raumzug siidwestlich von der Zikurrat und A'erhaltnismaBig nahe bei ihr und glaubten 
in einem Baurest unter dem Durchgang des Kyros'2 die Nordecke des Zingels erkannt 
zu haben. Zwischen dieser Avahrscheinlichen Nord- und seiner mit GeAvifiheit zu er-
giinzenden Siidecke verriet er sich nur noch durch Â ereinzelte Reste von MauerAverk aus 
rechteckigen Lehmziegeln. Es mufi deshalb Â orlaufig darauf verzichtet Averden, fest-
zustellen, ob. \mter und nordAvestlich von dem noch undatierten NordAvesttempel Reste 
von ihm erhalten sind. A n dem bisher freigelegten Stiick der Siidostseite kam nun zu
nachst die Verlangerung des siidwestlichen Fliigels heraus mit den Raumen 48 und 49 
(s. Taf. 3 und 4) und vom Siidostniigel ein kleiner Hof, der Osthof 54, in der Achse der 
Zikurrat, mit einer beiderseits anstofienden doppelten Reihe, von denen die Raume 50, 
51 und 55, 56 bis jetzt klar sind. In den siidwestlichen Raumen 48 und 49 ist 
das Backsteinpilaster Urnammus stellenweis erhalten, in seinen Fugen steckten zahlreiche 
Steinstiickchen und Perlen, die als Weihgaben aufzufassen sind. — Die Datierung dieser 
Reste in die Zeit Urnammus Avird durch die Ubereinstiminung des rechteckigen Lehm-
ziegelmateriales ah Zikurrat un<l Zingel gegeben. Dafi von den dicken Mauern dieser 
Raumziige nur noch Avenige Fundamentschichten iibriggeblieben sind, verdanken wir 
Sargon II., der das ganze, zu seiner Zeit stark verfallene Bauwerk eingeebnet hat, Wahr-

1 Siehe UW I. VB, S. 8 und 30. 
2 Siehe U W I. VB, S. 15 und Taf. 7, links unten. 
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scheinlich hat Sargon auch auf den untersten Urnammu-Schichten einen Neubau errichtet; 

von ihm liegen aber nur noch ganz vereinzelte Lehmziegel, immerhin aber doch so viel, 

daB man erkennen kann, Avie sich der Neubau den alten zum Vorbild genommen hat. 

Die spateren Reste sind hier sehr sparlich; die Moglichkeit mufi deshalb offengelassen Averden, 

dafi Konige der Zeit ZAvischen Urnammu und Sargon hier gebaut haben. Von einem Nach-

kommen Urnammus, AMAR-Sin, Avissen Avir es bestimmt: er hat die HofAvande in 54 mit 

Backsteinstiicken verblendet, die zum Teil seinen Inschriftstempel tragen. Einbauten 

im Innern desselben Hofes zeugen auBerdem von der Tatigkeit Singaschids. Ob die Kas-

siten-llerrsscher sich hier ebenfalls betatigt haben, ist noch nicht ganz klar, denn Sargon 

hat hier nicht nur Altes beseitigt, sondern auch das Wenige, das er iibrigliefi, durch 

Uberbauen mit seiner Mantel-Terrasierung unkenntlich gemacbt. Einem Zufall verdanken 

wir die Erkenntnis, dafi Urnammus gegen die Zikurrat blickende Zingelwand mit schwachen 

Abb. 2. Kekcmstruktiniisvei'sucli: Urnammus Zikurrat mit ihrem Zingel. 

Vor- und Riickspriingen Aersehen und Avahrscheinlich geboscht Avar. In den Riickspriingen 

liegen namlich noch die Backsteine des Pilasters aus der Zeit der ersten Niveauerhohung, 

das zwischen der Flucht der Vorspriinge und den an der Zikurrat-Wand erhaltenen Streifen 

zerstort Avar. Eine Boschung anzunehmen, legen die stark geboschten Fundamentschichten 

Urnammus selbst nahe; und zwar sind diese Boschungsspuren und die Andeutungen Aron 

Vor- und Riickspriingen soAvohl an der inneren W a n d nach der Zikurrat, als auch an der 

noch starker bes'chadigten Aufiemvand des Siidostzingels eben noch zu erkennen. Wie 

sehr Urnammu geboschte Wande beAorzugt, Avissen wir Aron seinen Zikurraten in Ur. 

Nippur und Uruk und ATOII der grofien Stutzmauer in Ur. 

W e n n Avir uns den die Zikurrat unischlieBenden Zingel Urnammus nach den bis-

herigen Ergebnissen Aviederhergestellt denken, so entsteht ein merkAviirdig gedrungener 

Baukorper. U m die Zikurrat lief ein im SiidAvesten und Siidosten nur 9 m breiter Gang 

zwischen den hohen und geboschten Wiinden der Zikurrat und des Zingels (s. den Re-

konstruktionsversuch auf Abb. 2). W a s sich auBerhalb des Zingels im SiidAvesten und Siid

osten befand, Avissen wir nicht: hier ist alles bis tief unter Urnammus FuBboden zer

stort, Fiir die schlieBliche Rekonstruktion xom siidlichen Eanna mit der Zikurrat zur Zeit 

der III. Dynastie von Ur miisseii Avir nun noch die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen 

an der Nordostseite und an der Ostecke der Zikurrat abAvarten. 

Phil-hist. Abh. 1930. Nr.4. 2 



10 J. J O R D A N : 

3. Der Zingel um Eanna-Siid zur Zeit Sargons II. und seiner Nachfolger. 

W e n n auch vom Innern des Eanna-Bezirks an dieser Stelle nur noch wenig Reste 
aus dem i. und 2. Jahrtausend der Zerstorung durch Sonne, Wind und Regen wider-
standen haben, so blieb doch Aron der auBeren EinschlieBung Sargons an der Siidost
seite so viel erhalten, daB durch Verlangerung der Siidost- und SiidAvestfronten die ver-
scliAvundene Siidecke erganzt und die Lage zweier Siidosttore nachgewiesen werden konnte 
(s. Taf. 4). Die Form der breiten Raume, die hier aneinandergereiht sind, und die Ver-
zierung der Hofwand mit Rillen in Vor- und Riickspriingen unterscheiclen sich in nichts 
von dem Zustand an der Siidwest- und NordAvestfront1. Das oberste erhaltene Pilaster 
ist von Kyros, darunter verlauf en die Reste eines Nebukadnezar-Kanales, der von der 
Nordostfront u m die Zikurrat gefiihrt war2 und dem man in seinem letzten erhaltenen 
Stiick schon die gleiche Richtung gegeben hatte, die das sudlichste Ende aufweist, ehe 
es durch das Siidtor geleitet Avar (s. Taf. 3). Etwa 25 m von der erganzten Siidecke 
des Zingels entfernt liegt dieses siidliche, nach Siidosten fiihrende AuBentor. 65 m Â on 
diesem Tor ist ein gut gemauerter Wasserabfiihrungskanal aus Backsteinen, mit Wolb-
steinen im Halbkreisbogen gedeckt, 47 cm unter dem spaten Hofplaster und unter dem 
Zingel hindurch nach auBen geleitet (s. Abb. 3). AuBerhalb des Zingels enthalt er Back
steine mit dreispaltiger Stempelinschrift Mardukaplamiddinas II. Diese Inschrift ist der 
Aderspaltigen Sargon-Inschrift von den Angelsteinkapseln des Zingels so auffallig nach-
gebildet, dafi man aus ihrem Vorkommen darauf schliefien mufi, dafi Mardukaplamiddina II. 
noch nach Sargon in Uruk geherrscht hat. Denn dafi sich der grofie Sargon die Inschrift 
des besiegten und in seinen Augen gewifi unbedeutenden Merodachbaladan zum Vorbild 
genommen hatte, kann nicht angenommen werden. Wiederum u m 38 m Aveiter nord
ostlich ist der Zingel durch ein zweites Tor durchbrochen, von dem jedoch das FuB-
bodenniA^eau nicht erhalten geblieben ist, Es ist hier eine schmale Bresche durch den 
Ruinendamm entstanden, den der Zingel hinterliefi. — Fraglich sind noch die Zugange 
zu diesen beiden Toren von auBen her. Es war hier eine betrachliche Steigung von 
etwa 15 m vom Stadtgebiet im Siidosten nach Eanna zu iiberAvinden, und die Ausgra
bung wird noch zu ermitteln haben, in welcher Weise man hier fiir Aufgiinge gesorgt 
hat, Der etwa vom sudlichsten der beiden Tore nach Siidosten abfallende Htigelgrat 
hat uns durch seine altertiimlichen Oberflachenfunde zu einigen Schiirfungen gereizt. Da
bei sind aber bis jetzt nur zusammenhanglose Reste archaischer Wasserrinnen, Kanal-
chen und Lehmziegelmauern zum Vorschein gekommen, die keinerlei Hinweis auf einen 
Rampen- oder Treppenzugang geben. — Im Schutt auf dem Kyros-Pilaster fanden sich 
an den in der Aufnahme eingetragenen Stellen Bruchstiicke ungebrannter Tontafeln spa-
testen Datums, durch Wasser stark beschadigt. A n einer Stelle am inneren Wallrand 
des Zingels kam imterhalb des Sargon-Niveaus auch ein Stiick Tontafel mit altbabyloni-
schen Inschriftzeichen zutage, Es ist jedoch vorlaufig bei diesem einen Stiick geblieben. 
Die Chammurabi-Zeit hat sich in Eanna bisher noch nicht recht fassen lassen. — Unter 
den Ziegelmauern der spatesten Zeit kamen an den meisten Stellen der sudostlichen AuBen
front die Sargon-Mauern zutage; an vier Stellen auch noch Reste der Angelkapseln aus 
Sargons Backsteinen. Gegeniiber Raum 66 ist dem Ruinendamm des Zingels eine mar-
kante Kuppe auBen vorgelagert; ihre Oberflache Avar mit Backsteinbrocken iibersat. Beim 
Einschneiden ergab sich eine alte Halde von Backsteinschutt; eine grofie Zahl der Back-

1 Siehe U W 1. VB, S. 10. 
2 Siehe U W I. VB, S. 15. 
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steine trug den Karaindasch-Stempel. W a s unter der Halde liegt, hat mit dem Zingel 
keinen Zusammenhang. Die Aufienwand des Zingels ist jedoch hier noch auf ein kurzes 
Stiick erhalten; davor sitzt noch in wenigen Schichten die Backsteinverblendung mit Vor-
und Riickspriingen, mittels Asphalt schwarz gefarbt, soweit sie erhalten ist. Mit gleicher 

unter dem Sargonischen Zingel nach Siidosten gehend. 

Verblendung nach auBen geschiitzt ist ja auch die Zingel-AufieiiAvaml im Nordosten von 
Eanna, in Q c, d/XIV 4, 5 (s. U W I. VB. S. 16). In Q c/XVI 2, ungefahr an der Stelle. AVO 
xmsere grofie Schutthalde liegt, erfahrt nun das Eanna-Temenos eine betraehtliche Ver
breiterung nach Siidosten; der Zingel geht mit einem rechten Winkel nach auswarts, wa-
rum, mufi die fernere Ausgrabung lchren. 
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Auch Â on der Aufteilung des spaten Eanna-Bezirkes sind einige Andeutungen er
halten geblieben: der die Raume 60, 61 und 62 enthaltende Querflugel und ein Stumpf 
eines ahnlichen Querbaues mit dem R a u m 57, der allerdings nicht bis zum Zingel der spa-
testen Form durehgefiihrt Avar. Hier sind noch viele Fragen zu beantAvorten, was am 
besten Arerschoben wird, bis sich die Aufteilungstrakte Aveiter nordostlich ergeben haben; 
denn dort ist die Ruine fast bis zur Hohe des Urnammu- und Sargon-Bodens erhalten. 
Im grofieren Zusammenhang Averden dann auch Einzelheiten begreiflich werden, die jetzt 
noch keiner bestimmten Schicht zugeAviesen werden konnen, und die deshalb hier zu
nachst nur kurz angedeutet zu Averden brauchen. Die verscliAvundenen Bauten der spaten 
Zeit, die sich in ihren Resten als Teilungstrakte des Bezirkes darstellen, haben indessen 
moglicherweise die Aufgabe Aron Kultgebiiuden gehabt, Darauf weisen hin die zerstorten 
Weihkapseln im Raum 57 und nicht minder die einer alteren Zeit angehorenden drei 
rechteckigen Wasserbecken, von denen das mittelste aus Lehmziegeln, die beiden anderen 
aus Backsteinen mit Asphaltdichtung des Bodens und der W a n d e besteht. Sie liegen 
bei einem mit Backsteinen ausgekleideten Brunnen von 1.70 m Durchmesser. Bei seiner 
Ausraumung zeigten sich die miteinander abwechselnden Flach- und Rollringschichten; 
bei 19.60 m vom oberen Rande wurde das jetzt stark salzhaltige GrundAvasser erreicht. 
Der obere Rand ist einmal ausgebessert und erhoht Avorden; zerstorte Rinnen aus Lehm
ziegeln oder Backsteinen mit Asphalt haben das dem Brunnen entnommene Wasser den 
drei Becken zugeleitet. Ein ahnliches Becken Aron rechteckiger Gestalt, aus Backsteinen 
gemauert und mit Asphalt dick ausgeschmiert, liegt auf dem gleichen Niveau siidAvest-
lich des spaten Querfliigelraumes 57: es ist auf einem Treppchen in der sudostlichen 
SchmalAvand zuganglich. Seine Wande sind tiefer gegriindet als Urnammus Zingelaufien-
mauer, doch ist das Becken geAvifi spater, vielleicht im 2. Jahrtausend, entstanden und 
zeugt, ebenso Avie die drei anderen, von Tempelanlagen, die unwiederbringiich Â erloren 
sind. — Ebenfalls spater als Ur III und wahrscheinlich auch als Tempelanlage aus dem 
2. Jahrtausend anzusehen sind die Reste zAveier aus Backsteinen gemauerter Rundpfeiler 
von 1.25 m Durchmesser. Das Gebaude, mit dem sie in VeTbindung gestanden haben 
konnen, ist noch unter Schutt verborgen. Im Nordosten Eannas Avaren in der ersten 
Kampagne Backsteine herausgekommen, die sich zu Rundpfeilerschichten Arerbandgerecht 
zusammensetzen liefien und alle den Inschriftstempel Mardukaplamiddinas tragen. Sie 
hatten einen fast ebenso grofien Durchmesser, 1.18 m, und miissen im iibrigen ebenso 
gemauert geAvesen sein und dem gleichen Zweck gedient haben1. 

Der Plan vom Inneren des Tempels aus dem 1. und 2. Jahrtausend Avird trotz dieser 
Einzelheiten unvollstandig bleiben. Wir miissen uns damit zufrieden geben. die ungefiihre 
Einteilung siidostlich der Zikurrat Aviederzuerkennen und die Urnammu-Bauten in einiger 
Yollstandigkeit zu ermitteln. Ebenso Avird auch darauf Arerzichtet Averden miissen, zu 
erfahren, ob und an Avelcher Stelle siidostlich der Zikurrat im 1. und 2. Jahrtausend 
etwa ein Tempelbau gelegen hat, der vielleicht ahnlich gestaltet Avar wie der NordAvest-
tempel'2. 

4. Die archaischen Schichten von Eanna. 

Den Anstofi zur Aufnahme der Grabung siidostlich der Zikurrat hatte uns folgende 
ErAvagung gegeben: zwischen Zikurrat und jungem Zingel ist der Ruinenboden tlef durch 
Regen zerstort, der seit Jahrtausenden von der Zikurrat herabgeflossen war. Immer tiefer 

1 Siehe U W I. VB, S. 18. 
2 Siehe U W I. VB, S. 11 ff. 
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Avaren die Furchen, die von der Zikurrat nach dem Osten fiihrten. geworden. Bald nach 

dem Verfall des unter Kyros zum letzten Male als Heiligtum benutzten Tempels mufi 

die Zerstorung des hoch liegenden Tempelbezirks vor sich gegangen sein. Dadurch Avar 

eine Bresche im Zingel entstanden, durch die in der Folgezeit alle Schuttmassen weg-

geschwenimt wurden, die das von der Zikurrat mit starkem Gefalle herabkominende Regen-

Avasser aufgelost und in Bewegung gesetzt hatte. So hatte sich das Hauptschuttbett immer 

tiefer eingefressen, und an drei verschiedenen Stellen batten sich am Hang der Zikurrat 

Regenfurcben gebildet, die in dasselbe miindeten. Es war klar: Die Hoffnung. ein voll-

standiges Bild von den spaten Tempelbauten zwischen Zikurrat, Siidost- und SiidAvest-

zingel zu gewinnen, mufite von vornherein aufgegeben werden. Dafiir aber durfte er

wartet Averden, dafi durch die tiefen Schutt-Taler, die sich im Soinmer immer wieder 

mit Sand gefiillt batten, u m im Winter von neuem aufgerissen zu Averden. iiltere. tie-

fere Tempelbauten blofigelegt worden waren und dafi man deshalb nur verhaltnismafiig 

geringe Schuttmengen zu beseitigen brauchte, um zu jenen zu gelangen. Wir wufiten, 

dafi Eanna lange vor Urnammu bestanden hatte, hatten auch im vergangenen Winter 

einen Tonnagel mit Inschrift Enannatums von Lagasch und zwei Steingefafibruchstucke 

Aron hohem Alter gefunden, auf iiltere Baureste als Urnammus waren Avir dagegen. ab-

geseben Aron zusammenhangslosen kleinen Mauerstiicken. liisher noch nicht gestoBen, ob-

gleicb wir mehrfach sehr tiefe Einschnitte bis unter das Niveau von Ur III gemacht batten. 

— Die so beschaffenen giinstigen Schuttverhaltnis.se bestanden zudem in unmittelbarer 

Nahe der Zikurrat, und diese mufite an einer seit alters bevorzugten Stelle des Teme-

nos liegen. Aus diesen Uberlegungen heraus ist die Grabung in diesem zerfurchten und 

fiir die Arbeit unbequemen Ruinenloch begonnen Avorden. Unsere Erwartungen haben 

sich durchaus bestatigt, ja, unsere Hoffhungen sind durch das Ergebnis iibertroffen Avorden. 

Unter Urnammus doppelreibigem Zingel und siidostlich davon, also aufierhalb von 

ihm, aber noch innerhalb des sargonischen Zingels, liegen Tempelruinen aus mindestens 

fiinf verschiedenen Zeitabsclmitten iibereinander. Sie sind voneinander so scharf getrcnnt, 

dafi zwischen ihnen je eine langere Zeit des Verfalls, des Brachliegens und des Wieder-

aufbaus angenommen Averden mufi. W e n n man einem jeden dieser Bauten eine Lebens-

dauer A'on hundert Jahren zubilligt und ZAvischen seinem A'erfall und der Errichtung eines 

neuen BauAverks Aviederum hundert Jahre annlmmt — Mindestzahlen, die den Erfahrungen 

mit zeitlich bestimmten Aufeinanderfolgen nicht Avidersprechen — , so wird durch unsere 

fiinf Tempelperioden ein Zeitraum Aron Avenigstens tausend Jahren dargestellt. Wahrschein

lich hat sich aber das Stiick sumerischer Geschichte, von dem diese Ruinen zeugen, in 

einer noch ausgedehnteren Zeitspanne abgespielt, Da eine Einreihung in die gesicherte 

Cbronologie noch bei keiner dieser Ruinen gelungen ist, fassen wir sie unter der Be-

nennung »die archaischen Schichten von Eanna« zusammen und zahlen die bis

her ermittelten, beginnend mit der der III. Dynastie A-OII Ur unmittelbar vorausgehenden, 

spatesten, von I bis V. Diese Zahlung soil beibehalten werden, obgleich sich nach 

ihrer Einfiihrung berausgestellt hat, dafi die Schicht I in zwei Teile — la und lb — 

zerfallt, deren spiiterer, la, eine tiefgreifende Zerstorung des alteren, lb, voraussetzt, und 

obgleich unter Schicht V eine Suchgrabung, die jedoch aus Mangel an Zeit kurz vor Be-

endigung der Kampagne nicht vollendet werden konnte, noch altere Reste ergeben hat. 

Die letzteren lassen sich aber noch nicht auf BauAverke, d. h. eine eimvandfreie Siedlungspe-

riode beziehen, so dafi Avir vorlaufig davon Abstand nehmen, sie in unsere Zahlung einzube-

ziehen. Selbstverstandlich wird es eine der wichtigsten Aufgaben der nachsten Graining sein, 

die Untersuchung so weit in die Tiefe zu erstrecken, bis der natiirliche Alluvialboden 

erreicht ist, in dem Siedlungsreste nicht mehr beobachtet Averden. Die archaischen Schichten 



14 J. J O R D A N : 

werden hier so beschrieben, Avie sie sich bei fortsehreitender Ausgrabung ergeben haben. 
Dabei werden jeAveils zuerst die Baureste mit ihren Beziehungen zu Vergangenheit und 
Folgezeit. soAveit an den Schichtungen erkennbar, dargestellt; im Anschlufi daran Averden 
bei jeder Schicht die wichtigsten archaologischen Kleinfunde in Bild, Beschreibung und 
Wertung wiedergegeben. In einer kurzen Zusammenfassung sollen dann die Moglichkeiten 
der chronologischen Einreihung im Hinblick auf verwandte Ergebnisse aus anderen su
merischen Ruinen kurz zur Sprache kommen. 

Abb. 4. Mauer der Schicht la links oben uber den Grabern. 

Schicht la. 

(Siehe Abb. 4.) 

Urnammu hatte, beA'or er seine doppelte Raumreihe an der Siidostseite der Zikurrat 
anlegte, den Ruinenboden abgeglichen und zu diesem ZAveck stellenAveise bis zu etAva 
1.50 m Schutt aus alteren Bauten auf gefiillt; an anderen Stellen hatte er seine Mauern 
unmittelbar auf die Reste Aron Bauten der archaischen Schicht la gelegt. In seiner lockeren 
Aufschuttung stecken zablreiche Brocken plankonvexer Lehmziegel, Tongefafischerben mid, 
zu unterst, Kegelstifte, pflock- und plattchenformige Steine aus gebranntem Ton. An der 
Siidecke der Zikurrat ist der Baugrund Urnammus mit dicht nebeneinanderliegenden eben-
solchen Tongebilden bedeckt, so daB man geneigt ist anzunebmen, diese Stiicke seien 
durch Urnammu gesammelt und auf die Ebene gestreut Avorden, auf der die Zikurrat 
erricbtet wurde, als eine Art von Weihgaben. Dafi dies indessen nicht der urspriing
lich e VerAvendungszAveck gewesen ist, geht daraus herAror, daB an anderen Stellen von 
diesen Kegelstiften noch grofiere Mengen aneinderbaftend gefunden wurden. Sie haben 
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mit ihren rot gefarbten Kegelgrundflacben ein W a n d m o s a i k gebildet, und die Tonpflocke 
und -plattchen sind aller Wahrscheinlichkeit nach zur Herstellung von Rahmen oder Ge-
fachen an der W a n d verwendet worden, in denen das Kegelmosaik seinen Halt fand. 
Man teilte also die Wandflache in reckteckige Felder ein und umgab diese mindestens 
iiberall da, AVO die W a n d durch Ecken, Winkel oder Rundstabwerk gegliedert war, mit 
Rahmen. Die Tonpflocke wird man sich immer in den Ecken der Wandfelder und die 
Plattchen als waagerechte und senkrechte Bander zu denken haben. Mit Rundungen in-

Abb. 5. Kegelstifte, Tonplattcheu und -pflocke eines Wandmosaiks. 

einanderpassende, Ecken bildende Plattchen bestiitigen diese Annahme. Auf Abb. 5 sind 
einige dieser Stuckchen mit Mafistab Aviedergegeben. Die Kegelstifte dieses Mosaiks der 
Schicht la, zu der Avir es rechnen miissen. sind sehr A^erscbieden Lang, 6.5 bis 19 cm, 
und haben bis zu 4.5 cm Grundflachendurchmesser. Zusammenhalt bekommen die Mo-
saiken durch feingeschlemmten Lehmmortel: Die Lehmziegehvand Avurde mit einem Lehm-
putz mindestens Aron der Dicke der Stiftliinge bedeckt und die Stifte dicht nebeneinander 
in den feuchten Putz gesteckt. Die Tonpflocke Averden, da sie langer sind als die Kegel
stifte, mit ihrer Spitze in die Fugen des Lehmziegelmauerwerks gesteckt gewesen sein 
und so die Befestigung der Stiftkruste an der Mauer verbessert haben: denn es bestand 
ja-die Gefahr, dafi der Lehmputz mit der Stiftkruste sich von der LehmziegelAvand los-
loste. — Da auch in alteren Schichten Reste ahnlicher Stiftinosaiken gefunden Avurden, 
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ist dieses der Schicht la angehorige Mosaik A genannt Avorden. Von den anderen alteren 
Mosaiken wird unten (s. S. 31 f.) noch zu sprechen sein. 

Das Stiftmosaik, das, Avie wir sehen, als ein echtes Kind der lehmigen Ebene schon 
in den ganz alten sumerischen Zeiten zum Schmuck der Wande benutzt wurde, hat sich 
durch ATiele Jahrtausende hindurch in seinem Geburtslande gehalten. Wir treffen es noch 
in der nachbabylonischen Zeit Uruks mit der einzigen Anderung, dafi die Kegelstifte statt 
in Lehm in Gipsputz gesteckt sind. In dieser spaten Zeit sind die Stifte recht dick; das 
Empfinden fiir die feine, zierliche Arbeit der friihen Vorfahren Avar langst verlorenge-
gangen. Neben den Tonstiften werden auch Steinstifte verwandt, auch diese aus rot-
lichem, Aveifiem und dunkelgrauem Stein grob kegelformig zurechtgehauen, wobei nur die 
Kegelansichten schon rund gearbeitet und abgeschliffen sind. Diese steinernen Mosaik-
stifte sind iibrigens schon in alter Zeit benutzt Avorden. Sie Avurden im Schutt der Schichten II 
bis III gefunden. 

Da diese der Bauweise Sumers eigentumliche WandArerkrustung durch all die Jahrhunderte 
hindurch bis in die Spatzeit angewandt Avurde, nimmt es nicht wunder, daB Avir im Aus-
land Nachahmungen begegnen. Zu diesen Nachahmungen diirfen auch die Friese iiber 
den agyptischen Grabtiiren der X L Dynastie in Theben gerechnet Averden1. Sie bestehen 
aus zwei Reihen groBer Tonkegel von iiber 30 cm Lange. die man in die W a n d gesteckt 
und deren Ansichtsflachen man mit dem Namen des Grabinhabers Arersehen hat. W e n n 
man eine Entlehnung dieses Mosaikfrieses aus Mesopotamien gelten lafit, so ist sein Vor-
kommen in Agypten am Ausgang des dritten Jahrtausends bemerkenswert. 

Die in Urnammus Aufschiittungen steckenden plankonvexen Lehmziegel entsprechen 
in ihren Grofien denen, aus denen die Mauern der Baureste unter Urnammu herge-
stellt sind. ZAvei Arerschiedene Formate kommen hauptsachlich Yor: 22/15 — 1 6 / 4 — 7 und 
20—21/11 — 1 2 / 4 — 6 , / 2 cm. Mauern dieser Art sind an verschiedenen Stellen erhalten. 
Zunachst lauft mit ganz geringem Abstand von Urnammus Zikurrat, aber u m einige Grade 
von deren Richtung abAveichend. eine 1.80 m dicke Mauer als Begrenzung des BauAverks 
im Nordwesten. Drei Arerschiedene Mauern gehen im rechten Winkel Aron ihr nach Siid
osten al); aber Â on zAveien von ihnen sind nur ganz kurze Stiimpfe erhalten; denn ihre 
Fortsetzungen nach Siidosten sind vom Regenwasser Aveggerissen. Die mittlere dieser drei 
Quermauern setzt sich unter dem Ruinendamm, auf dem Sargons Zingel steht, nach Siid
osten fort. Es ist also Aussicht vorhanden, dafi sich A'on diesen sparlichen Uberresten 
der Schicht la, die sich zu keinem zusammenhangenden Plan zusammenfugen lassen, noch 
mehr wird feststellen lassen, wenn die Grabung nach Siidosten hin erAveitert Avird. Mog-
licherweise stecken auch noch Uberbleibsel dieses im ganzen unverstandlichen BauAverks 
unter Urnammus doppelreihigem Zingel, der spater zum Teil wird abgetragen Averden 
miissen. Wir durfen ja unter Urnammus Zikurrat eine archaische Zikurrat vermuten, 
Avie sie auch in Nippur herausgekommen ist, Die mittlere der drei Quermauern fiigt sich 
mit einem Langsmauerrest, der parallel zu der zuerst genannten Grenzmauer verlauft, 
zu einer Raumecke zusammen; an den die Ecke bildenden Wiinden haftet noch dicker 
Lehmputz. Im Gegensatz zu den anderen, aus Flachschichten bestehenden Mauern hat 
die an die mittlere Quermauer gebaute siidwestlichste Quermauer unten ZAvei Flach-, dann zwei 
Rollschichten. — Etwa 8 m ostlich des Brunnens ist in der Aufnahme ein Mauerrest einge-
tragen; er besteht aus plankonvexen Backsteinen und bildet eine massive Verblendung oder 
Einfiillung, bei der die Schichten Aron unten nach oben allmahlich Arorgekragt sind. — 3.50m 
von diesem Mauerklotz nach Nordosten verlauft ein auf 18 m Lange ausgegrabener Wasser-

1 Siehe DAVIES in Bulletin Metr. Mus. Nr. 7. Eg. Exp. 1925—1927. Sect. II. 1928. SJ 4ft'. 
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ableitungskanal aus plankonvexen Backsteinen von Nordwesten nach Siidosten; sein siid-
6stlich.es Ende ist weggerissen, im Nordwesten setzt er sich weiter fort, mufi aber noch 
ausgegraben werden (s. Abb. 6). Die plankonvexen Backsteine, die ihn bilden und mit 
Kragschichten nach oben abschliefien, haben ganz verschiedcne Grofien: 24/17.5/5. 27/1 7/5, 

Abb. 6. 

Wasserabfuhrungskaual aus plankonvexen Backsteinen, Schicht la. 

2 5/l 7/5 '2 im(l sind mit dem ublichen tiefen Fingereindruck in der gewolbten Oberflache 
versehen. A n einigen Stellen ist der Kanal mit Stiicken von Kalksteinplatten ausgebessert. 

Ein Stiick Verblendungsmauerwerk mit zwei Ecken, ebenfalls aus plankonvexen Back
steinen mit Fingereindriicken, ist 7.50 m nordlich der obengenannten Raumecke aus lehm-
geputzten Wanden erhalten: es ist einen Backstein stark, 4.20 m lang und noch sechs 
Schichten = 36 cm hoch: die seitlichen Schenkel sind 1.40 m lang. Auch hier ist das 
Backsteinformat nicht einheitlich: es scbwankt zwischen 24I/2/17/7 und 29/17/6: trotz-

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. I. ;i 
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dem hat m a n an dem kurzen Stiick versucht, einen Verband herzustellen. indem man 
die langlichen Backsteine bald als Laufer bald als Binder gelegt hat. 

Alle diese Reste gehoren der Schicht la an: denn sie liegen in gleicher Hohe und 
zeigen den plankonvexen Lehmziegel, lufttrocken oder gebrannt, als Baumaterial. Die 
fernere Beschreibung wird zeigen, dafi diese sonderbaren plankonvexen Lehmziegel und 
Backsteine nur in der Schicht la vorkommen, dafi die tieferen, alteren Bauten jedoch 
aus einer anders geformten, zu einem Mauerverband vdel besser geeigneten Lehmziegel-
art (s. u. S. 20 ff.) hergestellt sind. Diese Feststellung macht der bisherigen Ansicht ein 
Ende, der plankoirvexe Ziegel reprasentiere die alteste Ziegelform und bedeute einen Uber-
gang in der EntAvicklung vom rohen. unbeholfenen Batzenbau der Friihzeit zum Bau aus 
rechteckigen, geradseitigen und schliefilich quadratischen Ziegeln spaterer Zeiten. Hier in 
unserer Schicht la ist klar zu erkennen, daB der plankonvexe Ziegel auftritt, nachdem 
bereits jahrhuntertelang mit langlichen, allseits ebenen, verhaltnifimafiig kleinen Lehm
ziegeln sehr akkurat gebaut worden Avar; er bedeutet zweifellos eine ausgesprochene 
Verschlechterung des Baumaterials der Vorzeit und ist nur Arer.standlich, Avenn man ihn 
als Import A-on auswarts betrachtet. Die Erbauer unserer Schicht la haben den plan
konvexen Ziegel aus ihrer Heimat mitgebracht, als sie nach Sumerien eimvanderten, oder 
aber ihn zum Ersatz fiir ein Baumaterial erfunden, das sie in ihrer Heimat gewohnt Avaren. 
In Eanna fanden sie die alten Tempelruinen Aron eingeschwemmten lehmig-sandigen Schichten 
bedeckt; nichts Avar mehr von jenen zu erkennen — die Idee, dafi es sich bei diesen 
sparlichen Resten der Schicht la u m Bauten eines eingewanderten Volkes handele, ware 
geAvifi nicht aufgetaucht, Avenn nicht die Bauten aus plankonA^exen Lehmziegeln und Back
steinen in ganz Sumer als Zeugen einer sehr bestimmten fruhen Zeit auftraten, \md Avenn 
nicht in unserer alteren archaischen Schicht V ein ahnlicher Fall Arorlage, AVO ein Fremd-
volk sich durch die Verwendung eines nicht landesiiblichen, Â on weither geholten Bau-
stoffes verrat (s. u. S. 48 f.). So gibt uns diese eine einfache technische Beobachtung einen 
Avertvollen geschichtlichen Fingerzeig (s. auch u. S. 48f.). — GeAvifi der Schicht la zuzu-
rechnen, Aveil ihrer Hohenlage entsprechend und von Urnammu iiberbaut, sind die Reste 
zweier annahernd kreisformiger bis ovaler Platze von 4.50 m grofitem Durchmesser, in 
der Aufnahmezeiclinung (Taf. 4) zAvischen den Raumzahlen 54/101 und 87/88 gelegen, 
davon der erstere fast im ganzen Umfang erhalten (s. Abb. 7), der zweite grofitenteils zer
stort ist, Inmitten der mit niedrigem Lehmmauerclien iimgebenen Ebene ist zunachst mit 
grofien Rand- und Bodenscherben von dickenTongefafien eine Unterlage geschaffen, darauf liegt 
eine diinne Schicht roten, hartgebrannten Lehmes, von diinnem Kalkestrich bedeckt, Der 
Estrich ist durch Feuer schwarz gefarbt und gebrannt; die Glut dieser Feuer ist durch 
ihn hindurchgedrungen und hat die Rotung und Hartung der Lehmschicht ZAvischen der 
untersten Scherbenlage und dem Kalkestrich verursacht. Eine Ausbesserung des Kalk-
estrichs, ebenfalls mit einer diinnen Schicht Kalkmortel, deiitet darauf hin, dafi auf dieser 
Statte hingere Zeit hindurch Feuer gebrannt worden sind. 48 cm iiber dem Kalkestrich 
liegen, den Platz teihveise bedeckend, die Fundamente der Urnammu-Mauern des Hofes 54. 
Das die Feuerstatte einschliefiende Lehmmauerchen ist spater einmal mit Stiicken von 
Kunststeinen erlioht worden; ein kleiner Rest dieser Aufhohung blieb erhalten. Von dem 
Lehmmauerchen der Einfassung steht nur noch am Siidostende ein Stuck, das durch die 
dariiberliegende Urnammu-Mauer vor der Vernichtung bewahrt blieb. A n den anderen 
Stellen ist die Einfassung verschwunden, die Kreisform des Platzes aber noch an einer 
anstofienden Abgleichung aus ungefahr radial gelegten Lehmziegeln zu erkennen. — A m 
nordwestlichen Ende des Platzes, genau in seiner Achse und bis auf die ebengenannte 
Abgleichung herabreichend, liegt nun ein kleines Postament, aus 15 aufeinandergeschich-
teten Backsteinen bestehend. mit einem Absatz auf der achten Backsteinschicht von unten. 
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Diese ganze merkwiirdige Anlage lafit sich als Brandopferstatte erklaren. und das 
kleine Postament konnte als Opfcrtisch aufgefafit werden, auf dem Gaben niedergelegt 
wurden, ahnlich Avie auf den in Assur gefundenen Tonhauschen. Obgleich diese Erkla-
rung einer gleichzeitigen Benutzung von Opferstatte und Postament A-iel fiir sich hat, scheint 
ihr der Umstand zu widersprechen, dafi beide aus sehr verschiedenen Zeiten stammen: 
der Platz aus der Zeit der archaischen Schicht la und das Postament aus der Zeit des 
Assyrers Sargon; denn die Backsteine haben sein Format. Das Postament nimmt also 
moglichei-Aveise die Stelle eines alteren ein. W e n n Sargon die Opferstatte aber benutzen 

Abb. 7. 
Rundc Opferstatte in der Schicht la mit Scherbeuabgleichmig und verbramitem Kalkestrich. 

Rechts das spate Postament. Links fiber dem MaBstock Urnammus Hofmauer mit AMAR-Sin-Verblendung. 

wollte, mufite er Aron seinem iiber Urnammu gelegenen Fufiboden hinabsteigen. Tatsach-
lich liegen auch gegeniiber dem Nordostende der Opferstatte Reste eines allerdings rohen 
und nur noch aus drei aufeinandergeschichteten Backsteinstufen bestehenden Trepp-
chens zwischen den Worten O S T und H O F der Aufnahme (Taf. 3). Es ist sehr bedauer-
licb. dafi ATOU diesen einzigartigen Opferstellen nicht mehr erhalten ist und daB sich 
nicht mehr ermitteln lafit, Avelche Vorkebrungen man zur Zeit Sargons getroff'en hatte, 
zu ihn en hinabzusteigen und Opfer darauf darzubringen.' Zu Urnammus Zeiten sind die 
Statten nicht benutzt worden; aber Sargon mufi, als er die Tempelreste aus der Zeit der 
III. Dynastie Aron Ur einebnete, wenigstens auf den einen dieser beiden alten Platze ge-
stofien sein; denn anders lafit sich das Vorkoinmen xoxv Backsteinen seines Formates nicht 
erklaren. — 

Kleinfunde als zur Schicht la gehorig zu erweisen ist sehr sclnver; es AATar moglich 
nur an den Stellen. AVO der Schutt ZAvischen Urnammu und Schicht la unversehrt war. 

3* 
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Da haben sich denn auch die oben erwiihnten Mosaikbestandteile feststellen lassen. Klein
funde, die soAvohl in la Avie in alteren Schichten angetroffen werden und zusammenhangend 
besprochen werden miissen, sind Avir berechtigt der altesten Schicht, in der sie gefunden 
Avurden, zuzinveisen. Dies trifft zum Beispiel zu fiir Bruchstiicke Aron Terrakottaplatteii 
mit eingeschnittenem und eingedrucktem Relief, Bestandteilen eines Tonfrieses innerhalb 
der Wandmosaiken, von denen sich mehrere in der ungefahren Hohe der Schicht la fanden, 
aber auch in grofierer Anzahl in den Schichten II und III und sogar in IV. — Der Wasser-
kanal aus plankonvexen Backsteinen, der oben erwahnt wurde, Avar bis oben mit lehmig-
erdigem Schutt gefiillt und dieser enthielt, iiber die ganze Kanallange A'erteilt, Adele Hun-
derte von Perlen aus Bergkristall, Karneol und Aveifiem Stein, ein Fund, der lediglich 
fiir Schicht la in Anspruch genommen Averden mufi. 

Schicht lb. 

(Sicbe Taf. 3, 4.) 

Nur die beiden aneinandergebauten Mauern an der Raumnummer 78 der Aufnahme 
(Taf. 4) bestehen von Grand auf aus plankonArexen Lehmziegeln; bei den anderen Resten 
sind Mauern aus langlichen, parallelepipedischen Lehmziegeln mit quadratischem Quer-
schnitt, durchschnittlich 20 bis 22/9/9 c m grofi — Riemchen, Avie sie in der deutschen 
Handwerkersprache heiBen — , mit plankom^exen Lehmziegeln ausgebessert und Avieder 
aufgebaut, Diese urspriinglicheii Riemchenmauern rechnen Avir zur Schicht lb, in der also 
plankomrexe Lehmziegel nicht A^orkommen. Die Gebaude von lb waren demnach voll-
staridig zerstort, als die Fremdlinge, die den plankonvexen Ziegel mitbrachten, eindrangen. 
Auch die Reste von lb bieten so gut Avie keine baulichen Zusammenhange; Avas noch 
Aorhanden ist, gestattet gerade, die Raume 75, 76 und 77 anzunehmen; alles andere ist 
A'erschAvunden. Der Hohenlage des Fufibodens nach zeigen die Avenigen Reste von lb 
und la keine Unterschiede; nur sind die Mauern bei R a u m 78 und die lange Mauer, in 
deren Mitte die Raumzahl 89 steht, tiefer gegriindet als die andern. Der Tempelplatz 
siidostlich der Zikurrat war vorher mit einer alles Alte bedeckenden sterilen Schicht ab-
gesetzter ScliAvemmassen 1.55 m hoch bedeckt; in die Oberflache dieser eingescliAvemmten 
Ablagerungen sind die Fundamente von la und lb gelegt. Viele Jahrzehnte mufi es ge-
dauert haben, und der Tempel mufi damals ebenso lange als Ruine dagelegen haben, als 
diese vom Wasser eingeschwemmten Schichten entstanden. ZAvischen der Schicht lb und 
der nacbstalteren II mufi also eine Zeitdauer von gewifi mehr als einem Jahrhundert an-
genommen werden und eine Unterbrechung des geschichtlichen Ablaufs, die sich nur auf 
Ereignisse von nacbbaltigster Wirkung zuriickfiibren llifit. 

Schichten II und III. 

(Siehe Abb. 8 und 9.) 

Bevor solche Ereignisse eintraten, bestand in diesem Gebiet von Eanna, sich iiber 
den grofiten Teil des Graberfeldes erstreckend, eine Begriibnisstatte. Graber inmitten 
von Tempelbezirken, nahe bei und unter spateren Zikurraten sind in Mesopotamien so 
aufiergeAvohnlich nicht, Das bekannteste Beispiel dafiir ist die Nekropole unter der Zi
kurrat von Nippur. Der Branch, die Gottesverehrung mit dem Totenkult an Griibern und 
auf Friedhofen in Zusammenhang zu bringen, ist ja nicht nur mesopotamisch, und laBt 
sich von den altesten Zeiten bis in das Christentum hinein vcrfolgen, dessen alte Kirchen 
und D o m e Heiligengrfiber zu Mittelpunkten haben. Unsere Begrabnisstatte ist zur Zeit 
der Schichten II und III in Gebrauch gewesen; lediglich die BauAverke verraten, daB Avir 
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es hier mit zwei aufeinanderfolgenden Schichten zu tun haben, von denen allerdings die 
spiitere, Schicht II, einen tiefgehenden Arerfall der alteren, Schicht III, voraussetzt. Wah
rend die Gebaudereste, A'on denen sich nahe der Zikurrat-Siidecke die Raume 8 0 - 8 5 er-
mitteln lieBen, vorlaufig ohne Beziehung zu einem grofieren Ban bleiben, zeigeu die die Rau
m e 6 6 — 91 cinschliefienden Mauern klaren Zusammenhang: es ist ein Raumzug von etwas 
iiber 7 m Tiefe. von Nordwesten nach Siidosten gerichtet, im NordAvesten noch zum Teil 
unter spiiteren Bauten versteckt, im Siidosten abgebrochen. Entlang der sudAvestlichen 
Seite des Traktes lauft ein 1.20 m breiter Gang (86). Der Unterschied ZAvischen II und 

Abb. S. Grabkammern mit Griibern der Fcuernekropolc. 
Rechts der Gajig 86. Die Mauern bestehen aus »Riemchen«. Schicht II/III. 

Ill besteht in einer Starkenanderung der nordostlicben Mauer des Raumzuges und in ge-
ringfiigigen Verschiebungen der TrennwJinde ZAvischen den einzelnen Raumen. So gering-
fiigig diese Andcrungen sind, so setzen sie doch A'oraus, daB das Gebaude von III zer
stort geAvesen sein mufi. als man die Mauern von II errichtete. Doch blieb seine Auf-
gabe die gleiche. Nordostlich und sudAvestlich des Raumzuges lagen Hofe, hier an einer 
schmalen Wasserrinne dicht an der sudAvestlichen Aufienwand und dort an besonderen ATor-
richtungen zur Wasserableitung erkennbar. Die Wasserrinne ist aus kleinen rechteckigen 
Backsteinen vom Format 2iI/2—22

J/2/i i — i i
I/2j6—j cm gebildetund hat zwischen 35 cm 

starken SeitenAviinden 13 cm Rinnenbreite. Die Backsteine liegen in Asphalt; Asphalt
estrich bildet auch den Boden der Rinne. die im Nordwesten unter spatem Mauerwerk 
verschAvindet und am siidostlichen Ende Aveggerissen ist (s. Abb. 9). Ihr ZAveck ist ge
wesen, das Regemvasser vom Mauerfufi abzuhalten und nach Siidosten abzuleiten. Auf 
der Nordostseite des Raumzuges hat man oflenbar den gleichen ZAveck auf andere Weise 
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zu erreichen gesucht: man hat in ziemlich regelmafiigen Zwischenraumen und immer da, 
w o im Inneren eine Trennwand auf die Langswand stiefi, rechteckige, etAva I.IO m breite 
und Aron 1.36—1.55 m lange Traufpflaster aus ebensolchen, aber etwas grofieren Back-

Abb. 9. 

Gang 86. Rechts davon asphaltierte Wasscrahfuhrungsrinne aus kleinen 
rechteckigen Backsteinen mit drei Lochern. 

steinen (26/11—--111/2/7 cm) in Asphalt angelegt und mit einem dicken Asphaltestrich 
bedeckt (s. Abb. 10). Die kleinen Backsteine haben an der Oberflache je drei rundliche 
Einstiche, in denen der Asphalt einen guten Halt fand. Von der Gebaudewarid nach Nord
osten haben alle diese Traufpflaster — sechs vollstandige und ein zerstortes am Siidost-
ende wurden freigelegt — ein leichtes Gefalle; an ihren nordostlichen Enden sind aus 
grofien, rechteckigen Backsteinen vom Format 34—35/17/6.5 — 1 0 cm schmalere Verlange-
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rungsstiicke ohne Asphalt angesetzt. Wie die heutigen, aus Lehmestrich bestehenden orienta-
lischen Dacher mufiten auch die alten alljahrlich durch Auf bringen einer neuen Lehmschicht 
wieder wasserdiebt gemacht werden; dadurch mag das Dach unseres Gebaudefliigels so hoch 
geAvorden sein und der WasserabfluB sich so geandert haben, dafi man sich zu einer Verlange-
rung der Traufpflaster bat entschliefien miissen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Ver-
iinderung zur Zeit der Schicht II angebracht Avorden, Avahrend die urspriinglichen Trauf
pflaster dem Gebaude der Schicht III angehoren. Ganz ahnliche, aber mehr quadratfsche 

Abb. 10. Traufpflaster an der Hoi'wand des Grabkammertraktes in Schicht III. 
Vier der erhaltenen Master sind sichtba'r, das am weitesteh links gelegerie in der Bildinitte. 

Traufpflasterstiicke fanden sich in gleicher Hohe nun auch ostlich und nordostlich von 
dem beschriebenen Gebaudezug, allerdings ohne die Wande, die wir dahinter erganzen 
mochten. Wir befinden uns bier schon im Wirkungsbereich der tiefen, von Nordosten 
nach Siidwesten verlaufenden Regenfurche und brauchen deshalb iiber das ganzliche Ver-
schAvinden soldier Mauern nicht erstaunt zu sein. Nach der Lage dieser letzteren Traufplatten 
konnten ZAvei den Hof im Siidosten und Nordosten begrenzende Raumreiben erganzt werden. — 
Dafi die Traufpflaster einem anderen Zweck gedient hatten und etwa als Opferstellen fiir 
Schlachttiere benutzt worden sind, ist von uns erwogen worden: obgleich diese Moglich-
keit nicht in Abrede gestellt werden soil, erscheint mir die erstere Erklarung doch naher-

liegend und einleucbtender. 
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Die Erweiterung der Grabung iiber die nordostliche Feldgrenze hinaus ward uns hoffent-
lich noch die Richtigkeit der Annahme von zwei Aveiteren Fliigeln, Avenigstens fiir die 
nordostliche Hofseite bestiitigen. Der urspriingliche ZAveck des ganzen Bauwerks wurde 
in den Kammern des erhaltenen Sudwestfliigels erkannt. Im Boden einer jeden Kammer, 
parallel zu den TrennAviinden, sind zwei iiber 4 m lange und 60 — 75 cm breite Grabgruben 
gegraben, mit Lehmziegelstucken eingefafit und mit strohreichem Lehmmortel innen ausge-
kleidet. Dann Avurde der Lehmmortel der W a n dung durch ein im Innern angeziindetes 
Feuer gebrannt. Den Toten umgab man rings mit mehreren Schichten feingeschlemmten 
Lehmes, legte ihn so in die Grube und ziindete iiber ihm ein Feuer an, das so lange 
unterhalten wurde, bis die Lehmhullen ringsum und durch und durch gebrannt waren. 
Der Querschnitt der Graber zeigt deutlich die Spuren dieser Leichenbrennung und lafit 
zudem erkennen, dafi in einigen Gruben eine mindestens zweimalige Bestattung mit Bren-
nung stattgefunden hat, Es ist zAvar noch nicht einAvandfrei bewiesen, liegt aber nahe, anzu-
nehmen, dafi die erste Bestattung der Schicht III und die z\veite der Schicht II angehort, 
Erhalten sind, Avenn auch zum Teil stark beschadigt, je zwei Grabgruben in den Kammern 
87, 88, 89, 90 und 91. 

Einige Einzelheiten mogen nach dem Befund der Bestattung Fundnummer 7345 ge-
geben Averden (s. Abb. 11). Es ist die siidostliche Grabgrube in der Kammer 90. Die 
beiden Enden sind zerstort. Von der alteren, untersten Bestattung ist die 60 cm breite 
und noch 15 cm tiefe, auf 2.80 m Lange erhaltene Grube mit Riemchenlehmziegeln vom 
Format 20/9/9 ausgemauert und samt dem inneren Lehmputz gut zu erkennen. A m Boden 
liegen noch Reste des Feuers, mit dem man den Lehmputz der Wandungen gebrannt hat. 
Dariiber erweitert sich die Grube auf etwa 1.20 m und darin liegt die in Lehm gehiillte 
Leiche. Die zehnfache Lehmhulle, gelb bis rot durchgebrannt, ist sehr hart; die einzelnen 
Schichten der Hiille sind so fest aneinander gebacken, dafi man sie nicht A^oneinander losen 
kann. Die obere Decke der Hiille ist durch das Gewicht einer oberen Bestattung einge-
driickt. Von der gebrannten Leiche selbst ist fast nichts erhalten; entweder ist sie spater 
herausgenommen worden oder das Grab ist bei der Anlage der zAveiten Bestattung so 
durcheinandergeAvuhlt worden, dafi Aron dem zu Asche Arerbrannten Korper nichts mehr 
zu erkennen ist. Die ganze Packung ist Aron lehmiger, sandiger, roter Asche umgeben, 
dem Reste des auf der Leiche angeziindeten Scheiterhaufens. Fiir die zweite, spiitere Be
stattung Avurden die Grubemvande durch Lehmziegel erhoht und wiederum mit Lehm ge-
putzt. Die Leiche ist Avieder zehnfach in Lehm gehiillt, auf die Ascheschicht der friiheren 
Bestattung gelegt und ebenfalls gebrannt. Nur die untersten Teile der Leichenhiille sind 
iibriggeblieben, oben ist alles zerstort. Oben lag ein Tierrippenknochen. Adelleicht das 
tjberbleibsel eines Totenopfers. Leichenreste und Beigaben der oberen Bestattung konnten 
nicht mehr festgestellt Averden. Im erhaltenen Teil der unteren Bestattung lagen Scherben 
vrier verschiedener Tongefafie, und ZAvar zwei blumentopfahnliche, auf der Topferscheibe 
hergestellte, ein handgeformter »Glockennapf« — beide Formen sind in den archaischen 
Schichten bis unter V haufig — und ein Schalchen mit einer grofien Offnung im Boden 
und zwei kleineren nebeneinander am Rand. Solche auffallenden Gefiifie fanden sich auch in 
anderen Grabern; in Fara und Ur kommen sie auch aus Stein vor. Die ersten drei GefaBe 
enthielten Speisereste: wenige verbrannte Gerstekorner, eine in der Glut zersprungene Feuer-
steinklinge und Kndchelchen von Vogeln, Fischen und Saugetieren. Auch zwei Mosaiktonstifte 
barg die Bestattung. Besonders wichtig ist nun der den Hof bedeckende Schutt (s. die 
Querschnitte auf Taf. 5). Er ist in Schicht III mit Riemchenlehmziegeln abgeglichen; darauf 
liegt 40 cm dick feine aschige rotgebrannte Erde mit Avenigen groberen Einsprengungen; 
es konnte der zusammengekehrte Abraum einer nahegelegenen Brandstelle sein. Die Ober-
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flache dieser Schicht ist unregelmafiig und hat mehrere Vertiefungen, die mit ganz f einer 

sandiger Asche gefiillt sind. Hieriiber liegen nun die Schichtungen mehrfacher Brcnnungen 

iibereinander, im Querschnitt kohlige und aschige Bander, sich einige Male nach oben wieder-

holend und von erdigem Schutt durchsetzt, Durch die haufig Aviederholten Feuer ist der 

Untergrund stark rot gefarbt, In den kobligen Schichten erkennt man Reste von Palm-, 

Nadel- und Laubholz, doch in der Hauptmasse von verbranntem Schilf und Asphalt, dem 

auch von K O L D E W E Y in der Feuernekropole von El Hibba festgestellten Brennstoff. Es ist 

Abb. 11. Querschnitt durch das zum Teil zei-stdrte Brandgrab Fundnummer 7345. 

nicht mehr auszumachen, ob diese den ganzen Hof bedeckenden Schichten A-OII Asche, 

Koble und verbrannter Erde von Leichenbrennungen herriihren — die Bestattungen in 

den Kammern Avaren ja in den Grabgruben gebrannt Avorden -- oder von ganzlichen 

Einascherungen der Toten. So klare Beispiele von Ascbengrabern, Avie sie K O L D E W E Y in 

Surgbul und El Hibba1 gefunden hat, sind bei uns bisher nicht beobachtet Avorden. In 

Surgbul und El Hibba gibt es Leichen- und Aschengraber, das sind Bestattungen von ge-

brannten Leichen in Tongefafien, und von vollstandig oder nahezu vollstandig verbrannten 

Leichen, deren Asche in Tongefafien beigesetzt wurde. Unsere Art von in Lehm gehiillten 

1 Siehe KOLDEWEY, ZA 1887, S. 4035". 

Phil.-hist. Abh, 1930. Nr.4. 4 
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und dann gebrannten Leichen kommt in Surghul und El Hibba nicht vor und ist bis 
jetzt meines Wissens iiberhaupt noch nicht beobachtet Avorden. 

Es unterliegt keinem Zweifel: in den Schichten II und III haben wir eine ganz einzig-
artige Feuernekropole Aror uns. Sie hat offenbar nahe Verwandtschaft mit den Feuer-
nekropolen in Surghul und El Hibba, Relativ zeitlich bestimmt Avird sie durch den Schrift-
charakter ungebrannter Tontafeln, die auf dem Boden der Grabkammern, in und uber 
den Brandschichten des Hofes gefunden Avurden. Ganz wenige Stiicke entstammen den 
bis jetzt ausgenommenen Grabern selbst. Von diesen Tontafeln wird spater noch ge-
sprochen Averden. 

Die Leichenbrennung geht auf ganz bestimmte religiose Vorstellungen zuriick; ihr 
Vorkommen in Sumer Avird deshalb bei zukiinftigen Entsclieidungen iiber Herkunft und 
Rasse der Volker Mesopotamiens bedeutungsvoll sein. Diese Entsclieidungen ohne an 
Menge und Zuverlassigkeit der Beobachtungen geniigendes Material treften zu Avollen, er-
scheint mir jedoch bedenklich. Unsere Beobachtungen an der Feuernekropole in Eanna 
sind noch nicht abgeschlossen. EinAvandfreie Forschungen Â on grofiter GeAvissenbaftig-
keit liegen nur vor tiber Surghul und El Hibba. Genaue Angaben aber fehlen uns noch 
von den Feuerbestattungen in Nippur, Ur, Adab und Mussian, Statten, an denen nach 
den Berichten der Ausgraber Feuerbestattungen vorkommen. Leichenbrennung und -ver-
brennung, geAvifi auch als Beseitigung und Unschadlichmachung der von den Arerstorbenen 
ausgehenden gefahrlichen Wirkungen auf die Uberlebenden gedacht, spiegeln eine andere 
VorstellungsAve.lt wider als die Bestattungen in Griiften, Sarkophagen und Erdgrabern 
mit reichen Beigaben an Lebensmitteln, Hausrat und Waffen; aus der letzteren Be-
stattungsform spricht vielmehr angstliche Fiirsorge fiir den nach dem Tode Weiterlebenden, 
dessen bedenklicher Einflufi auch (lurch Vernichtung der Leiche nicht gebannt Averden 
konnte. U m iiber diesen Unterschied und die daraus zu ziehenden Schliisse auf die 
Geschichte der VolkerAvanderungen in der Fruhzeit Sumers Klarheit zu gewinnen, sollten 
deshalb A'orerst noch mehr Ausgrabungsergebnis.se abgeAvartet Averden, damit durch vor-
eilige Kombinationen nicht VerAvirrung angerichtet Averde. 

Von den Kleinfunden aus den Schichten II und III seien hier aufier der zum Schlufi 
zusammenhangend zu betrachtenden Keramik folgende genannt, die zum Teil geeignet 
sind, einen bestimmten kiinstlerischeii Stil dieser Zeit zu kennzeichnen. Wenige Zentimeter 
iiber den Traufplatten der Schicht III war eine einscliichtige Lehmziegelabgleichung aus 
Riemchen angelegt Avorden, die sich wahrend dieser Periode iiber den ganzen Nekropolen-
boden erstreckt haben mag, aber jetzt zum grofien Teil unkenntlich geAvorden ist, Im 
lehmigen Schutt ZAvischen dem dritten Traufpflaster von Siidosten und der Abgleichung 
lag eine kleine alabasterne Tierfigur, eine kauernde K u h von 6.7 cm Lange (Fundnummer 
5435, s. Abb. 12 oben). Mit Avenigen eingemeifielten flachen Vertiefungen sind an dem 
Korper die charakteristischen Linien der Extremitaten, Muskeln und der iiber dem rechten 
Hinterbein durchgezogenen Schwanzquaste Aviedergegeben. Der Widerrist ist von den 
Seiten her durchbohrt, das Figiirchen konnte also aufgehangt Averden, und es Avird auf-
gehangt gewesen sein, denn anderenfalls hatte man nicht der Unteransicht des Tieres eine 
ebenso sorgfaltige Wiedergabe zuteil werden lassen Avie den iibrigen Seiten. — Eine ahn-
liche, auch in der BehandlungSAveise A'erwandte Figur eines tierischen Mischwesens (Fund
nummer 5690, s. Abb. 12 unten) kam 35 m ostlich Aron der Rindfigur aus dem Schutt un-
weit der Zikurrat-Siidecke heraus: ob gerade dieser Schutt zu unserer II. \md III. Schicht 
gehort, ist nicht ganz klar, dem Stil der Figur nach aber darf es als geAvifi gelten. Das 
Hinterteil der Figur stellt einen mit Federn bedeckten Vogelleib dar, der Kopf ist an-
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scheinend der eines Lowen; jedoch konnte man im Zweifel sein. ob nicht der Kopf 

eines anderen Tieres gemeint ist, Nach der Zeichnung auf der ovalen Standflache scheint 

das Tier Vogelbeine und -krallen zu haben. Oben am Riicken ist es genau so durch-

bohrt wie das zuerst beschriebene Figiirchen. Tierische Mischwesen sind also damit auch 

fiir diese sehr alte Zeit bezeugt. fiir Aveit iiltere jedenfalls als die Nekropole von Ur. 

unter deren Beigaben sich ubrigens auch Darstellungen von Mischwesen befinden; auf 

dortigen Siegelrollungen kommt sogar einmal der VogelloAve vor. -

Abb. V2. Alabaster-Weihfiguren. 
Oben: Kauernde Kuli uns Schicht III. Fundnummer 5435. Unten: Vogel mit Lowenkopf. Fundnummer 5690, 

Besonders wichtig fur die stilistische Eigenart der Zeit unserer Schichten II und III 

sind nun zahlreiche Abdriicke oder Abrollungen von Siegeln auf ungebranntem Ton. 

Im Schutt zwischen Ruinen von Mauern der Schichten II/III und der Schicht lb land 

sich eine iiber 15 m lange Schichtung von Tongefafischerben und Tonklumpen. Die Mehr-

zahl der letzteren hat kegelf6rmigeGesta.lt, die durch Eindriicken des plastischen Lehmes 

in tiefe und unten spitz zulaufende Napfe entstanden ist. Tongefafie — Flaschen. Schalen, 

Kriige USAV. — deckte man mit kleinen Schalchen ab, und daruber driickte man. mit der 

Spitze nach oben, diese Tonklumpen, U m dem Beseitigen soldier GefaBverschliisse durch 

Unbefugte vorzubeugen, Avurden auf ihnen Siegel abgedriickt oder abgerollt. -- Aufier 

diesen Verschliissen entbielt die Schichtung auch Stiicke von ungebranntem Rohton, zum 

Teil schon zu Gefafien geformt, aber noch nicht gebrannt, aufierdem ein kleines Lowen-

kopfchen, ebenfalls aus ungebrannten Ton und sehr geschickt modelliert. sovvie mehrere 

kleine glatte Tonstjickchen mit eingeritzten Zeichnungen. Auf der Abbildung 13 (Fund

nummer 7159a und c) sind Â OII der haufig vertretenen Siegelart einige Beispiele gegeben: 

ZAvischen ZAvei antithetisch aufgerichteten Lowen mit nach riickwarts gewendeten Kopfen 

4* 
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Abb. 13. 

Siegelabrollungen auf Ton aus 
Fundnummern 7159c 

den Schichten II/III. 
und 7159a. 

und nach vorn gebogenen ScliAveifen ist der am Hals abgeschnittene Kopf eines Rindes 

mit Horn und Ohr abgebildet. Vor ilinen steht, aufgerichtet und den ebenfalls zuriick-

gewendeten Kopf mit langem Gehorn, Ohr und Bart ZAvischen den beiden gespreizten 

Vorderbeinen des Lowen, eine Bergziege 

und vor ihr wiederum anscheinend ein 

Gazellen- oder Antilopenkopf mit steil-

stehendem Horn, am Hals abgeschnitten. 

Uber diesen Tierdarstellungen Aerlauft 

eine in rechteckige Feldchen geteilte zwie-

fache Randleiste, und in den kleinen 

Feldern sind Sterne, konzentrische Ringe 

und eine Art ineinander verschlungenes 

Band gesetzt, das an archaische Keil-

schriftzeichen erinnert. — Dies ist also 

ein Beispiel des Stiles der Schichten II 

und III. — Von den kegelformigen Ge-

fafiverschlussen ist eine grofie Anzahl mit 

ganz regelmafiigen, aus kleinen Buckeln 

bestehenden Abdriicken bedeckt, die ich 

zuerst fiir Abdriicke eines Flechtwerks 

aus Schilf oder Wolle hielt (s. Abb. 14). 

Obgleich auf fast keinein cine Naht die Stelle der Siegelgrenzen verrat, mufi doch an-

genommen Averden, dafi auch diese merkAviirdigen Buckel Abdriicke A'on Siegeln sind, die 

auf die Gefafiversclilus.se gedriickt wurden. um unberechtigtes Ofthen der Gefafie zu ver-

hindern. Auch in Ur sind solche besie-

gelte Verschltisse gefunden worden in 

einer archaischen Schicht, die deshalb 

unseren Schichten II und III entsprechen 

mufi. 

Zwischen den Darstellungen in Ur und 

den unseren lafit sich eine deutliche sti-

listische Verwandtschaft erkennen, und 

die Ausfullung der Siegeltlache bis in die 

kleinsten Teilchen durch bandabnliche 

Geschlinge findet sich hier Avie dort, 

W a s bei uns noch stark gebogene Ge-

horne von Bergziegen sind, ist aus vielen 

Abdriicken aus Ur bereits zum spieleri-

schen Ornament geworden. Auch der 

achtstrahlige Stern kommt in Ur vor. Die 

geometrisch geradlinigen Ornamente, in 

Ur sehr hauflg, sind bei uns nur durch 

ganz wenige Exemplare vertreten; aber Ritzzeichnungen, Avahrscheinlich als Ersatz fiir 

Siegelabrollungen zu denken. sind in Ur und in Uruk gefunden Avorden. 

A^on den Tontafeln werden hier auf Abb. 15 einige Beispiele gegeben. Die Zeichen 

ahncln ZAvar noch den ursprunglichen Bildern, sind aber doch schon Â erhaltnismafiig weit 

entwickelt und haben grofie Ahnlichkeit mit den Aron L A N G D O N publizierten Tontafeln aus 

Djemdet Nasr. Da auch eine polychrom bemalte Tonscherbe im Schutt iiber unseren 

Abb. 14. 

Siegelabrollungen auf tonernen GefaBverschliissen 
aus den Schichten II/III. Fundnummer 5834b. 
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Schichten II und III herauskani, kann mit Bestimmtheit gesagt werden, daB wir uns hier 
in derselben fruhen Zeit befinden, die durch LANGDON in Djemdet Nasi- festgestellt und 
auch von W O O L L E Y fiir Ur nachgewiesen werden konnte. Auch in Djemdet Nasr — und 
das ist eine Avillkommene und wichtige Ubereinstimmung - - gibt es noch keine plan
konvexen Ziegel. sondern nur Riemchen als Baumaterial. 

Abb. 15. 
Tontafeln mit Inschriften aus den Schichten II und III. 

Fundnummern 5233a und 5233b. Vorder- und Riickseiten. 

Schicht IV. 

Als die Feuernekropole mit ihrem zentralen Hof und den umschliefienden Grabkammer-
fliigeln angelegt Avurde, waren die Uberbleibsel eines alteren Bauwerks vollstandig dem 
Erdboden gleich. Dies Bauwerk ist ein Bestandteil der archaischen Schicht IV und stellt 
einen Tempel dar. Wegen des roten Putzes seiner Wande nennen wir ihn den »Roten 
Tempel". Hier ist keine Spur von Bestattungen anzutrefl'en. Auf Lehmziegelterrassierungen 
aus Riemchen erheben sich Lehmziegelmauern von Tempelraumcn, freilich nur in niedrigen 
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Stumpfen, aber doch so gut erhalten, dafi die vorzugTiche Technik des Riemchenmauer-
werks und seine schnurgeraden, stellenweise noch mit Lehm geputzten und mit rotem Farb-
anstrich versehenen Wande Zeugnis von grofiem Handwerkerkonnen ablegen, aus einer Zeit, 
die der spateren, mit den unformigen plankonvexen Ziegeln bauenden, geAvifi u m viele Jahr-
zehnte vorausging. Die in Schicht IV benutzten Riemchen sind mit ihrem Format 18/8/8 cm 
besonders zierlich. Die Terrassierung ist deutlich unter dem Trakt der Raume 104 und 
101— 103. iiber den im Plane (s. Taf. 4) rot angelegten Mauern der alteren Raume 116—118 

Abb. 16. 

Die Hofterrassierung der Schicht IV; in der Bildmitte das H-formige Postament. Aus Nordwesten. 

und dazwischen bis zu einer Grenze, die etwa 5.50 m nordostlich der AuBenmauer des 
erhaltenen Grabkammerflugels der Schicht III verlauft. Die Hofwand des Nordosttraktes 
steht auf abgesetzten Riemchenfundamenten. Backsteinpflaster ist in den Raumen nicht 
vorhanden, sondern nur die ziemlich robe Einebnung des Fufibodens durch unregelmafiig 
nebeneinandergelegte Riemchen. Mit Sicherheit dem Roten Tempel zuAveisen lassen sich 
die Raume 92 — 1 0 4 . Fiir 105 — 1 1 1 und 112 — 1 1 4 konnte ein unmittelbarer Zusammen
hang mit dem Tempel noch nicht festgestellt werden, Avenn auch die Mauern aus dem 
gleichen Riemcbenmaterial bestehen und ebensogut ausgefiihrt sind. Die Raume 104 und 
102 sind Kultraume; die Abmessungen des ersteren — 6.50 m Tiefe und iiber 2 4 m Breite — 
machen es Avahrscheinlich, kleine, vor ihre Riickwande gesetzte Kultnischen beweisen es. 
Zudem ist die Hof front und die Riickfront mit kleinen senkrechten Rillen verziert, Ein 
sonderbares, nur aus einer Schicht Riemchen bestehendes, H-formiges Postament (?) liegt 
auf der ZAvischenterrassierung (zwischen den Worten »Statte« und »der 2. und 3.« des 
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Planes auf Taf. 4). Sein ZAveck ist noch ganz unklar. Dann ist noch eine Merkwiirdig-

keit nordostlich davon auf dieser Terrassierung erhalten: Ein diinnes Lehmziegelmauerchen 

mit einer schmalen Tiir im nordAvestlichen Ende. davor ein kurzes Stiick Wand, das den 

Eihblick in den Hofteil siidwestlich des Lehmziegelmauerehens verhindern soil. Beide Seiten 

dieser Trennwand sind mit zierlicheni Rillenschmuck versehen, verschieden auf den beiden 

Seiten, aber beide Male sich aus der geschickten Verwendung und Anordnung der bald 

kings bald quer zur Wand gelegten Riemchen ergebend (s. Abb. 16). 

Abb. 17. 

Zwei Stiicke Tonstiftmosaik mit farbigen Mustern. 

Vielleicht Avird es gelingen, von diesem Tempel noch mehr herauszubringen; so inufi 

vor allem untersucht werden, Avie weit er sich noch nach Siidosten erstreckt hat, AVO zwar 

bisher nur wenig Mauerreste, aber Reste der Lehmziegelterrassierung zum Vorschein ge-

kommen sind. Die nordostliche Grenze scheinen wir erreicht zu haben: denn die Mauern 

nalier der Grabungsgrenze im Nordosten sind zu schwach, um zum Tempelbau gerech-

net werden zu konnen. Im Siidwesten ist noch einige Hoflhung vorhanden. den Tempel-

plan zu vervollstandigen im Anschlufi an die Raume 92-96, und dann mufi vor allem 

im Nordwesten, da, AVO uns bisher die dariiberliegenden spateren Schichten am Weiter-

graben gehindert haben, untersucht Averden, ob in dieser friihen Zeit bereits eine Zikurrat 

bestanden hat, die zunachst unter der Urnammu-Zikurrat vermutet werden sollte. 

Vielerlei Kleinfunde beleben nun unsere Vorstellung von der Zeit des Roten Tempels. 

In erster Lime Tonstiftmosaiken verschiedener Art. Mit Gewifiheit der Schicht IV zu-

zurechnen, wed unter Mauern der Schicht III vorgefunden. sind zwei Mosaikpackchen, deren 
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Abb. IS. Herabgesturzte Wandmosaiken aus tonernen Keeelstiften. Die Ansiehtsflacheirsind rot eefarbt. 

Abb. /!) 
von Stil'tm. 

splatten mit eingedriickten Mustern zur Nachahmung 
IIIITII oben 7218, 7110 und 7314, unten 6856 und 6337. 
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Abb. 20. 

Sechsblattrige Kosett von einem tdneni1 

Fundnummer 6003. 

Stifte noch leidlich 

zusammenhafteten 

und auf der Ansichts-

seite geometrische 

Muster in schwarz-

Aveifien und schwarz-

weifiroten Farben 

tragen: Zickzack und 

auf die Spitze ge-

stelltes Quadrat (Mo-

saikC 1/2). Ein drit-

tes, nicht so gut er-

haltenes Stuck farbi-

ges Mosaik fand sich 

in unmittelbarer 

Nahe der beiden ge-

nannten unter dem 

Lehmziegelboden des 

Korridors 86 (Mosaik G 3. s. Abb. 17). Schon 

LOFTUS hatte ein grofies Wandstiick mit ganz ahn-

lichen Mosaiken ausgegraben und veroffeiitlicbt'. 

NunAvird diese eigenartigeSchmuckweise fiirAuBen-

wande durch unsern Fund in ein sehr holies Alter 

datiert. 

An mehreren Stellen fanden sich solche Mosaik-

reste in groBen Mengen. Auf Abb. 18 ist eine 

Achtblattr 
Blattern v 

flies. 

ige Ro 

Fund 

sette 
Mll til 

numn 

mit gekerl 
nernen W ; 
ler 6843-

Fundstelle wiedergegeben. Sie zeigt die Mosaiken, wie 

sie von der Wand, an der sie befestigt Avaren, herunter-

gefallen sind. Viele Stiicke haben den Zusammenhalt 

bewahrt und liegen bald mit der Ansichtsflache bald 

mit den spitzigen Stiftenden nach oben, Avie sie gerade 

beim Sturz zu liegen gekommen sind. Die anderen Teile 

der Wandkruste haben sich aus ihrem Zusammenhang 

gelost, und die einzelnen Kegelstifte sind dabei un-

regelmafiig iiber einen Abhang verstreut Avorden. — 

Auch diese bunt gemusterten Mosaiken Averden in ge-

rahmten Feldern gesessen haben, denn es ist eine 

ganze Anzahl scfiAvarz bemalter Tonplattchen gefunden 

worden. Doch etwas anderes mufi noch mit den Mo

saiken in Zusammenhang gebracht Averden. In alien 

archaischen Schichten von I bis III einschliefilich, also 

in der Verwendung bis auf die IV. Schicht zuriick-

gehend, kamen Bruchstiicke A'on Terrakottaplatten 

zutage, auf denen verschiedene flgiirliche Darstellungen 

in ganz flachem Relief eingeschnitten sind. Diese Platten 

haben, das kann mit Bestimmtheit angenommen werden, 

L O F T U S , Travels and Researches in Chahlaea and Snsiana 

S. 187 ff. Fumlniunmei' 61 ( 

Phil.-hist. Abh. 1930. Xr. I. 
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Abb. 23. Darstellung eines Schilfringbundels von einem tonernen Wandfries. 

Fundnummer 5591. 

Abb. 24. Toneinlageu eines Wandfricses. Fundnummern 4999 a, b, und cd. 
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einen waagerechten Fries an der Wand, und zwar in Verbindung mit den Stiftmosaiken, 
gebildet. Das geht daraus hervor, daB an einigen von ihnen noch Stifte des Hinter-
grundes stecken und dafi auf fast alien Relief darstellungen dicht nebeneinander Kreise ein-
gedriickt sind, die den Eindruck von Stiftmosaik hervor-
rufen sollten. Auf den Abb. iS — 31 werden hier die 
wiehtigsten der gefundenen Friesteile wiedergegeben. 
Es sind: 

Abb. 25. Toneinlage eines Wandfrieses. Abb. 26. Toneinlagcn eines Wandfrieses. 
Fundnummer 6754. Fundnummern 6270 (oben) und 6508 (unten). 

I. Platten, darunter Eckstiicke, 14 cm hoch. Die Ansichtsflachen sind durch einfach 
oder doppelt eingeritzte Striche in Quadrate eingeteilt (s. Aid). 19). In jedem 
Quadrat ist mit einem zylindrisehen Gerat ein kreisformiger Eindruck und mit 
einer Hiilse von etwas grofierem Durchmesser konzentrisch dazu ein Ring vor 
dem Brennen eingedriickt worden. Mit diesen regelmafiig angeordneten Kreisen 
sollte, Avie gesagt, der Eindruck von Stiftmosaik erweckt werden. Die die Stift-
grundflachen darstellenden Kreise sind auf verschiedenen Platten sehr verscbieden: 
es konnen zwei konzentrische Ringe sein Avie bei Fundnummer 6856 oder eine 
Vertiefung mit kreisformigem Umfang mit einem Ring darum Avie bei den 
Fundnummern 7 n o , 7314 und 6337 (s. Abb. 18). Auch Kreise kommen vor, 

5* 
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bei denen zunachst mit einem grofieren und dann mit einem kleineren massiven 
zylindrisehen Gegenstand eingedriickt wurde. Kegelformige Zapfen auf den 
Plattenriickseiten dienten zur Befestigung im Lehmputz der Wand. Bei den Eck-
stiicken miissen sich die Zapfen mit ihren Enden fast beriihrt haben. Abgebrochen 
sind sie bei alien Stucken. 

2. Rosetten. Sechsblatterige, z. B. Fundnummer 6003 (s. Abb. 20). In der Mitte 
kreisformige Vertiefung; die Blattrander sind durch Striche im Innern nach-

Abb. 27. Toneinlage eines Wandfrieses. Fundnummer 7380. 

gezeichnet. Knaufformiges, nach hinten sich erAveiterndes Zapfenende mit napf-
formiger Vertiefung in der Hinterilache zur besseren Befestigung im Wandputz. 
Ganz ahnlich ist eine achtblattrige Rosette, Fundnummer 2666. Eine andere 
Form der achtblattrigen Rosette mit Einkerbung der Bliitenblatter stellt die 
Fundnummer 6843 (s. Abb. 21) dar. 

3. Kreuz mit gleichen Schenkeln, Fundnummer 6169 (s. Abb. 22). Der Kreuzumrifi 
ist im Innern durch Striche Aviederholt. Kegelformiger Zapfen zur Befestigung im 
Wandputz. Die Darstellung des Kreuzes mit gleichen Schenkeln ist Avohlbekannt 
aus Elam und scheint ein bei den BergbeAvohnern beliebtes Zeichen gewesen zu 
sein; denn auch die Kassiten haben es spater wieder nach Babylonien gebracht. 

4. Darstellungen von Schilfbiindeln. die am oberen Ende zu einer Volute zusammen-
gewickelt sind. Das durch Querbindungen zusammengehaltene Biindel von Schilf-
stengeln dreht sich am oberen Ende u m einen zylindrisehen Volutenkern und 
wickelt sich aus ihm Avieder heraus, wobei das sich wieder auseinanderspreizende 
Verschlufiende auf dem Schilfbiindel liegt. A m klarsten ist dieser Zustand bei 
dem Stiick Fundnummer 5591 (s. Abb. 23), von dem schon in der A'origen Kam-
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pagne ein Exemplar gefunden wurde1. Mehr schematisiert ist dasselbe Motiv auf 
den Stiicken 4999 b, c und d (s. Abb. 24), aber man erkennt noch dieselben Einzel
heiten2. Nach A N D R A E S Vorschlag a. a. 0. kann man annehmen. dafi die Ringe, 
zu denen die Schilfbundel hier aufgerollt sind. zur Befestigung und BeAvegung 
des Mattenverschlusses der Tiir eines Scbilfbaues gedient haben. Die Einlage-
platten werden also innerhalb der Friesdarstellungen Wohnhutten symbolisch 

Abb. 28. Toneinlage eines Wandfrieses. 
Fundnummer 5748. 

wiedergegeben haben oder zusammen mit Huttenabbildungen angebracht ge
wesen sein, von denen freilich bis jetzt noch nichts gefunden wurde. Wichtig 
und den Zusammenhang zwischen PMes und Stiftmosaiken beweisend sind die 
dicht nebeneinandergedruckten kleinen Kreise auf diesen Ringbundeldarstellungen: 
auch die Friesfiguren sollten aussehen, als seien sie aus Kegelstiften hergestellt 
Avie die Wandkruste, innerhalb deren sie angebracht waren. 

5. Teile von Tierfiguren kommen haufig vor. Merkwiirdigerweise sind fast nur Stiicke 
von Beinen erhalten, so z. B. die Fundnummern 4999a. 6754. 6270 und 6508 

1 UW I.VB, Taf. 19 unten. 
2 Zu den Ringbiindeln und ihrer Kntstehung vgl. AMIRAK, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens 

im alten Orient, 1930, S. 49f. und 55 ff. 
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Abb. 29. Toneinlase eines Wandfrieses. Fundnummer 

Abb. 30. Toneinlage eines Wandfrieses. Fundnummer 6505. 
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(s. Abb. 24 links, 25, 26). Ein Stiick rom Mittelkorper ist Fundnummer 7380 

(s. Abb. 27). Vortrefflich erhalten ist die Wiedergabe eines Hirschgeweihes Fund

nummer 5748 (s. Abb. 28). das als ein Ganzes mit Tonstiften im Wandputz be-

festigt Avar und in dem noch drei kleine Tonstifte stecken, den mit Mosaik bedeckten 

Wandhintergrund Aviedergebend. Sehr charakteristisch ist das Kopfstiick mit 

Riickenansatz der Figur eines Gnu mit zu Lockenwickeln frisiertem Fell, Fund

nummer 5883 (s. Abb. 29). Tief im Wandputz gesteckt hat die Darstellung eines 

springenden Schafes, Fundnummer 6505 (s. Abb. 30). Der unter Fundnummer 5967 

wiedergegebene Rinderhuf (s. Abb. 31) beweist durch die noch unter den Fesselhaaren 

steckenden zwei Kegelstifte wiederum den Zusammenhang von Fries und Mosaik. 

Friese an den Wanden sind in Sumer ein beliebter Schmuck. Verschiedenartige Stofle 

hat man dazu verarbeitet. Dunkelgrauer und weifier Kalkstein und Muschel sind von Ur 
und Kisch bekannt; sic sind zu Einlagen verarbeitet 

und wiederholen an den Tempelwanden, Avas man im 

kleineren Mafistab auch an kunstlerischen Gegenstiinden 

anzubringen geAvohnt Avar, die fiir den taglichen Ge-

brauch oder als Grabbeigaben bestimmt waren. In den 

Mosaik- und Einlegearbeiten waren die Friihsumerer 

Meister; diese eigenartige Kunst mag ihrer Art am 

meisten zugesagt haben. In Uruk hat man zu den 

Einlagefriesen an Wanden das einfachste und wohl-

feilste Material benutzt, den gebrannten Ton. Ob hier 

die Ubertragung aus einem andern Stoff in den Ton 

vorliegt, oder umgekebrt die tonernen den steinernen 

Einlagen zum Vorbild gedient haben, ist schwer zu ent-

scheiden. Nur soviel kann heute gesagt werden, dafi 

die Tonfriesplatten im Alluvium Sumers einen durchaus 

bodenstandigen Eindruck machen. Sie konnen gut von 

demselben einheimischen Volk erfundeh worden, sein, 

das als erstes auf den Gedanken des tonernen Stiftmosaiks 

gekommen ist, Avie Avir wissen, in allerfriihester Zeit. 

Die Mosaikwande sind entweder bunt gemustert oder 
... _ . .- • loneinlage eines Wandfrieses. 

rot getarbt gewesen, tast durcliAveg mit demselben Fundnummer 5967. 
»Pllaumenrot«, das auch zum Wandanstrich des Roten 
Tempels und zur Farbung einer besonderen Art von Topferei (s. u. S. 52) verwandt Avorden 
ist. Man wird sich die Friesplatten, die mit den Mosaiken zusammen eine einheitliche Wir
kung auszutiben hatten, auch gefarbt zu denken haben, obwohl Farbreste nirgends erhalten 

sind. So mogen die farbigen Einlagefriese in Tell el cObed und Kisch auf farbige Terrakotta-

friese zuriickgehen. Und hierbei ist zu fragen: Ist es dasselbe Volk, das die Terrakotta-

friese und die farbig eingelegten Steinfriese erfand und sind letztere nur durch grofiere 

Prachtliebe und grofieren Reichtum entstanden oder hat ein friih eingewandertes Volk, 

das sich auf die Intarsientechnik verstand, die Terrakottafriese in seiner Weise nachgeahmt? 

(s. auch o. S. 33). 
Von den gemusterten Stiftmosaiken C mit einer durchschnittlicben Stiftlange von 8'/2cm 

unterscheiden sich die Kegelstifte der Mosaiken B u n d D durch verschicdene Langen. Die 

letztere Art ist iiber 16 cm lang, hat am Ansichtsen.de eine kreisformige Vertiefung und 

ist meist sclnvarz gefarbt. Die Vertiefung ist wahrscheinlich mit einer andersfarbigen Masse 

ausgefiillt gewesen. Andere Stifte der in dieser Ilohenlage gefundenen Mosaiken sind nicht 
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kegeliormig, sondern haben rundlich ausgebauchte Seiten und pfannenformige Vertiefungen; 
auch diese sind sehr oft schAvarz gefarbt (s.'Abb. 5). 

Ebenso grofie Verschiedenheiten bestehen bei den Formen und Grofien der Plattchen 
und Pflocke; letztere sind in dem Ansichtsrechteck zuweilen mit drei waagereehten Rillen 
Aersehen: und auf den Seitenflachen der Pflocksteine sind ab und zu einfache Kreuze oder 
andere Zeichen eingeritzt. D e m Aussehen klassisch-antiker Mosaiken sehr ahnlich geAvesen 
sein miissen die aus Kegelstiften von Pyramidenform hergestellten mit; rechteckiger An-
sichtsflache. Hin und wieder kommen auch der Lange nach halbierte Kegelstifte vor (s. Abb. 5); 
sie sind aber verhaltnismafiig seiten, obgleich man sie fur die Grenzen gegen die Rahmen 
oder Friese gut hatte gebrauchen konnen und die geringe Anzahl der gefundenen auffallig 
scheinen kann. Alle Mosaikbestandteile sind mit der Hand geformt, die Kegelstifte, wie 
man an einigen noch deutlich sehen kann, durch Drehen zwischen den beiden Handtellern. 
Die Abteilung fiir Mosaiken in den Topfereien wird deshalb unzahliger ileifiiger Hande 
bedurft haben, u m die Hunderttausende Aron Stiften, Pflocken und Plattchen herzustellen. 

Die zuletzt genannten Mosaiken lassen sich alle mit Schicht IV zusammenbringen. Es 
ist durchaus moglich, dafi zur gleichen Zeit Aerschiedene Mosaikarten angefertigt worden 
sind. Gerade den geschickten Bauleuten dieser Schicht darf man ein grofies Konnen auch im 
Mosaikstecken zutrauen. Leider konnen Avir nicht sagen, welche W a n d e verkrustet waren; 
aber da ja die Stiftkruste fiir die W a n d ebenso Schutz wie Schmuck bedeutete, kann man 
sich in erster Linie die Aufienwande damit bedeckt denken. Die vielen kleinen Rillen an 
der Hof wand und Ruck wand der Kultraume 104 und 102 Avaren vielleicht ebenso mit 
Mosaiken Arerziert wie die oben beschriebene Trennwand im Hofe mit ihrer zierlichen 
Gliederung. Wir werden ja annehmen miissen, dafi die Stiftkrusten im Wandputz gesteckt 
haben. Fur den zu diesem ZAveck erforderlichen innigen Zusammenhang zwischen Lehm
ziegel wand und Putz ist folgende Beobachtung bedeutungsvoll: V o m Mauerwerk der Riemchen-
mauern aller Schichten, besonders aber in Schicht IV, lassen sich die StoSfugen ZAvischen 
den einzelnen Riemchen immer gut erkennen, meistens klaffen sie sogar bis iiber 1 cm 
auseinander. Dagegen ist es fast nie moglich, die Lagerfugen zu unterscheiden. Beim Ab-
tragen A'on Mauerwerk stellte es sich heraus, dafi es ohne Mortel hergestellt Avar. Das 
VerscliAvinden der Lagerfugen ist darauf zuruckzufiihren, dafi die Riemchen in feuchtem 
Zustand A-ermauert oder Adelmehr auf- und aneinandergeschichtet wurden. Durch die 
senkrechte Pressung Avurden die Mauern zu einer einheitlichen Lehmmasse zusammengedriickt, 
wahrend die Stofifugen ohne Druck blieben und durch spateres Austrocknen sich noch 
erweitern konnten. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man den Lehmputz auf die Wiinde 
aufgetragen, ehe diese ganz ausgetroeknet Avaren, und dann sogleich das Mosaik eingesetzt. 
Dabei war es moglich, die Pflocke der Rahmen in die Riemchen hineinzutreiben (s. auch 
o. S. 15), und der feuchte Putz konnte sich mit den noch Wasser enthaltenden Mauern fest 
verbinden. Dafi sich die Kegelstifte ganz leicht in den Lehmputz dicht nebeneinander-
stecken lassen und dieser dabei ganz ohne Sclnvierigkeit fortgedriickt Avird, hat sich bei 
einem Versuche eimvandfrei gezeigt. 

Von nicht geringerer Bedeutung fur Schicht IV als die Stiftmosaiken und Terrakotta-
friese sind verschiedene Abdriicke von Siegeln in Stuck en ungebrannten Tones, meist 
Gefafiverschlussen. Besonders langs des verzierten Hofmauerchens (s. o. S. 31) Avurden 
zahlreiche zum Teil noch vollstandige Stopsel und andere Verschlusse gefunden. Entweder 
Avaren annahernd halbkuglige Tonklumpen in den Gefafihals hineingeprefit, oder man hatte 
lange, mit Stoff und Stricken geschlossene Flaschenhalse oben an der Offnung und rings 
an den Seiten bis auf die Gefafischultern mit Lehm umhiillt. Auf solchen Stucken kamen 
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nun Siegelabrollungen vor. Mitunter sind die Siegel jedoch auch auf anders geformte Lehm-
stiicke abgedriickt oder abgerollt. Da die von uns gefundenen Stiicke der Schicht nach 
sicher bestimmt sind, ist der Stil ihrer Darstellungen auBerordentlich wichtig nicht nur 
fiir die Hohe der Steinschneidekunst unserer alten Schichten, sondern fur ganz Sumer. 
Denn auch auf anderen sumerischen Ruinen sind Abrollungen und Abdriicke auf Tongefafi-
verschliissen gefunden worden; z. B. in Fara, Ur und Kisch, die meisten wohl in Susa. 
— Auch der Beginn der agyptischen Geschichte hat die tonernen Krugverschlusse mit 
Siegelabdriicken in groBer Anzahl, und LEGRAIN mag mit der fiir Elam aufgestellten Behaup-
tung ganz allgemein recht haben, dafi die Steinschneidekunst gerade zwischen Geschichte 
und Vorgeschichte eine besondere Rolle gespielt hat. 

Trotz einiger Ubereinstimmungen mit den Darstellungen aus Susa und Ur sind unsere 
Al >driicke der IV. Schicht so eigenartig, dafi hier die besten davon wiedergegeben Averden sollen. 

I. Fundnummer 7229a (s. Abb. 32 unten). Auf einem platten, gegen das sich Arer-
breiternde abgebrochene Ende etwas dicker Averdenden Stuck Ton, das sich aus 
zwei Bruchstucken zusammensetzen liefi, sind einseitig zwei Reihen von Tieren 
iibereinander dargestellt. Von der oberen Reihe sind erhalten: Nach links geAvandtes 
Rind (der Kopf ist abgebrochen), von einem ebenfalls nach links schreitenden, 
das linke Vorderbcin erhebenden LoAven mit Ringelschweif hinterriicks iiberfallen. 
Daran schliefit sich die Figur eines zwreiten, nach rechts schreitenden Lowen, 
der Avahrscheinlich ein zweites Tier packt, das hier nicht mehr abgerollt ist. 
Die untere Reihe zeigt: Das Vorderteil eines nach rechts schreitenden Lowen, 
der ein Mahnenschaf mit halbkreisformig gebogenen Hornern anfallt; diesem 
Schaf gegeniiber eine nach links gestellte Bergziege, ebenfalls Aron einem Lowen 
angefallen, von dem man gerade noch den Kopf sieht. — Es wird keines besonderen 
Hinweises auf die lebensvolle und aufierordentlich naturwahre Darstellung der 
Tiere bediirfen. 

2. Fundnummer 7229b (s. Abb. 32 oben). Das Mittelstiick eines Tongebildes ahnlich 
wie 1, ebenfalls mit zwei Tierreihen iibereinander, von deren oberer ein vor-
trefflich in seinem charakteristischen UmriB wiedergegebener Eber erhalten ist, 
den von hinten ein Lowe anfallt. In der unteren Reihe ein nach links geAvandter 
Lowe und rechts davon ein nach rechts gewandter Lowe, von dem aber nur 
das Hinterteil ubriggeblieben ist. 

3. Fundnummer 7495 (s. Abb. 33). ZAvei gegeneinander gekehrte Hinterteile von 
schleichenden Lowen, der linke mit gesenktem, der rechte mit emporgebogenem 
Schweif. Wie das Vorderteil dieser Tiere ausgesehen hat, zeigt die darunter 
abgerollte Darstellung eines nach links schreitenden Lowen, von dem die Rucken-
linie und der Kopf erhalten blieben. Mit ganz wenig Strichen sind bei diesen 
Figuren die Umrisse und Hauptmuskeln meisterhaft wiedergegeben. 

4. Fundnummer 6310a (s. Abb. 34 und 35). Vollstiindig verschieden von den Ab
driicken unter 1 bis 3 ist diese Abrollung mit menschlichen Figuren. Eine grofie 
mannliche Figur, von rechts nach links schreitend, in einem bis zu den Knien 
reichenden SchurzgeAvand, der linke Arm anscheinend vor dem Leib gebeugt, 
der rechte vom Leib ab nach Arorn geAvinkelt, in der Hand ein langer Stecken 
oder Speer. V o m Kopf ist zu sehen die grofie lange Nase, Backenbart und 
dicker Haarschopf iiber der linken Schulter, das Haar anscheinend mit einem 
Band zusammengehalten. Rechts eine wesentlich kleinere menschliche Figur, 
leicht vorniiber gebeugt, mit Stecken oder Speer einen unkenntlichen Gegenstand 

Phil.-hist. Abh, 1930. Nr. 4. 6 
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Sieeelabrallungeh aus Schicht IV. 

Abb. 32. 

Fundnummern 7229b (oben) und 7229a (unten). 

berulirend. Diese Gestalt ist oberhalb der Knie flach zusammengedrtickt. so dafi 
vom Gewand nichts mehr, vom Gesicht nur die grofie Nase, aber nicht mehr 
zu erkennen ist, ob der Mann einen Vollbart trug. In der Mitte zwischen den 
beiden mannlicben Figuren und etAva in der Hohe ihrer Kopfe befindet sich eine 
ganz sonderbare Darstellung: ein Wesen mit menschlichem, bartlosem Kopf, 
einem Leib wie dem eines Vogels, die Arme (?) auf dem Riicken zusammen-
gebunden (?), fast wie Fliigel aussehend, die Beine, SOAXI man erkennen kann, 
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an den Leib gezogen. Es konnte ein fliegender oder springehder Mensch gemeint 
sein, Avenn man die Gruppe mit unserer heutigen Einstellung betrachtet. Oder 
man hat darstellen wollen, dafi dieses menschliche Wesen, vielleicht ein Gefesselter, 
sich Aveiter hinten befunden hat. Das ganze Reliefbild ist mit Fingerabdriicken 
bedeckt. Die beiden Hauptfiguren haben keine Standflliche. Die Haltung und 
Bewegung der Gestalten verrat grofies kunstlerisches Konnen. W e n n derAbdruck 
nicht mit Sicherheit in unsere IV. archaische Periode zu setzen ware, konnte man 
versucht sein, ihn fiir verwandt mit der grofien Kunst aus der Zeit Sargons 
von A gad e und seiner Nachfolger zu halten. So aber ist diese vortreffliche Dar
stellung u m so iiberraschender und wichtiger. 

Abb. 33. Siegelabrollungen aus Schicht IV. 
Fundnummer 7495. 

Die Siegel mit den Tierdarstellungen legen am meisten den Vergleich mit Siegeln aus 
Susa nahe, bei denen Lowe, Mahnenschaf, Bergziege und Wildschwein beliebte Vorwiirfe 
sind. Diese Verwandtschaft mit Elam und damit mit der Gebirgskultur ist ja nicht iiber-
raschend; sie ist ein neuer Beweis fiir die kulturelle Gemeinschaft ZAvischen Sumer und 
den Berglandern. W e n n wir ferner unsere Tierdarstellungen mit den Tierbildern auf der 
Silbervase aus einem kupferzeitlichen Grabe in Maikop im Kubangebiet ostlich A^om Sclnvarzen 
Meer vergleichen. so finden Avir dieselbe kunstleriscbe Auffassung am Werke, und Avir sehen 
die sumerische Kunst schon in ganz friiher Zeit aus derselben Quelle gespeist, Avie jene 
ebenfalls der Kunst der Gebirgsvolker entnommenen spateren Darstellungen. — Auf die 
grofie Ahnlichkeit mit den pradynastischen agyptischen Darstellungen auf dem Elfenbeingrifl" 
eines Feuersteinmessers vom Gebel el arak1 soil hier nur kurz hingewiesen werden. 

Ihre ganz besondere Note erhalt die IV. Schicht durch die in ihrem Verfallschutt ge-
fundenen Bildertontafeln. Bis jetzt sind es ungefahr 120 Stiicke. zum grofien Teil voll-

1 Prop3'laen-Kunstgescbichte II2 185. 
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standig erhaltene Tafeln in Kissenform, die grofite vollstandige 9.5 cm lang. 7.4 cm breit 
und 2 cm dick. Da die Aussicht besteht, bei der Erweiterung des Grabungsfeldes noch 
mehr Exemplare zu nnden, sollen diese palaographisch auBerordentlich wichtigen Inschriften 

Abb. 34. 

Siegelabrollung auf einem tonernen GefaBverschlufi aus Schicht IV. Fundnummer 6310 a. 

im nachsten Jahr veroffentlicht werden. Hier geniigt es, einige bezeichnende Beispiele 
zu geben (Abb. 36 bis 40). Immer stehen iiber den Bildern Zahlzeichen, aus denen, wie 
mir Dr. 0. N E U G E B A U E R in Gottingen freundlichst mitteilt, aller Wahrscheinlichkeit nach auf 
den Gebrauch des Sexagesimalsystems geschlossen Averden darf. Die Bilder selbst miissen 
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Begriffe darstellen, die sich heute nur schwer werden wiederfinden lassen. Eine Sprach-
schrift ist das noch nicht; denn die Entwicklung ist noch nicht vom Begriffsbild zum Wort-
bild o<lcr gar zum Silbenbild fortgescbritten. Vielmehr scheint ganz allgemein ausgedriickt 
zu sein, dafi der abgebildete Gegenstand usw. in der durch die Zahl Aviedergegebenen 

Abb. 35. 

Siegelahrolhing auf einem tonernen GefaBverschluB aus Schicht IV. 
Fundnummer 6310a (s. Abb. 34). 

Menge in irgendeiner Beziehung zu irgendwem, wahrscheinlich zum Tempel Eanna, steht. 
Diese Beziehung und der »Irgendwer« sind durch das Bild nicht ausgedriickt. W e n n man 
die Texte fiir Bestandsaufnahmen halt, wird man, glaube ich, ungefahr das Richtige treffen. 
Die Bilder geben die Sache, nicht das Wort wieder, aber sie sind eine imentbehrliche Grundlage 
fur die Wortschrift. die sich auch weiterhin der Ideogramme bediente und iiber das Ideo-
gramm zur Silben- und weiter zur Buehstabenschrift gelangte. ZAvischen Bilderschrift und 
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Wortschrift liegt eine Idee, eine Erfindung, die an sich keine lange Zeit beansprucht zu 
haben braucht. Diese Erfindung fallt nun anscheinend in die Zeit zwischen unserer IV. 
und III. archaischen Schicht, namlich dann, wenn unsere zweite spiitere Tontafelart sich 

Abb. 36. Abb. 37. 

Tontafeln mit Bilderschrift und Zahlen aus Schicht IV. 
Fundnummer 6252. Fundnummer 6612. 

wirklich als eine mit Zeichen geschriebene Sprache herausstellen sollte. — Hier kann 
vorlauflg auf diese Frage nicht eingegangen Averden. Aber das eine mag jetzt schon hin-
zugefiigt Averden, dafi allem Anschein nach die EntAvicklung der Schrift auf den untersten 
Stufen ganz ahnlich vor sich gegangen ist Avie in Agypten, AVO der erste Schritt der von 

Abb. 38. Abb. 39. 

Tontafel mit Bilderschrift und Zahl Tontafel mit Bilderschrift und Zahlen aus Schicht IV. 
aus Schicht IV. Fundnummer 6502 g. Fundnummer 706811. 

der »rein dekorativen Verwendung von Figuren und Szenen aus dem Leben, A\ic sie mit 
den Gefafimalereien der Aorhistorischen Zeit begonnen hat, zu demVersuch« geAvesen ist, 
»durch die bildliche Darstellung zugleich einen ganzen Hergang festzuhalten und 
die Kuhde davon dem Beschauer zu ubermittelri«r. 

1 ED. MKVEK, G.A. 1.2. S. 119. 
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Abb. 40. Tontafel mit Bilderschrift und Zahlen aus Schicht IV. Fundnummer 7 1 27 a. 
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Schliefilich mogen zur Belebung unserer IV. Schicht noch sonderbare kleine Gegen-
stande aus Ton erwahnt und abgebildet werden (s. Abb. 41), die ich fiir Nachbildungen 
verschiedenster Gegenstande des taglichen Lebens halte. Aufier mehreren nicht ganz ver-
standlichen Dingen sehen wir z. B. Nachbildungen einer Flasche, Aron kamm- und meifiel-
artigen Geraten, Knopfen, Schneckenhauskernen, Pfeilspitzen (?) und Lebensmitteln (?). 
Die meisten dieser kleinen Gebilde sind durchlocht und konnten aufgehangt werden. Sie 
mogen im Tempelkrdt ArerAvandt worden sein, von dem Avir ja noch keine rechte Vor-
stellung haben. 

Der Ausgraber Aron Susa, M. D E M E O Q U E N E M , zeigte mir grofie kugelformige Tonbullen 
aus Susa, iiber und iiber mit Siegelabrollungen bedeckt; durch die Bulle war eine Schnur 
gezogen, fiir die zwei Durchbohrungen im Ton erhalten sind; mit der Schnur erst war 
der zu schiitzende Gegenstand zugebunden. Im Innern einiger solcher zerbrochenen Bullen 
hat Mr. D E MECQUENEAI ganz ahnliche kleine Nachbildungen aus gebranntem Ton gefunden, 
wie sie so zahlreich in unserer IV. Schicht zum Vorschein gekommen sind. Der unge-
bramite Ton der Bulle hat sich durch spateres Austrocknen etwas zusammengezogen: infolge-
dessen sitzen diese kleinen Tongebilde lose in ihrer Hiille und klappern beim Schiitteln. 
Auf diese Weise konnte man ihr Vorhandensein auch in den unversehrten Bullen nach-
Aveisen. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben auch unsere tonernen Nachbildungen den 
Kern von solchen Bullen gebildet, die indessen noch nicht gefunden Avorden sind. Die Susa-
Bullen sollen der Zeit Sargons vron Agade angehoren, Avalirend die unseren wesentlich 
alter sein miissen. 

Schicht V. 

Einen grofieren Unterschied als den zwischen den Gebauderesten von IV und V kann 
man sich in Sumer nicht wohl vorstellen. GeAvifilich mufi der Rote Tempel eine monu-
mentale Anlage genannt Averden, und es mag sein, dafi er einen noch bedeutenderen Eindruck 
auf uns machen Aviirde, Avenn mehr von ihm erhalten ware. Aber er wird trotzdem an 
Grofiartigkeit von dem Tempelbau der Schicht V iibertroffen. Erhalten sind von diesem 
nur die Fundamente, und auch diese wurden gewifi nicht gerettet worden sein, wenn sie 
nicht aus Kalksteinplatten bestanden hatten. Das ist in Uruk etwras ganz Neues und 
Uberraschendes, weil es auf viele Kilometer im Umkreis der Stadt keine Steine gibt und 
man die hier verwandten wahrscheinlich einige hundert Kilometer weit auf dem Euphrat 
herangefuhrt hat. Die Steinfundamente oder, Avie wir sie besser nennen, weil sie auf 
einer durchgehenden Abgleichung aus gestampften Lehmschiehten in der Hohe des Fufi
bodens liegen: die Stein sock el bestehen aus unregelmafiig geformten, ganz platten Kalk-
steinstiicken von nur etAva 10 cm Dicke, die aber an den Wandkanten mit grofiter Genauig-
keit nach der Schnur verlegt sind, Avahrend sie im Mauerkern so angeordnet sind, dafi nur 
Avenige grofiere Lucken bleiben (s. Taf. 3 und Abb. 42). Es ist ein sehr harter, dichter und 
geaderter Kalkstein von gelblicher oder grauer Farbe. Die meisten Randsteine sind zwischen 
30 und 60 cm lang, doch kommen Blocke bis zu So cm Lange und von gr5fierer Dicke vor. 
In den durchschnittlich 2.60 m starken Sockeln sind mit verschiedenen Zwischenraumen 
immer an den Aufienfronten etwa 65 cm tiefe Nischen von 1.25 bis 1.45 m Breite angeordnet. 
Von den Sockeln sind im nordAvestlichen Trakt bis zu zwei Steinschichten erhalten, und 
hier gehen die Nischen durch bis auf die aus Lehm gestampfte Terrassierung hinab. Im nord
ostlichen Teil des gegemiberliegenden Traktes sind bis zu 5 Steinschichten gelegt, weil das 
Griindungsniveau hier u m einige Zentimeter tiefer lag und man diesen Hohenunterschied 
im Sockel ausgleichen mufite. Hier sind die untersten Steinschichten durchgelegt, und die 
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Nischen beginnen erst iiber der dritten Schicht. Vorhanden sind von diesem BauAverk die 

Reste zweier langgestreckter Fliigel von 4.50 m innerer Raumtiefe mit 10.50 m Zwischen-

raum, den Avir als Hof ansprechen miissen, Aveil die nach ihm blickenden Wandfronten mit 

Nischen verziert sind. Der nordwestliche Fliigel ist so Aveit ausgegraben, dafi der Raum 120 

in seinem siidwestlichen Teile kenntlich geworden ist. Vielleicht besteht der ganze Trakt 

nur aus diesem einzigen Raum; doch das mufi noch untersucht werden, und es ist sehr frag-

lich, ob es sich noch wird feststellen lassen, Aveil der Kalksteinsockel der sudostlichen Aufien-

wand zerstort ist. Zum Raum 120 fiihren Tiiren von Nordwesten und Siidosten. Da die 

Abb. 42. Sockel aus Kalkbruchsteinen des Tempels in Schicht V. 

nordwestliche Aufienfront rechts vom Eintretenden mit vier Nischen in regelmafiiger Folge 

ausgestattet ist und in einen Avestlichen Eckturm endigt, so durfen wir vielleicht annehmen. 

dafi sich diese Wandeinteilung auch links von der Tiir wiederholte. Viele Blocke sind in 

spaterer Zeit unter den Mauern der Schicht IIbis IV herausgeholt worden; hierbei sind ganze 

Mauerstiicke umgesunken und zum Teil umgekippt (s. Abb. 43). Mitten im Raum ist eine 

ganze Anzahl Blocke regellos aufeinandergeschichtet. eine Mauer von IV benutzt diese An-

haufung als Griindung. Auch im sudAvestlichen Trakt fehlen an vielen Stellen die Stein-

blocke. W e n n sie auch in spaterer Zeit als Griindung keine Verwendung mehr gefunden 

haben, so waren sie fiir andere Zwecke doch sehr begehrt. Breite Fliichen des ZAvischen-

hofes ZAvischen den Raumen 1 20 und 115 sind mit Kalksteinschotter bedeckt. Hier bat man 

olfenbar die Blocke bearbeitet. V o m langgestreckten Sudostiliigel sind die Raume 1 1 5 bis 1 1 S 

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr.4. 
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ausgegraben; daA^on ist 115 in seinem siidwestlichen Ende zerstort. 116 ist 16.30 m breit; 
die Gesamttiefe Â on 4.50 m ist bei 117 durch eine lange Zungenmauer in zwei Teile geteilt; 
hier wird eine Treppe oder Rampe auf das Dach gefiihrt haben. Von 118 fehlt das nord-

Umgekippte Riemchenmauern der Bauten iiber Schicht V. 

ostliche Ende und, nach einem Sockelrest bei Raum 119 zu schliefien, ist an dieser Stelle 
der nordostliche Querfliigel zu erwarten. Die Aron Siidosten in die Raume 116 und 118 
fiihrenden Tiiren liegen aufien und innen in Wandnischen. ZAvischen beiden Tiiren ist die 
iiufiere NischenA'erzierung wahrscheinlich ganz symmetrisch geAvesen; denn genau in der 
Mittelachse liegt eine Doppelnische. Die einfachen Nischen rechts davon miissen noch aus
gegraben Averden. 
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Von einem im Alluvium Sumers beheimateten Volk kann man unnioglich annehnien, 

dafi es, an das Bauen mit Lehm und Schilf oder Lehmziegeln gewohnt, plotzlich auf 

den Gedanken gekommen sein sollte, einen Tempel auf Steinsockel zu stellen. W e r 

sich in dem steinlosen Lande des kostbaren Steinmaterials in solchem Umfange und 

mit solchem Geschick bedient, mufi diesen Branch aus einem Stein- oder Gebirgsland 

mitgebracht und in Sumer eingefuhrt haben. So verraten uns die Steinsockel das Ein-

dringen oder die EinAvanderung eines Gebirgsvolkes in die Ebene. Die Grofie und Monu-
mentalitat des von ihm in Eanna 

errichteten Tempels, dessen Gesamt-

ausdehnung wir noch nicht kennen, 

beweist uns, dafi es ein inachtiges 

Volk gewesen ist. Leider ist diese 

Schicht V an vielen Stellen. AVO sie 

dicht unter der Ruinenoberilache 

der tiefen Regenfurche lag, so stark 

zerstort, dafi bisher aufier Topfcr-

Avare (s. u. S. 52) nur Avenige Klein

funde ihr mit Sicherheit zugerechnet 

werden konnen. Der Avichtigste ist 

ein Siegelabdruck in ungebranntem 

Ton (Fundnummer 7569, s. Abb. 44). 

ZAvischen zwei HirschgeAveihstangen 

mit je vier Enden auf den Kopfen 

eines zusammenhangenden Doppel-

Avesens, von dem sich die linke Hiilfte 
durch AVeit ausgreifende Vordcr- A,Jb. 44. Siegelabdruck in Ton aus Schicht Ar. Fundnummer 7569. 

gliedinafien von der rechten unter-

scheidet, ist in eigenartiger Ansicht ein Tier mit gehorritem Kopf und ausgestreckten 

Extremitaten abgebildet. Links oben erhebt ein A'on links kommender Lowe die rechte 

Vordertatze' zum zweiten GeAveihende. Unter ihm liegt eine Ziege mit Horn, Ohren und 

Bart. Rechts von dem Doppeltier steht unten ein Amphikypellos, darauf erhebt sich, auf 

den Hinterbeinen aufgerichtet, ein Tier mit hochgebogenem Sclnveif. Rechts daAron er-

kennt man ein nach rechts gewandtes, aufgerichtetes oder springendes Tier, zur Hiilfte 

abgebrochen, ZAvischen seinen Beinen einen Gegenstand, der einem pokalformigen Fufi-

becher ahnlich sieht. — An diesem Siegelbild lafit sich eine uberrasehende Ahnlichkeit 

mit Abdriicken von Susa feststellen; dort ist der Amphikypellos oft abgebildet, und 

auch das auf einem Gefafi stehende Tier und der Fufibecher kommen Â or. Einzig schwierig 

ist der Umstand, dafi die Abdriicke aus Susa der Schicht der Keramik »Susa IL< an

gehoren, die ja Aron den franzosischen Ausgrabern in die Zeit Sargons des Alten hinein-

reichend datiert Avird, wahrend das liohe Alter unseres Abdrucks iiber jeden ZAveifel er-

haben ist. Auf alle Falle aber ist hier erneut der BeAveis einer engen kunstlerischen Ver-

Avandtschaft zwischen Susa und dem fruhsumerischen Uruk erbracht. 

Bei der Unzweideutigkeit, mit der unsere archaischen Schichten voneinander ge-

schieden sind, liefi sich fiir die relative Datierung der TopferAvare eine gute Grundlage 

schaffen. Dafi die Auswahl der Keramik in dem vom Regen stark und tief zerfurchten 

Grabungsfeld nicht sehr grofi ist, nimmt nicht Avunder. Aber immerhin ist ein Anfang ge

macht. und ein Vergleich mit der Topferware aus den alten Schichten in Ur zeigt be-

reits jetzt eine erfreuliche Ubereinstimmung. Hier konnen keine Einzelheiten gegeben, 

7* 
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sondern es kann nur ganz kurz angedeutet Averden, wie die Tongefafie in unseren archa

ischen Schichten aussehen und welche Schliisse sich daraus schon jetzt Ziehen lassen. Je 

Aveiter Avir den archaischen Schichten an unberiihrten Stellen, d. h. nach der Zikurrat 

bin, im Nordosten und unter dem Zingel Sargons von Assyrien nachgehen konnen, um 

so mehr sichere Beispiele Averden wir Â oraussichtlich finden. — Uber die Gefafiformen 

lafit sich noch wenig aussagen, bis auf einige gut oder teilweise erhaltene Gefafie miissen 

wir uns mit Scherben begniigen. Das Vorkommen von Scherben durch mehrere Schichten 

hindurch ist ein BeAveis dafiir, dafi diese Art entweder durch lange Zeit Arerwandt wurde 

oder durch haufiges Umgraben des tiefen Schuttes, wie es bei dem Ziehen von Fundament-

graben und beim Brunnenteufen stattfindet, immer wieder Aron unten nach oben gelangt 

ist. Wichtig ist, bis in welche Schicht die einzelnen Arten hinabreichen. — Nun finden Avir 

die Gefafiarten, die den archaischen Zeiten angehoren, fast alle durch samtliche Schichten 

gehend. Wenigstens scheint es so auf den ersten Blick und nach der Arorlaufigen Ordnung 

des Materials. Zunachst kann uns deshalb nur die grofiere oder geringere Haufigkeit des 

Vorkommens einen Hinweis geben, in welcher Schicht gewisse Gefafiarten beheimatet sind. 

Allerdings sind auch hier die Ergebnisse von Zufalligkeiten abhangig. Aber zunachst 

miissen wir uns daran halten. Von grofitem Wert sind dann die Beobachtungen auf benach-

barten sumerischen Ruinen, aus denen Bestatigungen gewonnen werden konnen. 

Tonware mit pflaumen- oder zinnoberrotem Uberzug, oft mit Kieseln geglattet, ist 

in den Schichten I und II so seiten und in IV, V und darunter so haufig, dafi sie diesen 

letzteren alten Perioden zugewiesen werden mufi. Polychrome, rot und schwarz bemalte, 

gemusterte Ware ist noch verhaltnismafiig seiten. Eine einzige Scherbe Â on der Art der 

in Djemdet Nasr gefundenen polychromen Gefafie lag in Schicht I, es ist aber wahrscheinlich, 

dafi sie aus II oder III nach oben gekommen ist, wohin sie gehoren wiirde, Aveil diese 

Schichten aus der Djemdet-Nasr-Zeit stammen. Die von uns gefundenen monochromen, 

scliAvarz bemalten, gemusterten Tonscherben gehoren der »'Obed«-Ware an, jener Gefa.fi-

art, die am michsten mit der Susa I-Keramik verAvandt ist und zuerst in reichem MaSe 

bei den englischen Grabungen in Tell el cObed herausgekommen ist. Sie durehsetzt bei uns 

alle archaischen Schichten bis unter V. Nach den Beobachtungen W O O L L E Y S in Ur bildet 

sie die alteste Keramik des Landes iiberhaupt; denn in Ur Avurden sie in den tiefsten 

Schichten gefunden. Es ist durchaus moglich, dafi diese alteste Schicht, die durch diese 

Topferei ausgezeichnet ist, in Uruk beim Â ertiefen unseres Suchgrabens unter der Schicht V 

noch angetroffen Avird. Dann wiirde die Ubereinstimmung in der Keramik zwichen Ur 

und Uruk Arollkommen sein. A m haufigsten kommen diese 'Obed-Scherben unter der Djemdet-

Nasr-Schicht vor (s. auch S. 54). Von ungefiirbter Keramik geht ein sehr hiiufiges, blumen-

topfahnliches Gefafi grobster Ware durch alle Schichten von IV bis I; tiefer Avurde es 

nicht angetroffen. Dagegen ist ein handgeformter, umgekehrt giockenformiger, roher Ton-

napf in grofien Mengen gerade in der tiefsten Schicht unter V gefunden Avorden. Er ist 

auch in Ur nicht seiten; ja sogar in Ninive wurde er Aron CAMPBELL T H O M P S O N in tiefem 

Schutt gefunden. Eine grofie Schultervase aus der Djemdet-Nasr-Schicht, Tiillenflaschen 

aus der Abraum- und Brennofenschicht unter V, zum Teil handgeformt, zum Teil auf 

der Scheibe hergestellt und ein kleines Giefigefafi mit breitem Henkel geben eine Vor-

stellung von den Formen der alten Keramik, die in der endgiiltigen Arer6ffentlichung 

so genau Â orgelegt werden wird, dafi sie auch fur andere sumerische Ruinen als »Leit-

fossil« dienen kann. 
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Zusammenfassung'. 

Bei dem Versuch, die oben beschriebenen archaischen Schichten ehronologisch ein-

zureihen, ist schon deshalb aufierordentliche Vorsicht geboten, Aveil selbst fiir die spateste 

Schicht la Konigsinschriften nicht gefunden wurden. Die VerAvendung der plankonvexen 

Ziegel gestattet jedoch, zunachst die Schicht la alien den Ruinen in Sumer zeitlich gleich 

zu setzen, die aus plankonvexen Ziegeln bestehen: in Ur, Kisch, Nippur, Lagasch, Fara 

und Tell el 'Obed. Dafi die »plankonvexen« Bauten in Ur und Tell el 'Obed mit der 

Herrschaft der ersten Dynastie von Ur zusammenfallen, ist durch die englisch-amerikanischen 

Ausgrabungen erwiesen worden. Damit ist freilich fiber die Zeit und Dauer von Ur I 

noch nichts Sicheres gewonnen: aber die altesten Konigsgraber in Ur gehoren dieser '-plan

konvexen" Zeit an. Wie weit diese ehronologisch zuriickreicht, Avissen Avir nicht, Avir 

kennen jedoch eine altere Periode in Ur und Uruk, die von Djemdet Nasr, die mit der »plan

konvexen" nichts zu tun hat (s. u. S. 54). In Lagasch verAvendet Entemena bereits gerad-

seitige rechteckige Ziegel. Aber Urnansche hat noch die plankonvexe Form. Das Ende 

der »plankonvexen« Zeit liegt demnach ZAvischen diesen beiden Herrschern, also ungefahr 

u m 2600. Enannatum, von dem eine auf Eanna in Uruk bezugliche Bauinschrift in der 

vorigen Kampagne gefunden wurde1, sollte noch mit plankonvexen Ziegeln gebaut haben. 

Dafi Lugalzaggisi der III. Dynastie von Uruk noch in diese Zeit fallt, ist uiiAvahrscheinlich; 

denn er regierte kurz Â or Sargon dem Alten. Deshalb ist es vorerst unmoglich, unsere 

Schicht la einem der Konige Uruks auf den Konigslisten zuzinveisen. Reste aus altsar-

gonischer Zeit sind im Siiden von Eanna nicht angetroffen Avorden, verstandlicherAveise, 

denn Aron Sargon, der das Weltreich Lugalzaggisis vernichtet hat, ist kaum anzunehmen, dafi 

er nach seinem Siege fiber den machtigen Nebenbuhler an dem alten Innin-Heiligtum in 

Uruk gebaut hat. Es ist im Gegenteil A\rahrscheinlich, dafi der Tempel der Schicht la, 

Avenn er unter Lugalzaggisi noch bestanden hat, von Sargon oder den Gutaern zerstort 

Avorden ist. Damit soil indessen nicht gesagt sein, dafi die Agade-Dynastie iiberhaupt keine 

Spuren in Uruk hinterlassen hatte. Denn der im Winter 192 8/29 gefundene Thron eines Diorit-

Sitzbildes hat die gleiche Verzierung, ein Geflecht aus Schilfstengeln und -bfindeln Avieder-

gebend, Avie der Thron eines in Susa gefundenen Diorit-Sitzbildes, das jetzt in der Sammlung 

Mission J. de Morgan im Louvre aufgestellt, aber noch nicht mit Abbildung veroffentlicht 

ist". Es tragt eine Inschrift Maniscbtusus, des Nachfolgers Sargons A'on Agade, und die 

nachtragliche Inschrift des Konigs Schutruk Nahhunte Aron Elam. der das Bild aus der 

sumerischen Stadt Aschnunnak, dem heutigen Tell Asmar, als Beutestfick nach Susa gebracht 

hat. Die auffallende Almlichkeit der ThronAerzierung und die Ubereinstimmung in der Wieder-

gabe eines mit Troddeln besetzten GeAvandsaumes, den SOAVOM dieses Susa-Bild Avie ein unserem 

Sitzbild zuzurechnendes Diorit-Bruchstuck zeigt, lassen keinen ZAveifel daran, dafi unser 

Thron einem Sitzbild desselben Konigs angehort. Aber in Eanna liefi sich bisher eine 

Ban schicht aus der sargonischen Zeit nicht nachweisen. 

In unserer Schicht la ist an mehrercn Stellen MauerAverk aus plankonvexen Lehmziegeln 

uninittelbar auf das RiemchenmauerAverk der Schicht lb gelegt, d. h. zerstorte Mauern von 

lb sind mit den plankonvexen Ziegeln Aron la wieder instand gesetzt Avorden. Einen aim-

lichen Zustand glaube ich auf dem Querschnitt des »pit .P. F. T.' sheAving stratification 

1 Siehe UW, I. VB. S. 49f. 
2 Catalogue des antiquites de la Susiane (Mission J. de Morgan) par MAURICE PEZARD et E D M O N D POTTIER, 

Paris, Musees Nationaux 1926. S. 48. 



54 J. J O R D A N : 

down to and below the deposit left by the flood« in Ur zu erkennen1. Hier liegen Mauern 
mit opus piscatum aus plankonvexen Ziegeln unmittelbar auf Mauern aus »oblong ilat-
topped bricks«, also aus Riemchen (bei 12 m der Senkrechten). Ein sehr grofier Zeitraum 
brancht danach ZAvischen la und lb nicht angenommen zu Averden. Aber in Djemdet 
Nasr sind nur Riemchen venvendet; dort fehlen die plankonvexen Ziegel und damit die 
Reste dieser ganzen spateren Zeit. Ganz Djemdet Nasr ist alter als die sich u m Ur I 
gruppierende Zeit der plankonvexen Ziegel, was ja schon den »pictographic tablets« ent-
nommen worden ist und sich auch in Ur deutlich daraus ergibt, dafi die »Djemdet Nasr-
periocU unter der »seal-bearing«-Schicht liegt, die ihrerseits schon alter ist als die 
Konigsgraber'". 

Die Djemdet-Nasr-Zeit ist in unseren Schichten lb bis III vertreten. Das vorerst 
noch sparliche Material an Tongefafischerben, das voraussichtlich bei zukfinftigen Arbeiten 
vermehrt werden wird und dann eingehend behandelt Averden soil, scheint mir diese Gleich-
setzung zu bestatigen. Uberdies besteht zwischen den pictographic tablets aus Djemdet 
Nasr und unseren Tontafeln aus den Schichten II und III, den spateren unserer beiden 
Tontafelarten, kein grofier Unterschied (s. 0. S. 2 8f). 

Aber der Vergleich mit Ur lafit sich noch Aveiter ffihren. Mit dem Erscheinen der 
Djemdet-Nasr-Keramik Avaren in Ur — und das stimmt Arollstandig mit unserm Befund 
in Uruk fiberein — die Riemchen aufgetreten, und in der achten Schicht, also unter der 
Djemdet-Nasr-Schicht, haben einige Mauern Grfindungen aus scliAveren Kalkbruchsteinen. 
Das einzige, Avas hier fehlt, ist unsere IV. Schicht mit dem reichen Roten Tempel. Sie 
sollte in Ur auch Spuren hinterlassen haben. Und auch die Struktur der Urer Schichten 
unter der achten zeigt eine auffallende Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Tief-
grabung unter unserm Tempel der Schicht V: Uberbleibsel Â on Brennofen und Abraum 
vieler zum Teil zerbrochener Tongefafie, pilaumenrot, zinnoberrot, gran oder fast schwarz 
iiberzogene und zum Teil geglattete TonAvare (s. S. 52) — alles genau wie bei uns und 
dann in den untersten Schichten Scherben der einfarbig bemalten 'Obed-Keramik. Es kann 
sein, dafi diese letzte Schicht entweder in Eanna fehlt oder noch nicht erreicht Avurde. 
Auf die rohe handgeformte TonAvare, die in Ur in der untersten Schicht enthalten ist und 
sich in ganz der gleichen Art auch in sehr tiefen Schichten in Nineve3 gefunden hat, sind 
Avir dagegen schon gestofien, Aviihrend Aron 'Obed-Keramik eine einzige Scherbe aus dem 
Gefafiabraum herauskam. Ffir das Vorhandensein der durch die 'Obed-Ware gekennzeichneten 
alten Schicht an anderen Stellen Uruks haben Avir indessen schon einen BeAveis. Siidwestlich 
des seleukidischen Anu-Antum-Tempels liegt in K/XV1I des Stadtplanes (s. Taf. 1) eine hohe, 
Adelfach durch Regenrinnen zerfurchte Kuppe: ihre Oberflache Avar mit Adelen Hunderten 
A-on Tongefafischerben der'Obed-Ware bedeckt. A n dieser Stelle Aviirde also eine Tiefgrabung 
ohne Zweifel Baureste oder Bestattungen aus der sehr friihen Zeit dieser einfarbig bemalten 
Topferei ergeben. 

Da unsere Feuernekropole der Djemdet-Nasr-Zeit angehort, riicken die Funde aus dem 
Roten Tempel der IV. Schicht in ein hohes Alter; denn der Rote Tempel Avar Arollstandig 
verfallen, und fiber seinen Mauerruinen hatte sich eine Schuttschicht gebildet. Jedenfalls 
ist dies eine Zeit, die Uri, Kisch und Djemdet Nasr u m Jahrhunderte vorausliegt, ZAvischen 
den Schichten IV und V mufi wiederum ein grofier zeitlicher Abstand angenommen werden. 

1 S. Antiquities of Ur, an introduction to the eighth temporary Exhibition of the Joint Expedition of the 
British Museum and of the Museum of the University of Pennsylvania to Mesopotamia by C. L E O N A R D W O O L L E Y , 
London 1930. 

2 Siehe WOOLLEY, a. a. 0. S. 16. 
3 Bei den neuesten Ausgrabungen des British Museum unter Dr. CAMPBELL THOMPSON. 
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Es darf deshalb mit GeAvifiheit der Rote Tempel und der Tempel auf Steinsockeln dem 

4. Jahrtausend zugewiesen werden. 

Ein Anhalt dafiir, welcher Dynastie der Konigslisten sich unsere Schichten lb bis X 

zuteilen lassen, konnte also noch nicht gewonnen Averden. Das ist nur moglich, Avenn 

Inschriften gefunden werden. Es ist aber sehr fraglich, ob in den Schichten bis IV hinunter 

iiberhaupt mit Konigsnamen enthaltenden Inschriften, die allein den geAvunschten Aufschlufi 

geben konnen, gerechnet Averden darf; fur Schicht V lafit sich schon jetzt sagen, dafi sie 

schriftlos war. Lugalkigubnidudu, »der aus Uruk ein Herrentum machte«, Lugalkisalsi, 

»der Konig von Uruk«, und »der Konig Â on Sumer und Lugalkalama« Enschagkuschanna, 

ohne ZAveifel Herrscher, die nach den Zeiten unserer alteren archaischen Schichten gelebt 

haben, bleiben deshalb vorerst, Avas sie Avaren: Namen von Fursten, die die Anspruche 

Uruks in den frfihen Kampfen derStadtcumdiellegemonieuntereinander, ZAvischen Sumerern 

und Elamiten und Semiten Arertreten haben mogen. Aber der sich mehrmals wiederholende 

Wechsel der Bevolkerungen und Herrschaften lafit sich von den Resten unserer archaischen 

Eanna-Tempel ablesen: den eingesessenen Bewobnern der Schicht unter V folgen die Eroberer 

mit den Kalksteinsockeln und einer mit Elam Arerwandten Glyptik; sie Averden Avieder durch 

Leute abgelost, die rein »alluvial« bauen (Roter Tempel). Daran schliefit sich die Djemdet-

Nasr-Zeit, der abermals durch Eindringlinge, die den plankonvexen Ziegel mitbringen, ein 

Ende bereitet Avird; und dieser standige Wechsel setzt sich in der gescbichtlicben Zeit 

fort durch die Einnahme Sumers durch den Semiten Sargon. Die ferneren Eroberungen 

sind gekennzeichnet durch die Namen Gutaer, Elamiter, Chetiter, Kassiten, Assyrer bis zu 

den achamenidischen Persern. Verschiedene Anzeichen deuten darauf bin, dafi die Fremdlinge 

aus dem Gebirge kamen und dafi schon von den friihesten Zeiten an engekiilturelle Arerbiiidung 

zwischen Elam und Sumer bestanden hat. Aber andererseits liifit sich alien diesen Eroberungen 

und kulturellen Beeinflussungen zum Trotz durch alle frfihen und friihesten Zeiten hindurch, 

schon ehe der Tempel von V errichtet wurde, bis in die Schicht la hinein an dem Kegel-

stiftmosaik als einer im Flachland erfundenen AVandverkrustung die Kontinuitat einer ein-

heimischen SchmuckAveise erkennen. 

Die Fortsetzung der Ausgrabung im Winter 1930/31 wird, das darf zuversichtlich 

erhofft Averden, den bisher gewonnenen Einblick in die friihesten Zeiten Uruks und Sinners 

erganzen, erAveitern und vertiefen. Die absolute Datierung dieser alten Kulturen Avird frcilich 

zunachst ein Problem bleiben. 
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Stadtplan von Uruk. 
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Eanna siidostlich der Zikurrat. 
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P«S3.4 

Eanna sudostlich der Zikurrat, scfematischer Plan. 
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