
lliii









DAS HAUPTHEILIGTUM DES MARDUK

IN BABYLON



AUSGRABUNGEN
DER

DEUTSCHEN ORIENT-GESELLSCHAFT
IN

BABYLON

VII

DAS HAUPTHEILIGTUM DES MARDUK

IN BABYLON,

ESAGILA UND ETEMENANKI

VON

F. WETZEL und F. H. WEISSBACH

K

LEIPZIG

J. C. HINRICHS VERLAG

1938



DAS

HAUPTHEILIGTUM DES MARDUK

IN BABYLON,

ESAGILA UND ETEMENANKI

I.

NACH DEM AUSGRABUNGSBEFUND

VON

FRIEDRICH WETZEL

n.

NACH DEN KEILSCHRIFTLICHEN QUELLEN

VON

F. H.WEISSBACH

W

LEIPZIG

J. C. HINRICHS VERLAG

1938



59. WISSENSCHAFTLICHE

VEROFFENTLICHUNG DER DEUTSCHEN ORIENT-GESELLSCHAFT

Ver!.-Nr. 4301

Druck der Spamer A.-G. in Leipzig

Printed in Germany



Vorwort

Der vorliegende Band derWVDOGist unter erschwerenden Umstanden zustande gekom-
men. Der eigentliche Bearbeiter, Dr. Fr.Wetzel, litt, als er denselben in Angriff nahm, bereits

an erheblichen Augenbeschwerden, die schlieBlich zu seiner volligen Erblindung fuhrten. Die

Hauptergebnisse der Grabungen an dem bedeutendsten aller Tempel Babylons, am Marduk-

Tempel, waren grofitenteils seiner aufopferungsvollen Tatigkeit in tiefen Schachten und fin-

steren Stollen zu verdanken, und ihre Durcharbeitung und Verbindung mit den Untersuchun

gen anderer Expeditionsteilnehmer, wie W. Andrae's, K. Miiller's, und ganz besonders denen

Rob. Koldewey's, des eigentlichen Wegbereiters dieser Forschung, lagen naturgema.fi in seiner

Hand. Ohne seine Erkrankung und Erblindung hatte sich wohl auch das Zusammenwirken

mit dem philologischen Bearbeiter leichter gestalten lassen. Professor Dr. F. H.Weissbach

in Markkleeberg bei Leipzig hat sich in dankenswerter Weise der Aufgabe unterzogen, alle

auf das Marduk-Heiligtum beziiglichen Texte durchzusehen und in neuer Bearbeitung mit

ausfuhrlichen Erlauterungen vorzulegen. Von beiden Seiten her ist versucht worden, eine

Verbindung zwischen den philologischen und den Ausgrabungsergebnissen herzustellen. Da-

durch sind neue Erkenntnisse gewonnen worden, die wiederum zu neuem Durchdenken ein-

laden mogen. Das soil diese Veroffentlichung, in der alle tatsachlichen Unterlagen zusammen-

gestellt sind, den Fachgenossen ermoglichen.
Fiir Dr. Wetzel sprang helfend Dr. Erich Schmidt aus Stuttgart ein. Er hatte die Auf

gabe, alle Zeichnungen vor dem Druck genau durchzuprufen, und mufite einen guten Teil

umzeichnen und verbessern. Ihm ist die Neuordnung der Tafeln und ein grofier Teil der

Einzelzeichnungen zu verdanken. Dabei mufite er sich in eine ihm zunachst vollig fremde

Materie einleben, was ohne die Einrichtungen des Archivs in der Vorderasiatischen Abteilung

der Staatlichen Museen kaum hatte bewaltigt werden konnen. Im engen Einvernehmen mit

F. Wetzel und mit B. Giiterbock, der unentwegt vermittelte, hat Dr. Schmidt auch eine Text-

revision vorgenommen und den ganzen Druckhergang iiberwacht.

Noch immer nicht kann diese ausgedehnte und nicht eben ganz einfache Untersuchung
des Marduk-Tempels, soweit die Deutsche Orient-Gesellschaft sie betrieben hat, als abge-

schlossen gelten. Die spaten Umgestaltungen am Tempel, d. h. die griechischen und parthi-
schen Reste, bleiben mitsamt alien anderen Hinterlassenschaften der nachbabylonischen Zeit

einem nachsten und damit letzten Babylon-Band derWVDOG vorbehalten, den F.Wetzelwie

derum mit E. Schmidt bearbeitet. Es mufi der Zukunft uberlassen bleiben, die bedeutsamen,

von den Verfassern hervorgehobenen Fragen, die gerade der Haupttempel von Babylon noch

an uns stellt, einer Beantwortung zuzufuhren.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstiitzte die Herausgabe dieses Bandes durch

einen namhaften Druckzuschufi, fiir den hier unser Dank zum Ausdruck gebracht sei.

Fiir die D.O.-G.

Berlin, im September 1938. der Schriftfuhrer

W. Andrae
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ESAGILA UND ETEMENANKI

nach dem Ausgrabungsbefund

Von

F.Wetzel

1. Einleitung

Unter den Einzelaufgaben, die in Babylon zu losen waren, bildete eine der wichtigsten
die Untersuchung von Esagila und Etemenanki, dem Hauptheiligtum des Stadtgottes

Marduk, mit dem dazugehorigen Hochtempel, dem sogenannten babylonischen Turm. Es

war dies aber auch eine der allerschwierigsten Aufgaben.
Wie weit die Ansichten der Gelehrten iiber die Stelle, wo diese Heiligtumer zu suchen

seien, vor dem Beginn des von Koldewey geleiteten Unternehmens in Babylon auseinander-

gingen, mag man beiF. Delitzsch in der ersten Sendschrift der Deutschen Orient-Gesellschaft

,,Babylon" (1899), S. i5ff., nachlesen. Nachdem Koldewey den Verlauf der ,,groBen Pro-

zessionsstrafie Marduks", von der ein grofieres Stuck am ,,Kasr", nordlich des Ischtar-Tores,

freigelegt worden war, nach Siiden zu durch mehrere Suchschnitte bis an die nordlichen

Auslaufer des Hiigels ,,Amran ibn Ali" festgestellt hatte, war er der festen Uberzeugung,
daB unter dem Hiigel Amran Anfangs- oder Endpunkt der Neujahrsprozession liegen musse.

So fest war diese Uberzeugung, daB er sich durch alle Abmahnungen von Seiten der Europaer
wie der einheimischen Arbeiter (vgl. WVDOG 15 ,,Tempel von Babylon" S. 45) nicht darin

beirren lieB, obwohl unerhort hohe Schuttschichten zu iiberwinden waren. 8 Monate miih-

seligster Arbeit, bei der etwa 30000 cbm ausgehoben wurden, brachten endlich November

1900 den Erfolg: Das in der Tiefe von 20 m unter der Hugeloberflache aufgedeckte Gebaude

aus dicken Lehmziegelmauern erwies sich durch baulicheMerkmale, wie Turme und Rillenwerk

an den Hoffronten und die ,,Scheintiir" mit dem Postament davor, als ein Kultraum, und

die gestempelten Ziegel seines FuBbodens trugen den Namen: Esagila.
Diese Freigrabung wurde damals nicht iiber die erste Grube hinaus ausgedehnt, die oben

40 m im Quadrat maB, unten entsprechend der Tiefe trotz fast senkrechter Wande etwas

weniger. Bei der Wiederaufnahme der Untersuchung im Jahre 1910 wurde eine andere

Arbeitsweise befolgt, iiber die hier, obwohl Koldewey im ,,Wieder erstehenden Babylon",
S. 210, bereits das Notige gesagt hat, einige Worte erlaubt sein mogen, da wir diese anderswo

erprobte Art (s. WVDOG 48 ,,Die Stadtmauern von Babylon" S. 35) an dieser Stelle erstmalig

in grofitem Umfange angewendet haben, und da sie sich durch die Ersparnis an Zeit und

Kosten in manchen Fallen zur Nachahmung empfehlen diirfte.

Sobald wir in unserem Suchgraben, den ich, um die Tempelaufienmauer zu finden, in den

Quadraten q-t/20 des Planes ,,
Stadtmauern" Taf. 9 senkrecht zur Richtung der Flufimauern

nach Osten anlegte, auf die gesuchteMauer stieBen, haben wir deren Kante inunterirdischen

Stollen von etwa 0,60 m Breite und etwa 1,50 m Hohe verfolgt. In Abstanden von ungefahr

10 bis 15 m wurden schmale Einsteigschachte angelegt, mit stufenformigen Absatzen von

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach I
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Esagila und Etemenanki:

etwa Mannshohe an einer Seite, die den Arbeitern beim Hinaufreichen der Schuttkdrbe bis

an die den Schutt abbefordernde Feldbahn als Standplatz dienten. Es ist klar, daB ein solches

bergwerkartiges Verfahren auch seine Nachteile hat. Durch die Enge der Stollen und das

mangelnde Tageslicht, fiir das die Ollampchen nur einen sparlichen Ersatz bieten, wird nicht

nur die Aufsicht iiber die Arbeit, sondern auch — worauf ich im Verlauf wiederholt hin-

zuweisen genotigt sein werde — die Genauigkeit der Messungen, namentlich auf groBere

Entfernungen hin, erheblich erschwert. Dazu kommt, dafi auf dieseWeise nur eine der tieferen

Schichten genauer erforscht werden kann, unter bewuBtem Verzicht auf die Beobachtung der

Schichten, die iiber und unter den Stollen liegen.
Mit diesem, Zeit und Erdaushub sparenden Verfahren gingen wir also zunachst um den

ganzen Bau herum und dann in der gleichen Weise auch ins Innere. So gelang es uns, einen

groBen Teil des Grundrisses zu gewinnen. Selbstverstandlich wurde dieses Verfahren jedoch

nur bis an die Grenze derjenigen Gebaudeteile fortgesetzt, die Koldewey einer umfassenderen

Untersuchung durch die Ausdehnung der im Jahre 1900 begonnenen Tiefgrabung vorbehalten

hatte. Da es aus den im Vorwort erwahnten Griinden dazu nicht mehr gekommen ist, kann

ich auch heute noch nicht einen wirklich abschlieBenden Bericht iiber Esagila und seinen

ostlichen Anbau vorlegen.

Was bisher von Etemenanki erforscht worden ist, ist folgendes:
Bei Gelegenheit der Untersuchung des Doppelhiigelzuges westlich der ,,Sachn", zwischen

dem ,,Kasr" und ,,Amran ibn Ali", fanden wir zu Anfang 1908 eine dicke, beiderseits mit

einem ,,kisu" verbramte, turmbewehrte Lehmziegelmauer. Eine kurze Untersuchung an

Innen- und AuBenkante schloB sich an, die den monumentalen Charakter dieser Mauer sicher-

stellte. Schon iruher waren bei Gelegenheit der Untersuchung an der ProzessionsstraBe im

Osten der ,,Sachn" in einzelnen Suchschnitten ebenfalls Reste von Lehmziegelmauern ge

funden worden. Im Norden der ,,Sachn" sah man noch die verwehten Graben, wo offenbar

nicht allzulange vor unserem Grabungsbeginn Mauern aus gebrannten Steinen entfernt worden

waren; offenbar auch dies die Spuren des ,,kisu" (d. h. derVerbramung) eines riesigen Zingels,
der an alien vier Seiten einstmals die von den Arabern ,,Sachn", d. h. Pfanne oder Moscheehof,

genannte Ebene umgab. Mit wenigen Arbeitskraften wurden dann an alien Seiten die Lehm-

mauern dieses Zingels in schmalen Graben oder Stollen untersucht.

Im Jahre 1913 ging dann Koldewey an die Untersuchung der Ruine, die in der Siid

westecke des so erforschten Zingels liegt und die die kummerlichen Reste der Zikurrat dar-

stellte, des ,,Turmes von Babel". Erst in diesem Jahre bot der Stand des Grundwassers die

Moglichkeit eines Erfolges. Durch den Bruch des Hindi]e-Stauwehres bei Mussejib war das

Wasser des Euphrats in jahrlich groBerem AusmaB von Babylon in den Hindije abgewandert,
und dadurch war auch das Grundwasser standig gesunken. Stand im Jahre 1900 das mittlere

Grundwasser auf unserem angenommenen Nullpunkte, so konnten wir 1913 noch 4 m tiefer

dringen.
Die Ruine zeigte einen inneren, etwa 60 zu 60 m messenden Kern aus Lehmziegeln und

darum herum einen breiten, mit Schutt und Wasser gefiillten Graben mit einem siidlichen

Ansatz. Hier hatte die tiirkische Regierung vor kurzem die Ummantelung des Baues ab-

brechen lassen, um die gebrannten Steine, aus denen sie bestand, zu gewinnen; dabei hatte

sie das Grundwasser durch viele Hebewerke (,,Dscherids") soweit als moglich abgesenkt.

Jetzt (1933), nach dem Neubau des Wehres bei Mussejib, wird das Wasser zwischen Hille-

und Hindi]e-Arm verteilt, der Babylon-Arm hat standig Wasser und dadurch ist das Grund

wasser so gestiegen, daB die Ruine wieder eine Wasserflache geworden ist, eine Untersuchung
also jetzt vollstandig unmdglich ware.
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Das Hauptheiligtum von Babylon, als dessen Pfleger sich Nebukadnezar II. in alien

seinen Inschriften riihmt, besteht aus zwei getrenntenAnlagen, zwischen denen die Prozessions-

strafie in ihrer ostwestlichen Strecke auf das Briickentor zu verlauft. Sudlich von dieser StraBe

liegt der Tieftempel Esagila, der aus zwei Teilen besteht, dem Hauptbau als eigentlichem

Esagila, und dem ostlichen Anbau.

Nordlich der StraBe liegt der Hochtempel Etemenanki, ,,die Zikurrat von Babylon",

inmitten eines groBen, etwa 400 zu 400 m messenden Zingels.
Ob der Tieftempel ebenfalls in einem besonderen Zingel lag, kann mit aller Sicherheit

weder bejaht, noch verneint werden. Jedenfalls ist sicher, dafi eine solche etwa anzunehmende

Einschliefiung nicht direkt an den Zingel von Etemenanki angeschlossen haben kann. Die

siidliche Wand dieses Zingels ist an alien dafiir in Frage kommenden Stellen gut erhalten und

untersucht worden. Und da wir im Westen von der FluBmauer einen Stollen bis an die West-

mauer von Esagila vorgetrieben haben, so hatten wir darin Reste einer solchen Zingelanlage

finden miissen.

Wir haben daher auf unseren Gesamtplanen Tafel 1 und 2 und in den Modellen im Iraq-

Museum zu Bagdad und in den Staatlichen Museen zu Berlin (vgl. Tafel 17) einen solchen

besonderen Zingel um Esagila nicht angedeutet.



2. Esagila

Tafel 3-5

A. Der Hauptbau

Der Hauptbau Esagila ist fast quadratisch, seine Nord- und seine Siidfront messen

77,30 m und 79,00 m, seineWest- und seine Ostfront 85,90 m und 86,10 m, gemessen am Kisu.

Die Umfassungsmauer ist einschlieBlich des Kisu 5,80 m dick. Sie besteht, wie der ganze

Bau, aus Lehmziegeln. Um den Bau legt sich an der Sud-, West- und Nordfront eine Ver-

starkung (,,Kisu") aus gebrannten Ziegeln von 1,90 m Dicke. Die Barnsteine liegen in Asphalt
mit Lehmzwischenlagen und messen 32 zu 32 cm; sie haben, soweit untersucht, keine Stempel.
Danach miiBte der Kisu alter sein als Nebukadnezar, der anscheinend an Esagila keinen

durchgreifenden Neubau ausgefiihrt hat1. Die AuBenwande des Tempels sind durch Tiirme

zwischen zwei Neben-

EiSA&IlA.MAUPTBflU. rrn VLT2T0LUNG M HSmi .

turmen> also durch Ein-

heiten von je drei Tiir-

men, gegliedert, die um

je 1V2 Stein = 50 cm

vorspringen.
Genau in der Mitte

einer jeden Seite liegt ein

groBes Tor mit stark

(1,50 m =

4 Stein) vor-

springenden Tiirmen zu

beiden Seiten . Die

seitlich anschlieBenden

Frontlangen haben je
zwei doppelteTiirme. Die

symmetrische Einteilung,
die bei den anderen in

Babylon ausgegrabenen

Tempeln viel zu wiin-

schen iibriglafit, ist also

hier vortrefflich gewahrt.

Das Auftreten von je
einem Tor in der Mitte

jeder Seite steht in Baby
lon einzig da.

'A'

UOrDCS 05TUCHEN ANBAUS

5 10 15 20m

19LS37

1) Er riihmt sich auch nur seiner Ausschmuckungsarbeiten ; von ihm stammt das Pflaster im Innern des

Baues, s. S. 10.



Esagila: Der Hauptbau

Die Abmessungen der einzelnen Seiten sind in folgenden Tabellen zusammengestellt :

Nordfront (von West nach Ost)

(am Kisu gemessen)

Gesamtlange 77,30 m

Ostfront (von Nord nach Slid)

(an der Lehmmauer gemessen)

Gesamtlange 86,10 m

Kurtine

5,85 (17 St.)

2,86 (8$ St.)

2,68

4,60 (Tor D 2,30)

2,58

2,55

3-91

Turm-Dreiheit

2,20
—

3,30
—

2,20

(6i
_ 10 -

6$ St.)

2,23
—

3,48
—

2,20

(6£
-

10J
-

6£ St.)

2,18 -

2,53
- 5,80

5,83
-

2,53
-

2,17

2,25
-

3.35
— 2,28

2,22
—

3,32
—

2,21

(Pforte 6)

Kurtine

5,85

(3,80 -j- 2,05 Kisubreite)

2,94

3.oo

4,85 (Tor A 2,50)

2,90 (Pforte «)

2,97

5,85

(3,75 + 2,10 Kisubreite)

Turm-Dreiheit

2,30
-

3,74
~

2,34

2,32
-

3,65
-

2,40

2,36 — 3,60 — 6,00

6,00 —

3,63
—

2,35

2,39
- 3,65

-

2,35

2,26 — 3,65
—

2,65

Siidfront (von Ost nach West) Westfront (von Slid nach Nord)

(am Kisu gemessen) (am Kisu gemessen)

Gesamtlange 79,00 m Gesamtlange 85,90 m

Kurtine Turm-Dreiheit Kurtine Turm-Dreiheit

5,55 5,70

2,16 -

3,73
-

2,15 2,37
— 3,87

—

2,40

2,75 2,90

2,22
—

3,41
—

2,20 2,37
-

3,67
-

2,37

2,65 2,68

2,15
-

2,55
- 5,60 2,20

—

3,13
—

6,90

4,50 (Tor B 2,30) 4,87 (Tor C 2,22)

5,60
— 2,83 —

2,12 6,90
—

3,12
-

2,15

2,80 (18 St. + Flick) (9$ St.) (6^ St.)

2,18 —

3,40
—

2,23 2,86 (8i St.)

2,65 2,36 - 3,68 -

2,55

2,15
-

3,35
-

2,15 (7 St.) (n St.) (7J St.)

6,00 2,71 (8 St.)

5,88 (18 St.)

2,37
—

3,°9
—

2,36

(7 St.) (11 St.) (7 St.)

Die MaBe des Kisu gehen nicht in ganzen ZiegelmaBen auf, wie die Zahlung an der Nord-

und Westfront beweist.

Die an den einzelnen Tiirmen und Zwischenraumen beigeschriebenen Zahlen ergeben

zusammengezahlt nicht genau die oben angegebenen Gesamtlangen der Seiten. Das erklart

sich aus den kleinen UnregelmaBigkeiten der einzelnen Einheiten, von denen meist nur wenige

Schichten freigelegt wurden, und vor allem aus der groBen Behinderung der MaBaufnahme

in den engen Stollen, die oft eine genaue Bestimmung sehr erschwerten. Die Aufienwand des

Kisu scheint kein Rillenwerk getragen zu haben; an vielen Stellen ist er so hoch erhalten,

daB man die Anfange davon hatte auffinden miissen. Die Aufienwand der Lehmziegelmauer

hatte wohl auch keinen Rillenschmuck, da die ganze Ostfront keinen zeigt.



() Esagila, Der Hauptbau:

Die vier Tore in jeder Seite sind im Lichten 2,22 bis 2,50 m weit und haben doppelt ab-

gestufte Umrahmungen. Die machtigen Tiirme zu beiden Seiten sind, wie schon erwahnt,

5,60 bis 6,90 m lang und springen 1,50 m (4 Stein) vor. Der Kisu am Nord-, Slid- undWesttor

(B, C und D) ist in einer Breite von 1,35 m etwa 5 m wangenartig vorgezogen, und zwischen

diesen Wangen steigt ein bis zu neun Schichten starkes Pflaster rampenartig an. Der Tempel
steht also in der Zeit, aus der der Kisu stammt, auf einer terrassenartigen Erhohung, die sich

allerdings nach auBen nur durch die Rampen kenntlich macht. AuBerlich erscheinen so alle

vier Tore gleichartig und gleichwertig. Doch hat das Osttor (A) als Haupteingang den Vor-

zug, daB man durch den stattlichen Eingangsraum 19 und das Hoftor b direkt in den Hof

gelangt; Raum 19 ist 7,25 m breit und 17,85 m lang. Die Eingangs- und Ausgangsturen liegen

einander genau gegeniiber. Nordlich und sudlich von 19 liegen kleinere, etwa quadratische

Raume 16 und 22, die durch die Tiiren a und c in der Ostwand des Hofes, nahe dessen Ecken,

zuganglich sind. Der nordliche Raum 16 steht mit dem Haupteingangsraum 19 nicht in Tiir-

verbindung. Er miBt 7,25 zu 8,50 m. Ob der sudlich anliegende Raum 22, der 7,20 zu 7,10 m

grofi ist, mit 19 in Tiirverbindung stand, ist bei der Kantengrabung nicht untersucht worden.

Wir haben im Plan (Tafel 3) in Hinblick darauf, dafi die Tiir zwischen 19 und 16 fehlt, auch

keine zwischen 19 und 22 angenommen. Der Raum 22 hat einen gesonderten, aufien 1,60 m

breiten Eingang « von aufien (Osten), der aus der Achse nach Siiden verschoben ist und in

einer Kurtine liegt. Er hat einen 1 Stein starken Tiiranschlag. Raum 22 ist dadurch als

Nebeneingang zum Tempel, wenn dessen vier Haupttore geschlossen waren, zu erkennen.

Durch die Hoftiir c fiihrt ein Entwasserungskanal vom Hofe nach Osten, dessen Fortsetzung

jenseits der Hoftiir leider nicht erhalten ist. Von diesem Nebeneingangsraum gelangt man

durch eine 1,40 m breite Tiir in die sudostliche Raumgruppe. (Siehe S. 8.)
Die drei Raume 16 + 19 -f 22 nehmen die gesamte Hofbreite ein. Ist 19 der Haupt

eingangsraum, 22 der Nebeneingang, so wird 16 als Pfortnerraum anzusehen sein. Da bei 16

die Ostwand nicht untersucht worden ist, so konnte man noch erwagen, ob dieser Raum nicht

ein Kultraum sein konnte. Da aber nach den Beobachtungen an anderen babylonischen

Tempeln die ,,Scheintur" der Eingangstiir gegeniiberliegen sollte, so miiBte das Postament

stark nach Norden verschoben unaxial im Raume gelegen haben. Wenn man also in 16

einen Kultraum sucht, so wird man 22 mit 19 in Tiirverbindung setzen und 22 als gemein-
samen Wachterraum fiir beide Eingangsraume in Anspruch nehmen.

Bei dem Nord- und bei dem Siidtor (D und B) kommt man nach Durchschreiten des

Tores in einen etwa quadratischen Raum (5 und 34), den man sich, wenn man will, auch

nach oben offen denken kann, also als kleinen Hof. Dann tritt man durch eine seitliche Tiir

in einen langen Korridor (6 bzw. 28), der sich durch eine unaxial sitzende Tiir nach dem Hofe

offnet. DaB diese Tiir nicht in der Achse des Raumes liegt, ist dadurch bedingt, dafi die Hof-

tiiren genau in der Mitte der siidlichen und nordlichen Hofschmalwand zu liegen kommen

sollten. Beim NordtorZ) kommt man durch die 2,30 m breite Tiir, in der das Ziegelpflaster
noch gut erhalten ist, in den 8,20 zu 9,95 m messenden Vorraum 5, den man wohl seiner grofien
Breite wegen als offen annehmen mufi. Durch eine nahe der Nordwand liegende Tiir in der

Ostwand kommt man in den Korridor 6, der 4,60 m breit und 15,00 m lang ist. Die Tiir k

nach dem Hof ist aus der Achse etwas nach Osten verschoben, damit die Tiir genau auf die

Mittelachse der nordlichen Hoffront trifft. Der Raum 5 ist nicht in alien seinen vier Wanden

durch die Stollengrabung freigelegt, doch ist die Untersuchung so weit gefiihrt worden, dafi

weitere Tiiren nicht mehr angenommen werden konnen. Der Raum 5 kann also wohl als

Aufenthaltsort von Wachen und dergleichen gedient haben, die die ein- und ausziehenden

Pilger nicht behinderten, die gleich nach Durchschreiten des Aufientores nach links abbogen

in den Korridor 6. Das Siidtor B ist 2,30 m breit, und einige mit Asphalt iibergossene
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Pflasterziegel sind erhalten. Man kommt in den Eingangsraum 34, der 5,50 zu 6,75 m grofi ist.

Durch die Ostwand fiihrt nach dem Korridor 28 eine 2,25 m breite Tiir. Da von Raum 34

nur Sud- und Ostwand untersucht worden sind, so laBt sich nicht sagen, ob der Raum auch

durch Tiiren in den anderen Wanden mit den Raumen 33 und 27 in Verbindung stand. Der

Korridor 28 ist 5,10 m breit und 15,40 m lang und hat wohl, wie Raum 6 der Nordtoranlage,
keine weiteren Tiiren.

Durch Vergleich der Nordtor- und der Siidtoranlage und ihrer Benutzungsmoglichkeit
ist es auch unwahrscheinlich, daB 34 mit 33 in Tiirverbindung stand. Ich mochte in Raum 33

im Siiden und in dem entsprechend angenommenen Raum 4 im Norden Raume fiir Treppen-

aufgange zum Dach sehen.

Das Westtor C miBt 2,22 m im Lichten. Auch hier ist der Anfang der Rampenanlage

festgestellt. Weiter ins Innere des Gebaudes ist nicht gegraben worden, da die Absicht be

stand, die ganze westliche Gruppe zwischen AuBenkante und Hof durch eine Freigrabung zu

untersuchen, die bisher noch nicht wieder hat ins Werk gesetzt werden konnen. Es muB

daher fraglich bleiben, wie die Verbindung zwischen Westtor und Hof angeordnet war. Ich

habe einen nach Norden fiihrenden, dann nach Osten geknickten Gang 9 und 10 angenommen,

der durch die nordliche Tiir / in der Westwand des Hofes diesen erreichte. Ein Durchgang
im Siiden ist durch die Lage des Raumes 25 kaum moglich.

Der Binnenhof liegt, wie in Borsippa, naher an die Ostseite geriickt. Er erstreckt sich

von Nord nach Sud und ist rund 37,50 m lang und rund 31,20 m breit. Die Hofwande sind

durch einfache Tiirme, die je 1 Stein vorspringen, gegliedert. In der Mitte jeder Seite und

nahe den Ecken liegt jedesmal ein Tor (a bis /). Zwischen den Tiiren liegen je zwei Turm-

vorspriinge. Es ergibt sich so fiir die Nord-, Ost- und Siidwand des Hofes eine ganz gleich-

maBige Anordnung, deren MaBe in folgender Tabelle aufgezeigt werden:

Nordfront Ostfront Siidfront Westfront

(von West nach Ost) (von Nord nach Sud) (von West nach Ost) (von Nord nach Slid)

Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm

4,50

(Tiir j 2,28)

2,62

3,90

(Tiir a 1,70)

2,20

4,8o
(Tiir / 2,60)

2,71

3,9°

(Tiir i 1,60)

3,26

3,34

4,61
(Tor k 2,27)

2,70

2,71

2,96

3,06

2,16

2,22

3,31 -

4,60
(Tor e 2,20)

2,71

2,68

3,35

5,75

3,38

2,68

4,9°

(Tor b 2,50)

2,25

3,32

2,72

4,70

(Tor h 2,50)

4,65
(Tiir I 2,56)

3,00

2,96

2,19

4,52

(Tiir d 2,20)

3,25

5,75

3,80
(Tiir c 1,60)

2,20

4,10

(Tiir g 1,90)

3,32

DurchmaBe: nordliches 31,30; ostliches 37,70; siidliches 31,10; westliches 37,37. Der Unterschied zwischen der

Summe der EinzelmaBe und der DurchmaBe erklart sich aus den schon erwahnten Schwierigkeiten der Messung.

Die Westwand hat ebenfalls nahe den Ecken zwei mit doppelter Abstufung gerahmte

Tiiren g und i, erstere 1,90, letztere 1,60 m breit. Die Tiir in der Mitte (li) ist 2,50 m breit

und ist durch zwei machtige Doppeltiirme betont. Sie treten 1,50 m vor. Dadurch ist klar
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zu erkennen, daB hier der Hauptzugang zu den Hauptkultraumen des Marduk lag.

Von diesen ist freilich nur so viel ausgegraben worden, dafi die Breite der Vorraumgruppe,

d. h. der Raume 21, 18 und 15, mit 7,28 m bestimmt worden ist und ihre Langen mit 7,97.

18,50 und 6,60 m festgelegt sind.

Der machtige Vorraum 18 steht mit seinen zwei Beiraumen 15 und 21 durch Tiiren, die

nahe der Ostwand liegen, in Verbindung. Die grofie Bedeutung der ganzen Raumgruppe

aufiert sich am deutlichsten dadurch, daB diese Tiiren in einfach gestuften Rucklagen liegen.

Im Siidosten des Hofes liegt eine Raumgruppe um den Hof 36. Der Raum 29 ist

nur durch die ostliche Tiir d in der Siidwand des Hofes zuganglich. Er ist 3,50 m breit und

10,15 m lang. Eine Nebenkapelle ist er wohl nicht, da die Nische (Scheintiir)
nach Analogie

anderer Tempel in Babylon der Tiir d gegeniiber liegen mufite. Und gerade
diese Wandstrecke

ist untersucht und keine Spur der Nische gefunden worden. So wird der Raum als Abstell-

raum fiir Tempel- oder Prozessionsgerate anzusprechen sein.

Zuganglich ist der Hof 36 von dem Nebeneingangsraum 22 her durch einen Vorraum 30.

Dieser miBt 3,60 zu 7,90 m. Der Hof 36 ist 9,55 zu 9,10 m groB, also fast quadratisch. Er

hat in der Nordwand die 1,57 m breite Eingangstiir und in der Mitte seiner Ost- und West

wand je eine 1,60 m breite Tiir nach den Raumen 37 und 35. Der ostliche Raum 37 ist 9,60 m

lang und 2,60 m breit. Er hat der Tiir gegeniiber eine 2,70 m lange Nische, die um 1 Stein

vertieft ist. Ob der Raum 35 in seiner Westwand auch eine Nische hatte, wie R. Koldewey

im ,,Wiedererstehenden Babylon" S. 200 Abs. 2 vermutet, ist nicht ganz sicher. Die Frei-

legung der Westbegrenzung des Raumes ist nur im nordlichen Stuck erfolgt. Die endgiiltige

Entscheidung dariiber muB also die notige Weiteruntersuchung an Esagila noch bringen.

Raum 35 ist 3,90 m breit, also breiter als 37, und gleich lang. Wir haben also in der Siidost-

Raumgruppe einen um einen Hof liegenden Nebentempel mit sicher einem, moglicherweise

zwei Kultraumen. R. Koldewey in W.e.B. S. 205 suchte hier die Doppelzella des Anu und

Enlil. Von einem Postament im Raum 37 vor der Scheintiir hat die Stollengrabung entlang

der Wand nichts aufgedeckt. Das ist aber bei der gewahlten Grabungsart, bei der es zunachst

auf ganz allgemeine Feststellungen ankam, nicht verwunderlich. Die Grabungssohle ist hier

offenbar nicht tief genug herabgedrungen.
Die sudwestliche Raumgruppe. Von der westlichen Pforte/ in der Sudmauer des

Hofes ist die Raumgruppe zuganglich, die aus 26, 27 und 33 besteht. Durch die 2,60 m breite

Hoftiir / betritt man Raum 26 von 12,60 m Lange und 2,80 m Breite. Raum 33 mit 3,30 m

Breite und 10,20 m Lange eignet sich gut fiir eine Treppe aufs Dach. Von Raum 27 kennen

wir nur die Tiir mit ihrer ostlichen Leibung. Sie ist bei der unterirdischen Kantengrabung
mit 2,50 m Dicke bestimmt worden. Dem widerspricht die Raumbreite von 2,80 m, wie sie

an der Westwand nur in der Mitte des Raumes 26 bestimmt worden ist. Es muB also wohl in

der Sudostecke des Raumes 26 ein Lehmklotz liegen, der vielleicht mit einer Verschiebung
der Sudmauer des Raumes 26 zusammenhangt oder sonst einen bisher nicht erkannten Grund

hat. Welche Bestimmung Raum 27 hatte, ist unklar. In ihn ist die Kantengrabung nicht

eingedrungen. Es ist daher auch nicht zu sagen, ob er in Tiirverbindung mit 34 stand. Ich

sehe in dem GelaB 27 nur einen Abstellraum. Der Vestibiilraum 26 ist aber gleichzeitig und

wohl hauptsachlich Durchgangsraum zu 25, der allerdings nur teilweise umfahren ist und

dessen Breite nicht feststeht. Ich halte diesen Raum 25 fiir den Vestibiilraum zu dem an-

genommenen Hof 24 mit seinen umliegenden Gemachern, von denen wohl 23 oder 32 ein

Kultraum gewesen sein wird. Uber diese Raumgruppe kann aber nur die so dringend notige

Freigrabung Aufklarung bringen.
Die norddstliche Raumgruppe, Raume 12, 13, 7 und 8. Die ostliche Tiir I in der

nordlichen Hofwand fiihrt in Raum 12, der durch die Scheintiir in der Nordwand, der Tiir I
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vom Hofe gegeniiber, und durch das Postament davor als Kultraum gekennzeichnet ist. Er

mifit 6,25 zu 15,55 m- Ostlich anschliefiend liegt Raum 13 mit 3,90 m Breite und gleicher
Tiefe wie 12. Rechts und links vom Postament fiihren gleichwertige Tiiren, beide durch ein-

stufige Rillenumrahmung ausgezeichnet, zu Raum 7, der 9,25 m lang und 6,00 m tief ist,

sowie zu Raum 8, der bei etwa gleicher Tiefe 10,40 m lang ist. Raum 8 hat nach aufien eine

Pforte d, die einen beiderseitigen Tiiranschlag von je 1 Stein zeigt, die aber zu der Zeit, als der

Kisu angelegt wurde, offenbar aufgegeben worden ist. Der Kisu zeigt keinerlei Spuren dieser

Tiir. Freilich ist in der Tiir der Lehmmauer nichts von Zumauerung oder Aussetzen der

Turoffnung beobachtet worden. Kultraum 12 ist durch seine Funde, iiber die R. Koldewey
in WVDOG 15 Die Tempel von ,,Babylon und Borsippa" S. 41ft. ausfiihrlich berichtet hat,

als Ea-Heiligtum anzusprechen. Die zwei Raume hinter dem Kultraum sind eine sonst

in Babylon an Tempeln nicht beobachtete Anlage. R. Koldewey vermutet in ihnen die

Dormitorien, in denen die Auskunft gebenden Traume empfangen wurden, und er erinnert

a. a. O. S. 200 daran, dafi die Generale Alexanders des Grofien bei dessen Erkrankung den

Gott Serapis um Rat fragten, ob der Konig sich zu seiner Heilung in den Tempel tragen
lassen sollte. Kultraum 12 gehort zu den wenigen Raumen, die bei der grofien Tiefgrabung

1900 fast vollstandig freigelegt worden sind. Es ist hier iiber die Ausstattung mancherlei in

Erfahrung gebracht worden, woriiber R. Koldewey schon in den
,,Tempeln" berichtet hat.

Dieser Befund in einem Nebenkultraum lafit hoffen, dafi bei der so dringend notigen Frei-

legung des westlichen Teiles des grofien Heiligtums auch in den Kultraumen des Marduk und

seiner Gemahlin Sarpanitu Dinge gefunden oder beobachtet werden konnen, die uns weitere

wichtige Aufschliisse iiber die Ausstattung der Innenraume eines babylonischen Tempels

geben werden.

Uber den Aufbau des Tempels haben wir naturgema.fi nur aus den Beobachtungen bei

der Tiefgrabung des Jahres 1900 Anhaltspunkte gewinnen konnen. Ich wiederhole daher auf

Tafel 4 a den schon friiher veroffentlichten Nord-Slid-Schnitt durch den Kultraum 12 und

fiige noch einen West-Ost-Schnitt durch die Raume 11 bis 12 bei (Tafel 4c). Da ich selbst

bei der Grabung des Jahres 1900 noch nicht bei der Grabungsexpedition war, so wiederhole

ich hier am besten, was R. Koldewey in MDOG 7 (1900/1901) S. i8ff. geschrieben hat1:

,,Das ganze Gebaude stand auf einem unter ihm durchgeschichteten Fundament aus Lehm

ziegeln, das seinerseits auf gewohnlichem, viele Scherben enthaltendem Wohnschutt aufsitzt.

Wir sind auch in diese Schicht (q im Querschnitt Tafel 4 a) eingedrungen, bis bei 1,50 m

unter Null, also 24 m unter der Hiigeloberflache, das Grundwasser kam, das spater bis 0,30 m

unter Null stieg. Der unterste Fufiboden ist sowohl in den Zimmern als auch im Hof ebenfalls

durch ein kompaktes Lehmziegelfundament gesichert (0 im Querschnitt).

,,Von den sechs Fufiboden (g, h, k, I, m, n auf Tafel 4a) liegen je zwei jedesmal dicht

ubereinander, so dafi es den Anschein haben konnte, als habe man es nur mit drei aus Doppel-
schichten bestehenden Fufiboden zu tun. Dem widerspricht aber die teilweise bedeutend

grofiere, durch Mauerdruck veranlafite Verzerrung der Ebene des jeweils unteren Fufibodens.

Wir nehmen daher bis jetzt an, dafi jeder Fufiboden einer besonderen Bauperiode entspricht,
bei welcher jedesmal der untere Fufiboden kassiert und ein neuer auf mehr oder weniger star

ker Zwischenlage aus Sand und Lehm dariibergelegt wurde. Dabei sind auch dieAngelkapseln
sowie das Postament entsprechend hoher hinauf gefuhrt worden. So bilden erstere jetzt 3 m

tiefe Schachte und das Postament einen festen Mauerblock von 2V2 ni Hohe. Die oberen Kap-
seln behielten meist genau die Dimensionen der unteren ; aber die unteren Postamente sind

kleiner als die oberen und entbehren der die Vorderstufe der oberen begleitenden Wangen.

1) Dabei sind die Buchstaben, mit denen dort die einzelnen Raume benannt sind, durch die auf unseren

Tafeln 3 und 4 dazu verwendeten Ziffern ersetzt.

Verflff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach
2
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,,Bei der Legung des zweituntersten Fufibodens sind in den untersten (n auf Tafel 4a)

eine Anzahl von kleinen Opferkapseln eingesenkt worden, die aus fliichtig zusammengestellten

gebrannten Backsteinen bestehen. Zwei davon lagen vor der Mittelachse des Postamentes

(K. 2 und 3 im Plan Tafel 4b), je eine in den Angelkapseln von 6 (K 8 und 9), je eine an

jeder Ecke der aufieren Tiiroffnungen (K 1, 6, 7, 11) und eine vor der Mitte des westlichen

Wandpfeilers im Hof (K 10). Sie waren meistens leer oder mit mehr oder weniger Erde gefiillt,

einige auch bei der Legung des dritten Fufibodens, wobei der zweite grdfitenteils zerstort

wurde, absichtlich geoffnet. In der an der Hoftiir zu 6 (K 1) fand sich ein kleines Bildwerk

aus ungebranntem Ton (Abb. 6 in MDOG 7). Es ist ein aufrecht stehender bartiger Mann

mit StierfiiBen und Stierschweif, der mit seinen Handen eine oben in eine Rosette endigende

Standarte oder einen stilisierten Baum halt.

,,Nur unbedeutende Kleinfunde sind unter den FuBboden gemacht worden: unter dem

zweitobersten FuBboden (Schicht i im Querschnitt Tafel 4a) ein Fragment einer abge-

schliffenen neubabylonischen Urkunde aus schwarzem Stein, 19 Zeilen von je 6 mm Hohe,

dann in der Lehmziegelpackung (Schicht p) ein Bruchstiick einer altbabylonischen Tablette,

eine kleine langliche neubabylonische Tablette, ein unbartiges Terrakottakopfchenmit Horner

krone, und ahnliches. In dem Zimmer 11 lagen zahlreiche Stiicke von Lapislazuli und blauer

Paste, dabei Stiicke von Statuenaugen.

,,Die Ziegel der beiden oberen Fufiboden tragen die gewohnlichen Stempel Nebukadnezars,

die des drift- und viertobersten solche Sardanapals, und unter denen des viertobersten fand

sich auch ein Ziegel mit dem Stempel Asarhaddons, wahrend der zweite von unten fast ganz

zerstort ist und der unterste keine Stempel zeigt."

Die Lehmziegelmauern stehen jetzt iiber dem obersten Pflaster noch etwa 4 m hoch mit

gut erhaltenen Wanden an. An vielen Stellen reichen die Mauern in ihrer Masse bis zu 10 m

hinauf. Wie man auf der Tafel 4 a sieht, sind dann die Lehmziegelmauern umgekippt und

dariiber kommen Schutt und Abfallschichteh einer Zeit, die auf den verfallenen Tempel ihre

vergleichsweise kiimmerlichen Ansiedlungen gebaut hatte. Aus diesem Befund kann man

sich den Untergang des Tempels folgendermafien vorstellen : Als die Tempelraume nicht mehr

in dauernder pfleglicher Behandlung standen, verfiel naturgemafi zunachst das Dach. Die

kostbare Ausschmuckung, wobei wir uns die Deckenbalken mit Gold- und Silberblech be-

schlagen denken konnen, war schon langst ausgeraubt. Dann werden die Holzbalken geraubt
worden sein, und die aufliegende Deckmasse aus Lehmstampf und Mattenlagen fiillte die

Raume. Die oberen Teile der Mauern werden dabei mit herabgestiirzt sein. Den Schutt dieser

ersten Verfallperiode sehe ich in der etwa 2 m hohen, fast sterilen Schuttschicht, die z. B.

in Raum 6 und 12 gut zu erkennen ist. R. Koldewey schreibt a. a. O. S. 23/24: ,,Uber dem

Fufiboden Nebukadnezars lag eine niedrige Schicht feinen rotlichen Lehmstaubes (Schicht /
im Querschnitt). Dariiber aber beginnt unmittelbar eine merkwiirdige 10 m hohe Schiittung,

e, aus Verbrennungsprodukten mit Scherben, worunter auch glasierte. Diese Schicht mufi

verhaltnismaBig schnell zustande gekommen sein. Sie entha.lt schon ganz unten griechisch-

parthische Kleinsachen."

Auf der unteren, ziemlich sterilen Schicht, die ich fiir den Verfall der Decke halte, folgt
eine etwa 2 bis 3 m hohe Schuttschicht, die stark mit Scherben, Ziegelbruch und Asche

durchsetzt ist. Die Tempelmauern ragten also eine Zeitlang sichtbar empor. Die Raume

wurden aber als Ablagerplatz fiir Schutt von den Einwohnern benutzt, die wohl sudlich des

Tempelbezirkes ihre Wohnviertel hatten. Wind und Wetter benagten wahrend dieser Zeit

die Lehmmauern, und endlich stiirzten diese um und bildeten so eine dicke Schutzschicht,

die die Reste des ehrwiirdigen Heiligtums zudeckte und vor weiterer Vernichtung bewahrte.

Die jetzt noch mefibare Hohe der Tempelmauern iiber dem obersten Pflaster betragt also
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rund 10 m. Wenn wir die bei der gewaltsamen Beseitigung des Daches beschadigten und von

Wind und Wasser vernichteten oberen Teile der Wande noch dazunehmen, so kommen wir

auf eine innere Raumhdhe von etwa 12 m.

(Uber die spate Bebauung bzw. den Neubau von Esagila unter den Seleukiden soil in

einem der nachsten Bande der Wissenschaftlichen Verdffentlichungen der Deutschen Orient-

Gesellschaft im Zusammenhang gehandelt werden.)

B. Der ostliche Anbau

An den Hauptbau von Esagila legt sich im Osten ein Anbau an. Seine Nordkante liegt

etwa biindig mit der Nordkante des Hauptbaues; im Siiden greift der Anbau betrachtlich

weiter aus. Der Anbau ist bisher nur in seiner Aufienkante in schmalen Stollen umfahren

worden. Leider hat auch hier der Krieg eine Weiterfiihrung der Arbeiten verhindert. Es ist

dringend erforderlich, auch hier die Arbeit wiederaufzunehmen. Die vielen Fragen, die wir

in bezug auf den Kult, das Neujahrsfest mit seinen Gotterbesuchen usf. haben, werden sicher-

lich bei einer genauen Untersuchung seines Inneren weiter geklart werden. Wir haben, mit

starken Vorbehalten, fiir das Innere des Anbaues zwei grofie Hofe angenommen, fiir die die

Lage der groBeren Tore im Osten und Siiden einigen Anhalt geben.
Die bei der Ausgrabung festgestellten MaBe der Aufienseiten des Anbaues (am Kisu ge

messen) sind aus der umstehenden Tabelle ersichtlich.

Im Norden liegt die Aufienkante der Lehmziegelmauer in der gleichen Flucht wie die

des Hauptbaues. Die Mauern sind, wie in den Pforten und Toren festgestellt werden konnte,

ohne den Kisu nur 3,25 bis 3,40 m dick, sind also schwacher als die des Hauptbaues (3,0 bis

4,0 m, ebenfalls ohne Kisu). Der Kisu des Anbaues ist auch schwacher (1,25 m =

4 Stein)

als der Kisu des Hauptbaues (2,0 m = 6 Stein). Dadurch tritt im Norden die Wand zu der

Zeit, als der Kisu vorhanden war, um etwa 60 bis 80 cm zuruck. Der Anbau tragt auch nach

aufien nur einfach vortretende Tiirme, die 0,35 cm = 1 Stein vortreten. Die Tiirme und

Zwischenraume zeigen am Kisu sehr unterschiedliche Abmessungen, vgl. die Tabelle.

In der Nordwand des Anbaues liegt dicht an der Nordwestecke ein Tor E. Es hat in

der Lehmziegelmauer etwa 3,0 m lichte Weite, zeigt doppelt abgestufte Umrahmung und

tragt im Kisu beiderseits zwei um 50 cm vorspringende Tiirme, die 4,65 und 4,51 m Breite

aufweisen. Die hinter dem Kisu liegenden Tiirme der Lehmziegelmauer haben nur 4,0 m

Breite. Im Tor E liegt noch ein Stuck des Unterpflasters aus gebrannten Ziegeln in Asphalt.

Der Kisu ist, entgegen dem Befunde am Hauptbau, nicht wangenartig vorgezogen. Auch

ist nichts beobachtet worden, was auf einen Rampenaufgang schliefien lieB. In der auf dieses

Tor nach Osten folgenden vierten Kurtine scheint, nach zwei durchgehenden Fugen im Mauer-

werk des Kisu zu urteilen, eine kleine, unbetonte Pforte B gelegen zu haben.

Die Ostfront des Anbaues ist 116,55 m lang. Von der Nordostecke rd. 24,80 m entfernt

liegt in einer rd. 5,50 m tiefen und 19,30 m breiten Riicklage ein Tor F.

Die Riicklage kennzeichnet dieses Tor als das Haupteingangstor. Ich nehme an und

spreche das hier mit allem Vorbehalt aus, daB die vom Uraschtor im Siiden ausgehende
Prozessionsstrafie des Nebo, an der Westseite von Epatutila, dem Tempel des Ninurta, vorbei

und weiter nach Norden fiihrte, dann an der Ostseite des
,,
Anbaues" entlang, um schlieBlich

in die Marduk-ProzessionsstraBe einzumiinden. Dann konnte man in diesem Tor F mit der

flachen, ehrenhofartigen Riicklage davor das ,,Eingangstor des Nebo in Esagila" erblicken.

Hier und noch auf eine Strecke von 13,60 m sudlich des Torvorhofes fehlt der Kisu aus

gebrannten Steinen. Merkwiirdig ist, dafi im Norden und Siiden der Kisu mit einer glatten
Flache aufhort, im Norden 90 cm vor der Vorhofecke, im Siiden biindig mit dem nordlichen
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Esagila, Der ostliche Anbau:

Nordmauer (von West nach Ost)

Kurtine

2,70

(Lehmmauer 2,85)

5,33 (Tor E)

4,80

2,38

2,43

2,60 (Pforte B)

2,35

Turm

2,37

4,65

(Lehmmauer 4,00)

4,51

(Lehmmauer 4,00)

2,37

3,13

3,«9

3,62

3,05

3,n

2,36
Turm + Kurtine 5,40

3,05

2,55

Turm + Kurtine 5,41

3,05

2,38

3-io

3,40

2,40

4,15

DurchmaB : 89,74 m

2,04

2,02

2,14

2,00

Turm

3,46

3,03

3,n

3,o6

Vorhofbreite 19,31 Kisuliicke 33,80

Von hier ab MaBe der Lehmmauer

des Kernbaues

Von Kisukante bis Mauerecke 0,90

Nordseite des Vorhofes vor Tor F :

Kurtine I Turm

3,i8

I 2,40

Torwand von Tor F:

4,16

4,10

6,05 (TorF 3,45)

Siidseite des Vorhofes vor Tor F:

I 2,45

3,i° I

Mauerecke bis Kisukante:

3,2o

2,3°

2,35

2,90

2,85

Von hier ab wieder KisumaBe:

2,82

2,58

2,64

2,24

4,35 (TorG 2,00)

2,69

2,37

2,96

2,94 (Pforte y)

5,i2

DurchmaB: 116,55 m

2,96

2,93

4,00

3,88

3,36

3,33

3,3i

3,23

2,62

2,63

2,25

2,55

2,60

2,32

2,24

2,26

2,20

2,27

2,29

Turm

3,o8

2,90

2,97

3,30

2,90

2,98

3-o6

3,io

3,42

3,07

3,34

3,32

4,i5

Knick nach Norden

4,21

2,53

2,22

2,25

2,03

2,29

2,25

2,97

2,65

2,95

2,95

3,oo

3,o6

2,67

Knick nach Westen

I 4-50

4,85 (Tor ff)|
4,30

DurchmaBe :

von Ost bis Knick 72,32 m

von Knick bis Knick 38,03 m

von Knick bis West 13,65 m
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Vorsprung des dritten Turmes. Eine ausreichende Erklarung dafiir kann ich nicht finden.

Man konnte zunachst annehmen, daB der Ehrenhof ohne Kisu bleiben sollte. Dann miifite

aber der Kisu gleich sudlich des Ehrenhofes wieder einsetzen. Es konnen jedoch die zwei

glatten Flachen im Norden und Siiden auch Baufugen sein, bis zu denen zufallig die Abtragung
der gebrannten Ziegel gelangt ist. Der Vorhof zeigt an beiden Ecken die Kurtine der Lehm

ziegelmauer. Die Kurtine ist nach der Hofseite zu 3,10 m bzw. 3,18 m lang. Dann folgt ein

Turm mit 2,45 m bzw. 2,40 m Lange in der Ecke. Das Torgebaude wiirde sich also um etwa

Geschofihohe iiber das Dach des Baues erhoben haben, aus dem dann noch die Tortiirme um

ein weiteres Geschofi emporragten.
Die Anlage ist also durchaus die gleiche wie bei den Vorhofen der Tore IV bis IX in der

Ost- und der Sudmauer des Etemenanki-Zingels, die wir spater besprechen werden.

Die Lehmziegelmauer tragt an ihren Tiirmen und Kurtinen je zwei doppelt abgestufte
Rillen. Das Tor F hat 3,45 m lichte Weite. Es zeigt doppelt abgestufte Umrahmung. Beider-

seitig liegen 0,80 m vorspringende Tiirme, die 4,10 bzw. 4,16 m lang sind. Sie tragen je vier

Rillen. Im Tor ist das Ziegelunterpflaster erhalten und an der inneren nordlichen Ecke ist

die Angelkapsel aus gebrannten Steinen vorhanden. Das Tor liegt in seiner Achse nicht

genau entsprechend dem Osttor A des Hauptbaues von Esagila, sondern etwas nach Norden

verschoben.

Das zweite Tor G hat 2,00 m lichteWeite. Es hat gleichfalls doppelt gestufte Umrahmung
und liegt zwischen zwei starker (2 Stein gegen sonst 1 Stein) vortretenden Tiirmen von 3,88

und 4,00 m Breite (MaB am Kisu). Vom Pflaster sind vor dem Tor, im Durchgang und im

Torraum Reste aufgedeckt worden. An der inneren Nordecke des Tores ist die Angelkapsel
erhalten. Das Pflaster greift beim siidlichen Turm um 2V2 Ziegellangen nach Siiden vor und

ist hier durch hochkantig gestellte Ziegel abgeschlossen. Die Pflasterbreite der Gangbahn
vor dem Tore berechnet sich danach auf etwa 6,50 m. Das untere Pflaster besteht aus fiinf

Schichten in Lehm mit Asphaltuberzug dariiber. Darauf liegt nach etwa 25 cm hoher Aus-

gleichschicht aus Lehmerde ein einschichtiges Ziegelpflaster. Der eigentliche Belag, den wir

uns aus kostbarem Stein vorstellen konnen, fehlt natiirlich, wie iiberall.

Nahe der Sudostecke liegt in der zweiten Kurtine noch eine kleine Pforte y von rund 2 m

Breite. Die geringe Bedeutung ist schon dadurch gekennzeichnet, daB die Tiir keine ab

gestufte Umrahmung hat und die Tiirme rechts und links nur den gewohnlichen Vorsprung
von 1 Stein zeigen.

Die Siidfront hat 72,32 m Lange und tragt zwolf einfache Tiirme. An zwei Stellen wird

der Kisu durch zwei kleine, in gebrannten Ziegeln gemauerte Kanale geschnitten, die mit

glatt gelegten Ziegeln iiberdeckt sind. Ziegelgraber schneiden ebenfalls in den Kisu ein.

Nach den 72,32 m Lange springt der Anbau um 38,03 m nach Norden zuruck, bis etwa 6,50 m

hinter die Siidkante des Hauptbaues. Es entsteht so hier dicht an der Sudostecke des Haupt
baues ebenfalls ein kleiner Vorhof vor dem hier angeordneten Tore H. Die beiden Tiirme

messen 4,50 und 4,30 m. Der Abstand zwischen ihnen betragt 4,85 m. Wir sind nur an der

Westleibung etwas ins Tor eingedrungen, konnen also dariiber keine genauen Angaben machen.

Es wird ein ganz normales Tor gewesen sein, das hier von Siiden aus noch einen dritten

monumentalen Zugang zu dem grofien Innenhof bildete: Der Hauptzugang war von Osten

durch das Tor F in der Riicklage ; dazu kommen die zwei ebenfalls monumental gestalteten
Tore E und H von Nord und Sud her, beide dicht am Hauptbau.



3. Etemenanki

Tafel 6—24

Der Hochtempel Etemenanki liegt in der Siidwestecke eines grofien, etwa 400 zu

400 m messenden Zingels. Im Osten und Siiden lauft die Prozessionsstrafie aufien an dem

Zingel entlang, im Westen flieBt der Euphrat und vor der Nordmauer lauft ein vom Flufi

sich abzweigender Kanal hin.

Die Nordmauer ist in ihrem westlichen Stuck eine einfache Mauer mit Tor / und II.

Der ostliche Teil dagegen ist eine Doppelmauer; in ihm liegt das Tor ///.

Das nordliche Stuck der Ostmauer ist ebenfalls eine Doppelmauer bis zu dem Tor IV

mit seinem StraBenvorhof . Etwa in der Mitte der Ostseite fiihrte ein StraBenabzweig von

der Prozessionsstrafie durch Tor V auf die Zikurrat zu. Ndrdlich und siidlich dieses Strafien-

abzweiges liegen zwei grofie Speichergebaude.
Von Siiden her konnte man die Anlage durch vier gleichwertige Tore mit aufieren Vor

hofen (Tor VI bis IX) betreten. Zwischen diesen StraBenvorhofen liegen Gebaude monu-

mentalen Charakters.

Die Westmauer ist in ihrem siidlichen Stiick bis dahin, wo sie dicht an den Euphrat

herantritt, eine Doppelmauer. Sie hat drei gleichartige Tore (X, XI und XII). Die nordliche

Strecke der Westmauer lauft dicht am Euphrat entlang; sie ist eine einfache Mauer mit

flachen turmartigen Vorspriingen an beiden Fronten.

A. Der Zingel

Wir wollen so vorgehen, daB wir uns zuerst den Baubefund der Zingelmauern, an der

Nordwestecke beginnend, vergegenwartigen und uns dann der Ruine der Zikurrat zuwenden.

Zum SchluB wird eine kurze zusammenfassende Betrachtung angefiigt.
Von der Nordmauer ist das westliche Stiick auf eine Strecke von 131,85 m eine ein

fache Mauer ohne Kasematten. (Vgl. Tafel 6.) Sie ist 4,50 m dick. Die
,,
Tiirme" springen

beiderseits je 1 Stein vor. Wir haben meist die Aufienkante verfolgt und sind nur im Westen

auf ein verhaltnismaBig kurzes Stiick auch der Innenkante nachgegangen. In der 4. und

15. Kurtine von Westen her liegt eine je 1,65 m breite Pforte / und 77. In der westlichen ist

noch ein Pflasterrest bei -f 2,63 m erhalten. An der Mauer haben sich drei Perioden fest-

stellen lassen. Die untere Periode, deren Unterkante auf dieser Strecke nirgends erreicht

ist, zeigt etwa gleich lange Tiirme und Kurtinen, deren MaBe in der nebenstehenden Tabelle

zusammengestellt sind. Nur die zwei Kurtinen, in denen die Pforten liegen, haben ein etwas

grofieres Mafi.

Rillenwerk ist an dieser unteren Periode nicht festgestellt worden, mit Ausnahme der

letzten Kurtine im Osten unserer Strecke, die zwei Rillen tragt. Ihre Unterkanten liegen bei

-(-1,40 m. In der ostlich darauffolgenden Kurtine setzen die Rillen bereits bei + 1,90 m ein.

Hier ist die Unterkante der nunmehr doppelten Mauer (s. Tafel 6) bei
—

0,10 m festgestellt
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Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm

4,45 m (13 Stein) 3,io 3,65 (Pforte 1,65)

3,25 m 3,05 3,io

3,20 3,05 3,oo

3,i5 rd. 2,70 3,io

rd. 3,25 3,io 3,oo

rd. 3,15 3,05 3,io

3,70 (Pforte) 3,io 3,oo

3,05 2,70 3,io

3,45 3,15 3,oo

3,io 3,30 3,io

3,35 3,05 3,oo

rd. 3,05 3,«5 3,oo

rd. 3,05 3,05 3,30 (2 Rillen)

3,io 3,io 2,60

ab hier Kasematten

worden. Es ist aber durchaus moglich, dafi noch tiefer Reste einer friiheren Mauer liegen,
die wir wegen des damaligen Grundwasserstandes nicht erreichen konnten.

Reste der zweiten Periode sitzen von +1,86 bis -f- 2,26 m an auf. Die Aufienhaut

der Mauer ist stark zerstort, so dafi sich meist nur die Masse der Lehmziegelmauer hat fest-

stellen lassen. Wo Turmecken erkennbar waren, zeigten sich diese im Vergleich zur unteren

Mauer um etwa 1 m nach Westen verschoben. Diese zweite Periode hatte eine Verbramung
aus gebrannten Ziegeln, die 4 Stein, also etwa 1,35 m bis 1,40 m, dick war. Die Unterkante

dieser Verbramung liegt bei + 2,00 m. Es sind aber nur sehr wenig Reste erhalten. Da von

Raubgruben vor Beginn der Grabung nichts zu sehen war, so mufi dieser Teil des Kisu schon

weit friiher ausgeraubt worden sein als weiter ostlich. Uberhaupt war von diesem westlichen

Teil des Nordzingels an der Oberflachengestaltung nichts mehr zu sehen. Die Verbramung

scheint, aus dem kurzen erhaltenen Stiick zu schliefien, eine andere Mafieinteilung gehabt
zu haben. Die Kurtine wurde mit 2,35 m (7 Stein), der Turm mit 3,70 m (11 Stein) gemessen.

Von einer noch spateren dritten Periode wurden nur geringe Reste an der Nordwest

ecke festgestellt. Wir fanden hier in vier Schichten das Fundament einer 7,70 m dicken

Lehmziegelmauer, die keine Turmvorspriinge aufweist. Diese sollten also erst in hoheren

Schichten angelegt werden.

Das ostliche Stiick der Nordmauer ist eine doppelte Mauer mit kasemattenartigen

Langsraumen dazwischen (vgl. Tafel 6). Einen Grund fiir den Wechsel zwischen einfacher

und doppelter Mauer kann ich nicht angeben. Die nach innen blickende Wand des Zingels
ist an dieser Stelle genau untersucht worden. Spuren einer nach Siiden abgehenden Mauer

wurden nicht gefunden. Die AuBenmauer ist 3,20 m, die Innenmauer 2,25 m dick und die

Raumtiefe dazwischen 2,45. Die Gesamtdicke der Mauer betragt also 7,90 m, die Lange der

Doppelmauer bis zur Nordostecke des Zingels 274,35 m.

Auch an ihr sind die drei Perioden festgestellt worden. Die untere tragt Rillenwerk, doch

hat sich dieses durchaus nicht an alien Stellen feststellen lassen. Ein triftiger Grund dafiir

kann nicht angegeben werden. Von der Verbramung der zweiten Periode zeugen die friiher

erwahnten Raubgraben. Einige wenige Reste sind auch von uns noch vorgefunden worden.

Etwa in der Mitte dieser ganzen ostlichen Strecke der Nordmauer liegt ein Tor 777,

beiderseitig von einem 4 m langen Turm, der 2 Stein vorspringt, flankiert. Die 2,65 m mes

sende Toroffnung ist von einer doppelt abgestuften Umrahmung umgeben. Nach innen

springt der Torbau 2,70 m vor. Er hat also einen Breitraum gehabt, der aber nicht naher

untersucht worden ist. Westlich des Torbaues legt sich an der Innenseite an der Zingelmauer

in der unteren Periode ein 11,85 m langer Lehmziegelklotz an, der wohl als Untermauerung
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eines Treppenaufganges oder eines Rampenweges zur Mauerkrone anzusehen ist. Lta. 1

spateren Perioden diese Vorlage nicht wieder angebracht ist, so mufi man einen derar lg

notwendigen Aufgang in einen inneren Raum verlegt haben. .

Auch die Innenkante der Mauer haben wir auf grofiere Strecken hin verfolgt und dabei

eine Reihe von Tiiren fiir die inneren Raume festgestellt. Die Tiirme und die Tiiren
der oberen

Periode sind dabei betrachtlich nach Westen verschoben worden. Auch schiebt sich meist

eine starke Schuttschicht zwischen die Reste der unteren Periode und die Neugrundung der

zweiten. Weiter ostlich, wo das Gelande langsam ansteigt, sind dann auch die Reste der

obersten Erneuerung erhalten, die eine verbreiterte Fundamentplatte aus Lehmziegeln

anlegt, zunachst noch ohne Beriicksichtigung der Turmvorspriinge. Zu dieser Verbreiterung

gehort auch ein in gebrannten Ziegeln gemauerter WasserabfluB nach Norden zu in der

14. Kurtine westlich des Tores, 2,10 zu 2,10 m messend, also je 6 Stein lang. In ihm war ein

beschrifteter Ziegel Asarhaddons (Inv. Nr. 41 419) vermauert
fiir den Bau von Etemenanki.

Da diese letzte Erneuerung unmoglich von diesem Assyrer stammen kann, so ist dieser Ziegel

hier in zweiter Verwendung vermauert.

DaB vor dem Nordzingel ein Kanal hinfloB, der zu Nabupolassars Zeit noch eine ziemliche

Bedeutung hatte und dann immer mehr anWichtigkeit verlor, habe ich in den ,,
Stadtmauern"

S. 34, 45, 51 ausgefuhrt. Da kurz vor der Nordostecke in Verbindung mit der unteren Lehm-

ziegelvorlage eine dicke Mauer nach Norden abzugehen scheint, so diirfte der Kanal etwa bis

hierher gegangen sein. Die Innenkante der Mauer ist nur, wie aus Tafel 6 ersichtlich ist, an

drei Stellen festgestellt worden.

Die Ostmauer (Tafel 7
—

9, 18 u. 19). Das nordliche Stiick bis zum ersten StraBen

vorhof hat eine Lange von 90,90 m. Es ist eine Doppelmauer mit Langsraumen dazwischen.

Drei Perioden sind festgestellt worden.

In der ersten Periode ist die AuBenmauer 3,50 m dick, die kasemattenartigen Innen-

raume 4,00 m breit und die Innenmauer 2,90 m dick. Die Gesamtanlage mafi also 10,40 m.

Nach aufien und innen treten dazu Turmvorlagen von je 1 Stein. Ihre Langenmafie sind

aufien nicht weiter untersucht worden, an der Innenkante betragen sie, von Nord nach Sud

gemessen :

Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm

4,8o 9.15 9.fi5
5,20 3,30 3,40

4,70 3,8o 6,20

3,35 7,35 3,20

4,15 3,8o 7,00

Wodurch die grofien Unregelmafiigkeiten veranlafit sind, ist schwer zu sagen. Vielleicht

ist die ubergroBe Lange des dritten Turmes dadurch zu erklaren, dafi hier der Unterbau einer

Treppe oder eines Rampenaufganges zur Mauerkrone, der dann freilich zum grdfiten Teil in

das Mauermassiv eingeschnitten sein mufite, vorliegt. Es sind aber auch an verschiedenen

Stellen kleine Verschiebungen der Turmecken festgestellt worden, so dafi vielleicht
imweiteren

Aufbau noch eine Ausgleichung der MaBe stattgefunden haben kann. Die Lange der sechs

Innenraume von Nord nach Slid betragt: 8,80 — 8,45
—

9,50
— 11,85

— 16,95 —

15,75.

Der vierte Raum, von Norden aus gezahlt, hat eine Tiir nach aufien. Die Scheidemauern sind

2,70 m dick. Die Tiiren zu diesen Raumen von innen her sind nicht gefunden worden. Es

sind hier eben nur die untersten Schichten noch erhalten, in denen diese Turen noch nicht

angelegt waren.
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Die zweite Periode steht auf einem durchgehenden Fundament aus Lehmziegeln von

1,70 m Hohe auf. Seine Unterkante liegt bei etwa + 4,26 m. Die Aufienkante ist etwa biin

dig mit der der tieferen Periode, nach innen greift das Fundament um 2,40 m iiber. Die Ge-

samtanlage wird also ohne die Vorlagen 12,80 m betragen haben. An der Innenkante sind

keine Vorspriinge am Fundament erhalten. Sie werden, wie in dem Schnitt 5 und 6 auf

Tafel 8 vermutungsweise angegeben ist, erst in hoheren Schichten angelegt worden sein.

Die Aufienkante ist infolge des hoher geschiitteten Strafiendammes hoher und besser erhalten.

Sie zeigt 15 ,,
Tiirme" und Zwischenraume, deren MaBe von Nord nach Sud folgende sind:

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,!2 3,05 3,05 (Pforte 1,30) 3,05

3,05 3,05 3,05 2,70

3,05 3,05 3,05 3,o5

3,o6 3,05 3,05 2,65

3,o6 3,05 3,05 3,o5

3,03 3,05 3,05 2,70

3,05 3,05

3,05

3,05

3,35

3,05

An der Nordostecke liegt eine Kurtine, wahrend der StraBenvorhof IV beiderseitig von

Tiirmen flankiert war. Samtliche Tiirme und Kurtinen tragen je zwei doppelt abgestufte

Rillen, bis auf die Kurtine an der Nordostecke. Ein Grund fiir diese Abweichung ist nicht

anzugeben. Auch die Mauer dieser zweiten Periode hatte im Innern kasemattenartige Langs-
raume, wie aus Schnitt 5 und 6 auf Tafel 8 gut zu erkennen ist. Die Scheidemauern sitzen

im allgemeinen an der gleichen Stelle wie die der tieferen Periode. Die AuBenmauer ist etwas

schwacher, namlich 3,10 m gegen 3,50 m. Die Innenmauer ist nicht festzustellen gewesen,

da hier die Anlage iiberall starker zerstort ist. Man kann daraus ersehen, dafi das Innere des

grofien Tempelbezirks das Hohenwachstum der Strafie und des angrenzenden Stadtgebietes
nicht in gleichem MaBe mitgemacht hat. In dieser Periode ist fiir den mittleren Raum der

Mauer (mit 11,85 m Lange) eine Tiir nach der Strafie zu angelegt worden. Es ist also dieser

Raum in nahere Beziehung zur Strafie gebracht worden, etwa als Wohn- oder Aufenthalts-

raum fiir einen Warter. Von weiteren Erneuerungsarbeiten an dieser Strecke zeugen die der

Mauer nach der Strafie zu vorgelegten Verstarkungen aus Lehmziegeln, von denen zwei zu

unterscheiden sind. Vergleiche die Ansicht dieser Strecke auf Tafel 8 und Tafel 18 a. Die Ober

kante der unteren Vorlage ist bei + 3,60 m bis + 4,16 m. Die untere Verbramung tragt Vor

spriinge von 1 Stein, die obere von 1/i Stein. Diese Verbramungen sind nicht direkt an den

alten Kern angelegt, werden also erst in hoheren Schichten den Kernbau mit iiberbaut haben.

Ein Bild dieser Strecke nach der Ausgrabung gibt Tafel 18 a und W.e.B. 4. Aufl. Abb. 115.

Die Tiir nach dem mittelsten Kasemattenraum ist im Kisu wesentlich nach Norden ver

schoben, es miissen also fiir diese Zeit die Scheidemauern der inneren Raume anders verteilt

gewesen sein, da die Tiir im Kisu jetzt fast auf eine Scheidemauer der friiheren Periode trifft.

An der Nordostecke sind diese Lehmziegelverbramungen nicht mehr erhalten. Ob sie die

Rillenverzierung aufwiesen, ist an den erhaltenen Fundamentschichten nicht auszumachen

gewesen. Wie sich die einzelnen Perioden der ostlich vorbeilaufenden Prozessionsstrafie zu

den verschiedenen Perioden der Mauer verhalten, ergibt sich aus dem Langsschnitt der Strafie

(Tafel 7 und Schnitt 5 und 6).
Sudlich dieses Stiickes liegt ein Tor IV mit StraBenvorhof davor (vgl.Tafel8 u. 18b).

Dieser
, .Ehrenhof" ist von Wand zu Wand 12,80 m, zwischen den Tiirmen 12,10 m breit und

14,90 m tief. An den aufieren, der Prozessionsstrafie zugekehrten Ecken sitzen Tiirme, was

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach ,
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im Gegensatz zu dem Befunde an den anderen StraBenvorhofen am Zingel bemerkenswert ist.

Der Tordurchgang zeigt nach aufien doppelt gestufte, nach innen dreifach gestufte Um

rahmung. Der innere Torraum mifit 13,70 zu 5,20 m und hatte in der unteren Periode eine

1,40 m breite Tiir nach Norden. Die obere Periode, von der nur nach innen zu wenige Schich

ten erhalten sind, griff iiber die noch gleich zu besprechenden Hauser iiber. Die oberste

Periode fiihrte die nach der StraBe zu gelegenen Lehmziegelverbramungen mit den halb-

steinigen Vorlagen als eine AbschluBmauer an dem Torhof vorbei und lieB nur in der Achse

eine 1,35 m breite Offnung frei. Eine solche AbschlieBung des Torvorhofes ist auch an den

iibrigen Torvorhofen im Zingel beobachtet worden.

In der Nahe dieses Tores IV sind einige Hauser und Teile solcher freigelegt worden

(Tafel 7). Von dem Tore in der Ostmauer geht eine breite ,,HauptstraBe" nach Westen.

Von ihr zweigt nach 11,40 m Entfernung vom Tore eine Gasse rechtwinklig nach Norden

ab, die etwa 2,75 m breit ist. Nach etwa 36,00 m Lange verbreitert sich diese Gasse gewisser-

mafien platzartig. Weiter nach Norden haben wir die Untersuchung nicht fortgefiihrt, da

es uns zunachst geniigte, festgestellt zu haben, dafi in diesem nordlichen Teil der Zingel-

anlage normale Wohnhauser, so wie wir sie im ,,Merkes" schon friiher kennengelernt hatten,

lagen.
Das Ergebnis ist auf Tafel 7 festgelegt. Wir haben ostlich der Gasse zwei Hauser voll

standig (Haus I und II), westlich der Gasse von Haus III und IV nur einige Mauerziige

freigelegt.
Haus I. Die Raume des Hauses legen sich um einen Hof von 8,16 zu 6,25 m Grofie.

Die Lehmziegelmauern sind etwa 1 m dick. Der Zugang des Hauses liegt im Norden an der

platzartigen Erweiterung der Gasse. Man betritt durch die 1,20 m breite Tiir den 2,40 m

breiten und 6 m langen Vorraum und von ihm aus durch eine Tiir in der Langswand den Hof.

Die Tiiren der um den Hof angeordneten Raume messen 1,10 bis 1,20 m im Lichten. Nur

die Tiir zu dem Breitraum im Siiden des Hofes ist etwas grofier (1,50 m). Dieser Breitraum

ist 3,60 zu 8,10 m grofi. Er hat einen westlichen und einen ostlichen Beiraum, von denen der

ostliche mit ihm durch eine 1,60 m breite Offnung verbunden ist. Einen weiteren Ausgang
zu dem Raum zwischen Haus und Zingel hatte das Gebaude durch eine Tiir in einem Raum

ostlich des Hofes. Aufientiir und Tiir zum Hofe sind auch hier in geknickter Achse angelegt.
Die Aufienwande zeigen die uns von den Merkes-Hausern bekannten Abtreppungen.

Haus II. Seine Raume gruppieren sich um einen Hof von 6,40 zu 5,80 m. Da der

Eingang aus irgendeinem Grunde von der Hauptstrafie her angeordnet ist, so ist der siidliche

Breitraum, der 2,40 zu 5,00 m mifit, nach Westen verschoben worden. Er hat nur einen

schmalen westlichen Beiraum. Ostlich des Hauses II sind noch einige Mauern aufgedeckt

worden, die sich zwar in sich zu Raumen zusammenfugen, aber nicht zu einem richtigen

Hausgrundrifi. Es scheint so, als ob der zunachst freie Platz zwischen Haus und Zingel mit

Raumen untergeordneter Bedeutung bebaut worden ist. Es ist zu beachten, dafi die Siidost-

ecke dieses Hauses durch das verbreiterte Fundament der letzten Erneuerung des Zingels
etwas iiberbaut worden ist.

Haus III ist nur so weit untersucht worden, dafi hier ebenfalls auf einen normalen

Grundrifi geschlossen werden konnte. Ich habe durch die gepunktelten Linien angegeben,
wie sich das Freigelegte ungezwungen zu einem babylonischen Hausgrundrifi erganzen lafit.

Kleinfunde wesentlicher Art sind bei dieser Untersuchung nicht gemacht worden. Die

wenigen angetroffenen Pflasterreste liegen bei + 2,24, 2,52, 3,00 und 3,30 m, ohne dafi sich

bei der Art unserer Ausgrabung mit schmalen Graben an der Wand entlang erkennen liefi,

in welchem Zusammenhang diese Pflasterreste stehen.
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Die zwei grofien Magazingebaude im Osten (Tafel 8, 9 und 19). 103,10 m sudlich des

nordlichen Torvorhofes IV liegt in der Ostmauer des Zingels der grofie Torvorhof V mit

Abzweigung der Prozessionsstrafie nach Westen, die etwa auf die Mitte der Zikurrat zu

gerichtet ist. Nordlich und sudlich dieses grofien ostlichen Torvorhofes V liegt je ein machtiges

Magazingebaude.
Von dem nordlichen Magazingebaude ist die ostliche Raumreihe (Tafel 8) mit den

zwei Eckhausern vollstandig, die nordliche und die siidliche Raumreihe so weit in den aus-

gegrabenen Strecken erhalten, wie aus den Aufnahmeplanen ersichtlich ist. An der Nord

kante des nordlichen Magazingebaudes war es moglich, diese Kante im Fundament bis zur

Nordwestecke zu verfolgen. Auf Grund dieser durch die Ausgrabung gegebenen Anhalts-

punkte haben wir das Gebaude so erganzt, wie es auf dem Plan Tafel 1 dargestellt ist, mit

Unterscheidung des Ausgegrabenen und des Erganzten : Um einen etwa 61 x 54 m groBen
Hof legen sich an jeder Seite zehn etwa gleich groBe und gleichwertige Raume an: 2,80 bis

4,42 m breit und 14,75 bis 17,10 m tief. Die vier Ecken werden durch Hauser eingenom-

men, die sich als Wohnungen von Magazinverwaltern oder dergleichen gut erklaren. Es

sind profane Bauten, einmal weil die Hofwande glatt sind, ohne Turmvorspriinge, und

zweitens, weil keine Torbauten mit den doppelten Tiirmen, die in Babylon alle Kultbauten

aufweisen, vorhanden sind.

Der gesamte Bau steht auf einer durchgehenden Fundamentplatte aus Lehmziegeln von

etwa 2 m Machtigkeit auf. Darauf sind die Mauern errichtet, zunachst ohne Aussparung fur

die Tiiren, die erst bei einer von-f 3,64 bis+ 4,72 m wechselnden Hohe angelegt sind, wo dann

auch die Mauern neu aufgeschniirt sind und die eigentliche Lage und Dicke aufweisen. So

hat sich an dem nordlichen Gebaudefliigel die Nordkante des Fundaments bis zur Nordwest

ecke verfolgen lassen, wahrend, wie im Versuchsgraben vom Jahre 1908 (Tafel 8) zu er

kennen ist, vom Aufbau nur von den ersten zwei Langsraumen (I und II) etwas vorhanden

ist. An der siidlichen Raumreihe bricht das Gebaude sehr bald vollig ab. Auch daraus ergibt
sich (vgl. die auf S. 17 mitgeteilte Beobachtung vom nordlichen Stiick des Ostzingels), daB

bis in die spatesten Zeiten der innere Bezirk nicht, oder nur ganz unbedeutend, aufgehoht

wurde, wahrend die Prozessionsstrafie im Osten und im Siiden des Zingels von Etemenanki,

entsprechend dem Hohenwachstum der angrenzenden Wohnbezirke, stark erhoht worden ist.

So konnten sich die Lehmmassen der verfallenden Mauern und der Magazingebaude leicht

nach dem tiefer liegenden Inneren der Sachn ausbreiten. Betrachten wir zunachst die zwei

erhaltenen Eckhauser.

Das nordostliche Haus. Sein Zugang war wohl durch Raum 1 von der Ecke des

grofien Hofes aus, wenn auch hier eine Tiir nicht festgestellt worden ist. Vom Raum 1

(3,40 x10,60 m) gelangt man nach Raum 2 (4,10 x2,90 m), dem eigentlichen Vestibiil des

Hauses, von dem man sowohl zum Hofe (4,10x5,90 m) als auch zu Raum 4 (3,95x2,85 m)

Zugang hatte. Im Siiden des Hofes liegt, wie in jedem normalen babylonischen Wohnhaus,

der Hauptwohnraum 5 (4,10x5,90 m), der rechts und links noch zwei kleine zugehorige Bei-

raume 4 und 6 hat. Ostlich des Hofes liegt ein Wirtschaftsraum 3. An der Nordseite des

Hauses liegt ein langer und schmaler Raum 7, von dem auch der Zugang nicht mehr erhalten

ist. Nimmt man die Tiir vom Hofe an, so ist er als Abstellraum oder dergleichen anzusehen,

lag aber die Tiir von Raum 1 her, so konnte man sich Raum 7 gern als Treppen- oder Rampen-

aufgang zum Dach des Hauses und des nordlich anstofienden Torgebaudes denken. Die in

vorstehendem angegebenen Raummafie sind nur ungefahr richtig, da wegen des oben ge-

schilderten Verfahrens des Aufbaues sich starke Verschiebungen der aufgehenden Mauern

an manchen Stellen ergeben.
Im Raum 2 fand sich bei + 3,00 m im Verfallschutt ein Entengewicht aus schwarzem

3*
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Marmor, Bab. 36479 (W.e.B. Abb. 120), dessen Schwere mit 29,68 kg bestimmt worden ist

und das die vierzeilige Aufschrift tragt: „i richtiges Talent. Gehorig dem Musallim-Marduk,

Sohn eines Priesters von Kis. Wer es wegnimmt, den nehme der Sonnengott hinweg!"

(Nach Delitzsch). Es ist ein schones, groBes Gewicht in der Form einer Ente mit auf den

Korper zuruckgelegtem Kopf. Es ist tadellos erhalten, aus grauem Marmor mit weifien Adern

sehr sorgfaltig gearbeitet. Es befindet sich jetzt im Museum in Istanbul. Auch dieser schone

Zufallsfund scheint mit darauf hinzuweisen, daB hier ein Magazinverwalter wohnte.

Das sudostliche Haus ist durch Raum X der ostlichen Raumreihe zuganglich, durch

den man den Vorraum 2 (5,00x3,00 m) und dann den Hof (4,90x6,05 m) betrat. Da man

den westlichen Raum 1 wegen seines langgestreckten Grundrisses gern als Treppenraum

ansehen mochte, so hatte dieses Haus nur einen siidlichen Wohnraum 4, ohne seitliche Bei-

raume, und nur einen Wirtschaftsraum 3; es kann also nur einem kleineren Beamten als

Wohnhaus gedient haben. Auch dieses Haus ist aus den gleichen, oben angefiihrten Griinden

ein Wohnhaus und kein Kultbau.

Die ostliche Magazinraumreihe ist ziemlich aufwendig ausgegraben worden. Es

liegen hier zehn (I bis X) gleich tiefe und nur wenig in der Breite verschiedene Raume (14,75

bis 14,80 m tief, 3,90 bis 4,42 m breit), die vom Hofe aus durch verhaltnismaBig schmale

Tiiren (1,35 bis 1,40 m) zuganglich sind. Nur Raum 6 und 7 haben noch eine Verbindungstiit.

Hofwand und innere Trennungswande sind etwa gleich dick (2,10 bis 2,15 m
= 6 Stein).

Die ostliche Aufienwand ist die Zingelwand = 3,20 m. Da wir aus Ersparnisgriinden keinen

der Raume ganz ausgeraumt haben, sondern immer nur an der Wand entlang gegraben

haben, so sind auch keinerlei Funde gemacht worden, die etwa iiber Bedeutung oder Be-

nutzungsart weiteren Aufschlufi geben konnten. Sie scheinen auch ohnedies klar genug:

der lange tiefe Raum ist, wie im Gewolbebau der Siidburg, Aufbewahrungsraum fiir all

das, was dem Tempel an Abgaben, Gaben und Zehnten zuflofi.

Von der nordlichen und siidlichen Magazinraumreihe ist gliicklicherweise gerade
noch soviel erhalten, um fiir unsere Annahme eines rechteckigen Binnenhofes und von vier

Eckhausern fiir die profane Verwaltung geniigend Anhaltspunkte zu bieten. Die Hofwande

des Magazinbaues sind glatt, ohne Turmvorspriinge. Nach aufienhin war der Bau durch

Vorspriinge mit je zwei doppelt gestuften Rillen an Tiirmen und Zwischenraumen geschmiickt,
wie an den drei Tiirmen der Nordfront festgestellt ist. Das Fundament tritt hier etwa 1,20 m

weit vor. Hier an der Nordfront ist auch eine in gebrannten Steinen gemauerte Dach-

entwasserung (Tafel 19a) in ihren Resten gefunden worden, aus deren Mauerwerk ein

beschrifteter Ziegel entnommen worden ist.

Die MaBe der ostlichen Aufienwand dieses nordlichen Magazingebaudes sind aus folgender

Zusammenstellung, Zahlung von Nord nach Sud, zu ersehen :

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,4° 3,o5 2,75 3,oo

3,0° 2,70 3,20 3,15

2,75 3,oo 2,75 2,90

3,05 2,70 2,80 3,io

2,70 3,io 2,70 3,05

3,oo 2,75 3,05 3,oo

2,70 2,90 3,oo 3,02

3,oo 2,75 3,05 3,30

2,75 3,oo 2,75

Der Turm hat also im allgemeinen 8 Stein, der Zwischenraum 9 Stein Lange. Rillenwerk

ist nicht zu beobachten gewesen. Davor liegt in zwei Perioden die Verbramung aus Lehm-
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ziegeln, die untere mit ganzsteinigen, die obere mit halbsteinigen Turmvorspriingen. Obwohl

beide Perioden dicht aufeinanderstehen, nimmt doch die Verteilung der Tiirme in der oberen

auf die in der unteren Periode keine Rucksicht. Auch hier ist in beiden Perioden dieser Kisu

an die Stammauer nicht dicht angebaut.
Sudlich dieses nordlichen Magazingebaudes liegt die grofie Strafienabzweigung von

der Prozessionsstrafie nach Westen in Richtung auf die Zikurrat. Ehe wir diese uns naher

ansehen, wollen wir erst die Reste des sudlich dieser Strafienabzweigung liegenden gleich-

artigen Magazingebaudes betrachten.

Von diesem siidlichen Magazingebaude (Tafel 9) hat sich allerdings nur das nord-

ostliche Verwaltungshaus erhalten und drei Speicherraume des nordlichen und zwei des ost

lichen Fliigels. Auch dieses sudliche Magazingebaude scheint auf einer durchgehenden

Fundamentplatte von Lehmziegeln zu stehen, wie aus der Fundament(?)-Kante in der Tiir

zu III im Nordfliigel und in der Tiir zwischen Raum 5 und 6 des Eckhauses geschlossen
werden kann.

Das nordostliche Eckhaus. Der langgestreckte Hof mifit 6,35 x10,35 m. Er hat

glatte Wande, hat also auch keinen kultischen Charakter. Zugang hat das Haus nur

durch den Vestibiilraum 2 von der Strafie aus; eine Verbindung des Hauses mit dem groBen
Hof des Magazingebaudes ist nicht festgestellt worden, das Haus ist also offenbar mehr in

Verbindung mit der Prozessionsstrafie zu denken, etwa als Wohnung eines Aufsichtsbeamten

iiber den grofien Strafienvorhof mit dem Tore. Die Tiir von der Strafie zum Vestibiilraum 2

ist 1,70 m breit. Sie zeigt nach aufien doppelt abgestufte Umrahmung. Bis + 1,90 m ist sie

mit Lehmziegeln zugesetzt. Dariiber liegt Pflaster aus Ziegeln von 32x32 cm auf Sandbett

bei etwa + 2,86 m, etwas hoher ein spateres aus Ziegeln von 37 x 37 cm. Die Turangel-Kapsel
ist gut erhalten, der Angelstein fehlt. Von diesem Raum fiihrt eine etwas schmalere, leicht

nach Norden aus der Achse verschobene Tiir in den Hof, und im Siiden eine 0,95 m breite Tiir

in den Raum 3, der durch eine zweite Tiir gleichfalls mit dem Hofe in Verbindung steht.

Dieser Raum 3 ist also wohl das Amtszimmer des Bewohners. In ihm liegt ein kleiner Rest

eines spateren Pflasters bei + 3,97 m. An seinerOstwand findet sich eine etwa 1,40 m breite

Aufmauerung aus Lehmziegeln, deren Bedeutung mir nicht klargeworden ist. Im Siiden des

Hofes liegt Raum 5, der saalartige, 3,35 x7,40 m messende Hauptwohnraum, an den sich

links und rechts die kleineren Zimmer 4 und 6 anlegen. Im Siiden des Hofes schliefit ein

langer Raum 1 an (3,20, X 10,80 m), der Wirtschaftszwecken gedient haben mag.

Von der nordlichen Magazinraumreihe sind drei der langgestreckten Raume fest

gestellt. Sie sind 15,55 bis 15,60m lang. / ist 3,05 m breit, II scheint die gleiche Breite gehabt
zu haben (wenn die Tiir nach dem Hofe in der Achse safi), III scheint aus der gleichen Erwa-

gung etwas breiter gewesen zu sein. Weiter nach Westen bricht das Gebaude ganzlich ab

(Schnitt 12 u. 13 auf Tafel 9). Auch hier deutet dieser Befund der Ruine darauf hin, dafi das

Innere der ganzen Anlage (die Sachn) wesentlich tiefer liegengeblieben ist und nicht die Er-

hohung des Strafienniveaus mitgemacht hat. Die ostlichen Magazinraume haben die

gleiche Lange (15,55 m), zeigen aber in den zwei noch feststellbaren Raumen groBere Breite

(je 4,10 m) und auch breitere Tiiren (2,05 bis 2,10 m im Lichten) gegeniiber den Tiiren der

Nordreihe mit nur 1,70 bis 1,75 m Breite. Weiter nach Siiden bricht das Gebaude vollig ab

(Schnitt 14 auf Tafel 9). Die ostliche Aufienwand des Gebaudes tragt, wie iiberall, den

Schmuck der kleinen Tiirme. Ihre Mafie sind in der umstehenden Tabelle von Nord nach Sud

zusammengestellt .

Turm und Zwischenraum tragen je zwei doppelt gestufte Rillen, die, wie die Ansicht

dieser Strecke auf Tafel 9 zeigt, ganz verschieden tief angelegt sind. An der Ecke des nord-

lichsten Turmes ist bei 1,55 m eine Brettzargeneinlage festgestellt worden. Auch ist an
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Turm Kurtine Turm Kurtine Turm

3,88

3,78 (Tiir)

3,io

3,io

3,12

3,12

3,20

3,io

3,i3

3,io

Kurtine

3,io

diesem nordlichen Turme ein kleiner Rest des Kisu von gebrannten Steinen noch erhalten,
dessen Unterkante hier bei-f 2,11 m liegt.

Sudlich davon hat sich noch in groBer Tiefe eine Strecke lang eine turmlose Lehmziegel-
mauerkante feststellen lassen (Tafel 9), ohne daB man bestimmt sagen konnte, ob sie zum

Zingel von Etemenanki gehort oder vielleicht zu etwas anderem. Davor liegt ein einschichtiges
Pflaster bei — 1,88 m. Weiter nach Siiden hat der Zingel eine grofie Lucke, und erst in der

Nahe der Sudostecke hat er wieder einwandfrei festgestellt werden konnen (Tafel 9).

Der grofie StraBenvorhof zwischen den zwei Magazingebauden (Tafel 8 und

19b) ist 30,80 m breit. Seine Tiefe hat sich nicht bestimmen lassen, da beide Magazingebaude,
wie oben geschildert worden ist, nach Westen ganzlich zerstort sind. Es ist klar, daB der

Strafienabzweig ein monumentales Eingangstor zur Sachn gebieterisch verlangt. Ob das Tor,
wie wir es in dem erganzten GrundriB (Tafel 1) getan haben, biindig mit der westlichen

Grenze der Magazinbauten lag, oder ob etwa weiter ostlich, so daB das Eingangstor auBen
und innen Vorhofe hatte, muB dahingestellt bleiben. Wir haben uns fiir die erste Art ent-

schieden, weil die monumentalen Toranlagen im Siiden des Zingels nur einseitige Vorhofe

haben. Die nordliche Wand dieses Torvorhofes konnte 30 m weit verfolgt werden, im Siiden

1st eine Strecke von 28 m erhalten. Der Strafienabzweig ist 4,10 m breit und mit sieben

Brecciaplatten in der Breite belegt (Tafel 19b). Er ist auf eine Strecke von 14 m erhalten.

Das seitlich sudlich anstoBende Unterpflaster aus gebrannten Ziegeln lauft noch eine Strecke

weiter nach Westen. Alle Versuche, die StraBe weiter westlich wieder aufzufinden, sind ver-

geblich gewesen (vgl. Grube 37 und 38 auf Tafel 8). Wie der nordliche kleine Strafienvorhof,
so 1st auch der grofie in der obersten Periode der Lehmziegelverbramung durch ein Mauerchen

abgeschlossen.

Das
,,Altere Gebaude" unter der Prozessionsstrafie. Als wir bei der Verfolgung

der ostlichen Mauer des Zingels etwa bei Strafiengrube 45 tiefer gingen (vgl. Tafel 9), um
die abbrechende Mauer vielleicht noch weiter verfolgen zu konnen, stiefien wir in etwa

50 bis 90 cm unter Null auf Lehmziegelmauern, die wir durch einen tiefgefiihrten Schnitt im

Zuge der Ostmauer des Zingels und zwei rechtwinklig dazu gelegte Schnitte etwas naher

untersucht haben. Wir haben dieses unter der Prozessionsstrafie liegende Bauwerk als

„alteres Gebaude" bezeichnet. Die Mauerstarken wechseln von 1,35 bis 2,00 m, die Raum-

langen von 1,60 bis 6,75 m. Im Siiden sind eine Reihe winziger Gelasse nebeneinander auf-
gedeckt. Mir scheint aber das bisher Vorliegende zu gering zu sein, als dafi man eine auch
nur andeutende Erganzung zu einem Hausgrundrifi wagen konnte. Im nordlichen sowie im

siidlichen Quergraben sind Tontafeln gefunden worden, von denen, nach Mitteilung von

Herrn A. Falkenstein, Bab. 38399b die Form einer altbabylonischen Schiilertafel hat

und Bab. 38399c eine einsprachige sumerische Beschworung (?), sicher aus altbabylonischer
Zeit, ist. Die in den tiefen Schichten gefundene Keramik gehort der kassitischen Zeit an.

Wir haben noch an einer anderen Stelle, im Suchgraben des Jahres 1910, den Versuch

gemacht, die ganz tiefen Schichten der Sachn zu untersuchen. In diesem Suchgraben ist nur
an einer Stelle der Rest einer Lehmziegelmauer freigegraben worden. Durch die Unter-
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suchung an dem sogenannten alteren Gebaude und in dem Suchschnitt ist jedenfalls fest-

gelegt, dafi unter dem ostlichen Teile des spateren heiligen Bezirkes sich Baureste aus alt

babylonischer und kassitischer Zeit befinden.

Nordlich von dem
,,
alteren Gebaude" kam eine Strafie heraus, die bei seiner Anlage

durchschnitten worden ist. Die Reste des Zingels scheinen bis unter dieses Strafienniveau

hinunter zu reichen (s. Tafel 9).

Sudlich des alteren Gebaudes finden sich Lehmziegelschichten, die ihrer Richtung nach

wieder als Fundamentschichten des Zingels angesprochen werden konnen. Aber erst nahe der

Sudostecke ist die Mauer wieder hoher anstehend und an ihren Turmvorspriingen mefibar

erhalten. Die beobachteten MaBe, von Norden nach Siiden gezahlt, sind:

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,15

3,io

3JO

3,!0

3J5

3,io

3,00 (Pforte)

3,20

3,io

3,60

An zwei Stellen, in der Pforte und etwas weiter nordlich, haben wir versucht, die Mauer-

dicken festzustellen, aber ohne Erfolg. Die Innenkante ist an beiden Stellen zerstort. Das

Gebiet der Sachn, also der Tempelhof, hat eben die Aufhohung des Gelandes der Strafie und

der ostlich davon liegenden Stadtviertel nicht oder nur in sehr geringem MaBe mitgemacht,

so daB beim Verfall der Zingelanlage die Lehmziegelmauern nach innen abgeschwemmt

worden sind und nur die Aufienhaut durch den Strafiendamm geschiitzt erhalten blieb. Vor

der Pforte ist noch der Rest einer kleinen Abwasserungsrinne aus gebrannten Ziegeln erhalten.

Das siidliche Stiick hat an den Tiirmen und Kurtinen je zwei Rillen. Das StraBenpflaster

liegt bei etwa + 2 m.

Die Gesamtstrecke von Tor-Hof V (Sudostecke) bis zur Sudostecke des Zingels mifit

171,85 m, die Ostwand in alien ihren Stricken zusammengenommen 408,75 m.

Die Sudmauer, ostlicherTeil. Die Strecke von der sudostlichen Ecke des Zingels

bis zum ostlichsten Strafienvorhof VI ist 166,45 m lang. Die Mauer ist, wie aus dem Auf-

nahmeplan Tafel 10 hervorgeht, sehr zerstort. Wir haben uns im allgemeinen begniigt, ihre

Siidkante langs der Prozessionsstrafie freizulegen. Nur in der Nahe der Sudostecke haben

wir auch das Innere und die Innenkante etwas untersucht. Wenn auch hier die Innenkante

nicht gut erhalten ist, so ist doch noch klar zu erkennen, und das ist aus spater (S. 35) zu

erorternden Griinden besonders wichtig, dafi hier eine Doppelmauer mit inneren Langs-

raumen vorliegt. Die aufiere Mauer ist 3,25 m dick, die Kammern im Innern sind 4,05 bis

4,20 m breit und scheinen etwa 15 bis 16 m lang gewesen zu sein. Eine Pflasterspur war bei

etwa-f 1,95 m zu erkennen. Die innere Mauer war 2,00 m dick und hatte nach innen Turm-

vorspriinge. Nach aufien tragt die Mauer an den Kurtinen und Tiirmen je zwei doppelt

gestufte Rillen. Die Sudostecke zeigt bei + 2,03 m die veraschten Spuren einer Holzzarge.

Der im Siiden der Mauer laufende Teil der Prozessionsstrafie ist, nach den in den einzelnen

Suchgraben aufgedeckten Teilen zu schliefien, schlecht erhalten. Meist sind nur Reste des

zweischichtigen Unterpflasters aus gebrannten Ziegeln oder nur Ziegelbrocken und Asphalt-

reste erhalten. Sie scheint an unserer Strecke entlang waagerecht zu liegen. Die gemessenen

Pflasterspuren liegen bei + 1,80 bis + 1,98 m. Nach Siiden abgehende Mauern sind nirgends

gefunden worden. Sie konnen auch an den jetzt zerstorten Stellen nicht abgegangen sein,

da der Befund in den Suchschnitten iiber der Prozessionsstrafie dem widerspricht . Die ein-
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zelnen MaBe der Mauer sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt,
Westen zahlend:

Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm

3,7° rd. 3,10 rd. 3,10

3,15

3,io rd. 3,10

GroBe Liicke 47,00 rd. 3,10

rd. 3,10

3JO

3,io

3,i3

rd. 3,20

3,io

3J5

3J5

3,io 3J5

Liicke 15,60 rd. 3,00

rd. 2,60

3,io rd. 3,10 3,io

3,io 3,io 3,20

3,i5 3,io 3,io

3J5

3,io

3,i5

rd. 3,20

3,25

Die Mauer war in ihren Kurtinen und Tiirmen mit Rillen geschmiickt, die hier nach der

Mitte zu enger zusammengeriickt sind, als sonst beobachtet worden ist.

Um zu erforschen, was etwa hier in dem Siidosten des Zingels an Ruinen noch vorhanden

sei, haben wir von der Sudmauer nach Norden zu einen 70 m langen Suchgraben angelegt
(Tafel 9). Dabei wurde so verfahren, daB der schmale Graben in einzelne lange Gruben

zerlegt wurde, zwischen denen Stege stehenblieben, die einerseits das Gelande noch weiterhin

passierbar lieBen, andererseits aber auch die Standfestigkeit der Grubenwande erhohten.

Das Ergebnis unseres Grabens war negativ: Von der jetzigen Oberflache an bis zum Grund

wasser haben wir nur gleichmafiige Schuttschichten, meist Wasserablagerungen, geschnitten.
Eine einzige diinne Lehmmauer wurde angeschnitten, deren Verfolgung der grofien Tiefe

wegen nicht aufgenommen wurde. Sie scheint auch nicht unserem Zingel anzugehoren,
sondern einer tieferen Bebauungsschicht, zu der auch das „altere Gebaude" unter der Ost

mauer gehort.

Der mittlere Teil der Sudmauer (Tafel 11—13 u. 20) zeigt vier monumentale Tor-

anlagen (VI, VII, VIII, IX). Sie alle haben einen aufieren offenen Vorhof, der bei alien vier

Toranlagen etwa die gleichen Abmessungen hat, rd. 21,00 zu rd. 24,50 m. Die Seiten

dieser Strafienvorhofe zeigen vier Tiirme von der gewohnlichen Art, dergestalt, dafi die

aufieren Ecken von Kurtinen eingenommen werden, wahrend in den inneren Ecken Tiirme

sitzen. Tiirme wie Zwischenraume tragen je zwei Rillen. Die Riickseite des Hofes wird durch

die Torvorderfront vollig eingenommen. Zunachst den Ecken steht je ein Wandstiick (im
Oberbau vielleicht der Eckturm des Torbaues), jedesmal nur 2,70 m lang und mit zwei Rillen

geschmiickt. Die Tortiirme springen 0,70 m vor und sind bei 4,40 m Lange mit vier Rillen

versehen; der Turmabstand betragt bei VII rd. 6,20 m. Die Toroffnungen sind 3,40 m breit,
ihr Gewande ist doppelt abgestuft. Durch den Torweg betrat man den inneren Torraum, der
etwa die gleiche Breite wie der offene Strafienvorhof hat und etwa 6,50 m tief ist. Der innere

Tordurchgang hat etwa dieselbe oder eine nur wenig geringere Breite (2,50 bis 2,80 m). Er

hat gleichfalls doppelt abgestufte Gewande und ist von zwei Tortiirmen flankiert, die 2 Stein
= 65 cm vor die Flucht der Vorlagen der Innenmauer vortreten. Sie tragen, wie die aufieren

Tortiirme, vier Zierrillen.

Die vier offenen Vorhofe liegen nicht in gleichen Entfernungen voneinander; von Tor VI
bis VII sind es 46,70 m, von VII bis VIII 65,50 m, von VIII bis TAT 34,30 m Abstand.

Die einzelnen Tore weisen folgende Hofbreiten auf: Tor VI 21,30m, Tor VII 21,25 m,
Tor VIII 20,95 m und Tor IX 20,70 m. Mit der Zingelmauer und mit den Toren zusammen-
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gebaut liegen drei Gebaude monumentalen Charakters, von denen nur das ostlichste voll

standig ausgegraben ist, wahrend wir uns bei den beiden anderen damit begniigt haben,
einige Raume in ihren Umrissen freizulegen. Das zwischen Torvorhof VI und VII (Tafel 11)
gelegene Haus hat einen grofien Innenhof, um den sich lange, schmale, fast gleichwertige
Raume legen. Man betritt den 26,60 x 18,20 m messenden Hof von innen (Norden) her durch
einen kleinen Vorraum (6,60 x4,70 m); die Aufientiir zu diesem Vorraum liegt in einfach

gestufter Riicklage. Die iibrigen Raume sind samtlich vom Hofe aus zuganglich, stehen aber

untereinander nicht in Verbindung. Eine Ausnahme bildet nur Raum 5 in der Nordostecke,
der mit 6 durch eine Tiir verbunden ist und nur durch diesen betreten werden kann. Funde

oder einen sonstigen Anhalt fiir die ehemalige Verwendung des Gebaudes hat die Grabung
nicht ergeben. Sein profaner Charakter ergibt sich daraus, dafi die Hoffronten glatte Wande

haben, wahrend Gebaude sakraler Art immer Vorlagen an den Hoffronten haben.

Der Gebaudekomplex zwischen den Torvorhofen VII und VIII (Tafel 12) hat von innen

(Norden) her drei Zugange. Sie liegen jedesmal in einer etwas langeren Kurtine und haben

ein einfach abgestuftes Gewande. Vor der ostlichsten dieser drei Tiiren liegt ein Klotz aus

gebranntem Mauerwerk, mit einem kleinen Entwasserungskanal darin. Auch nach aufien

(Siiden) fiihrte eine kleine Pforte auf die Prozessionsstrafie. Durch die mittlere der Nord-

tiiren betrat man anscheinend direkt einen grofien Hof II (15,67x11,65 m), wahrend man

bei der westlichen Pforte erst einen Quervorraum durchschreiten mufite, um in den Hof zu

gelangen, von dem aber bisher nur die eine Ausdehnung zum Teil bekanntgeworden ist

(rd. 11,50 m).
Noch weniger ist bisher von dem Gebaude zwischen Torvorhof VIII und IX erforscht

worden (Tafel 13). Sein Zugang lag in einer langeren Kurtine von Norden her. Die Tiir-

gewande sind nicht gut in den Kanten erhalten, so dafi es unentschieden bleiben mufi, ob

auch hier abgestufte Gewande vorhanden waren, wie man nach dem Vorbild der anderen

Tiiren annehmen mdchte. Die Tiir fiihrte in einen ungewohnlich grofien Vorraum (19,65 x 6,10),
an den sudlich der Hof sich anschlofi. Westlich davon liegt ein besonders langer und schmaler

Raum, der auch mit dem inneren Torhof des Tores IX durch eine Tiir in Verbindung stand.

Im Siiden ist dann noch ein Raum freigelegt worden. Es scheint also hier eine dem Gebaude

zwischen VI und VII ganz entsprechende Anlage vorzuliegen : ein Hof mit darumliegenden

schmalen und langen Raumen. Westlich vom Tore IX, zwischen ihm und der Westinnen-

mauer, liegt noch ein schmales Hofgebaude. An den Hof, dessen eine Seite mit 8,45 m ge

messen werden konnte, legen sich nach Norden und Siiden einige Raume. Im Westen schliefit

der Hof unmittelbar an die Aufienmauer an, und nach Osten zu ist nur noch fiir einen schmalen

Langraum Platz vorhanden.

Wie diese ganze Anlage, Tore mit dazwischenliegenden Gebauden, sich nach Osten zu

fortsetzte, ist nicht mehr zu ermitteln gewesen. Schon das Torgebaude VI ist fast vollstandig

verschwunden, von seinem Vorhof ist nur die Westseite vollstandig erhalten geblieben, von

der Ostseite ist nur die sudliche Ecke noch erhalten. In dem Fiillschutt der Raume dieser

Anlage sind eine Reihe bestempelter Ziegel von assyrischen Konigen gefunden worden, die

es wahrscheinlich machen, dafi die untere Periode des Zingels noch aus assyrischer Zeit stammt.

Die Gesamtlange der Sudmauer des Zingels betragt von der Siidost- bis zur Siidwestecke

456,95 m.

Die West-Innenmauer. Kurz westlich des Tores IX geht von der siidlichen Zingelmauer

nach Norden eine Mauer ab, die wir West-Innenmauer nennen (Tafel 14). Sie ist eine Doppel

mauer, mit Langsraumen dazwischen. Die westliche Mauer ist 3,05 m (9 Stein), die ostliche

2,50 m oder 7V2 Stein stark. Die Raume haben eine Breite von 4,90 m. Die gesamte Mauer-

Veroff. DOG. 59: Wetzel a. Weissbach 4
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anlage weist also die stattliche Dicke von 10,45 m im Siiden, 9,90 m im Norden auf. Die

Lange der einzelnen Gelasse ist nirgends festgestellt worden, nur an einer Stelle ist die Quer
mauer angegraben, wenn auch nicht in ihrer Starke bestimmt worden. Zahl und Lage der

Innenturen geben einen geniigenden Anhalt fiir die Lage der Scheidewande.

Die westliche Kante ist von Siiden her auf eine Lange von etwa 58 m freigelegt worden.

Wie uberall sind Turm und Kurtine etwa gleich lang und die Tiirme springen um einen Stein

vor. Sonst aber liegt ein anderes System zugrunde, denn die Achsenlange ist hier nicht, wie

gewohnlich, 6,20 m, sondern 6,90 bis 7,00 m. Uber die MaBe, so wie sie eingemessen werden

konnten, gibt die folgende Zusammenstellung AufschluB (von Sud nach Nord) :

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,45 3,io 3,43 3,40

3,45 3,45 3,45 3,55

3,50 3,io 3,45 3,47

3,45 3,82 5,50 3,48

Weitere 5 m ohne Kante

Die ostliche Kante trug Tiirme mit der gewohnlichen Achsenlange von 5,90 bis 6,20 m.

Die Abweichungen davon erklaren sich ungezwungen dadurch, daB man auf die Tiiren zu

den Gelassen Riicksicht nehmen mufite. Diese Tiiren liegen stets in einer etwas langeren

Kurtine und haben einen um einen halben Stein zuriickgesetzten, einen Stein breiten Rahmen.

Rechts und links der Tiir zwischen Tiirrahmen und Turmvorsprung steht vom eigentlichen

Mauergrunde stets ein Stiick von 50 cm Breite. Die Kurtinen sind alle etwa 2,90 bis 4,10 m

lang. Die siidlichste hat ein MaB von 3,80 m. Die Tiir ist hier 2,10 m breit (statt wie die

iibrigen 1,80 m), weil der dadurch zugangliche Raum gleichzeitig Vorraum fiir das Westhaus

ist. Nirgends, weder an Innen- noch AuBenkante, ist eine Spur von ornamentalem Rillen-

werk beobachtet worden. Es scheint also diese Mauer ohne diesen Schmuck geblieben zu sein.

Die Mauer ist freilich nur in den untersten Schichten erhalten. An keiner Stelle erhebt sich

die Ruine hoher als + 2,57 m iiber unseren Nullpunkt, und es konnte sein, daB das Rillenwerk

erst hoher ansetzte. Sehr wahrscheinlich ist mir freilich diese Annahme nicht, da die Innen

kante der Sudmauer das Rillenwerk schon in viel tieferen Schichten tragt. Nach Norden ist

die Mauer ganzlich zerstort und konnte auch trotz eifrigen Suchens nicht wieder aufgefunden
werden. Auch der Versuch, mit der Westkante der Mauer weiter zu kommen, muBte als

aussichtslos aufgegeben werden. Die Westkante erwies sich vielmehr als noch weit mehr

zerstort als die Ostkante. Die Abmessungen der Ostwand (von Siiden nach Norden gezahlt)
kann man aus nachstehender Zusammenstellung ersehen.

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

2,95 3,05 3,io

3,80 (Tiir 1) 3,15 3,50 (Tiir 5)

2,90 3,50 (Tiir 3) 3,05

2,90 3,!0 3,io

2,90 3,io 3,io

2,90 3,15 3,50 (Tiir 6)

3,io 3,io 3,io

3,io 3,io 3,io

3.12 4,10 (Tiir 4) 3,io

3,48 (Tiir 2) 3,o8 3,45 (Tiir 7)

3-10 2,77 3,io

3,io
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Die WesuAufienmauer, siidliches Stuck (Tafel 14). An der Siidwestecke steht noch

eine Kurtine der Verbramung, wie sie an der Sudmauer auf eine lange Strecke gut erhalten

ist. Wir verfolgten dann die Aufienkante der Lehmziegelmauer auf eine Strecke von zwei

Tiirmen und einer Kurtine. Dann gingen wir
— ailes in schmalsten Stollen — iiber die Mauer

nach der ostlichen (der Innen-) Kante. Wir maBen hier die Dicke der Aufienmauer mit 3,55 m,

die Breite des Innenraumes mit 2,50 m und die Dicke der Innenmauer mit 2,10 m. Wir

gingen an der Innenmauer nach Siiden bis zur inneren Ecke der Anlage und an der Sudmauer

noch ein kleines Stiick nach Osten entlang. Dann verfolgten wir die Innenkante der West

mauer nach Norden. Die Mauer zeigt eine glatte Wand ohne Tiirme. Wir sind also hier in

einem Hof, wie bei den Gebauden zwischen den siidlichen Torvorhofen. Wir haben drei Tiiren

festgestellt, die in die inneren Langsraume fiihren. Als wir die Kante auf 27 m nach Norden

verfolgt hatten, stiefien wir mit dem Stollen, mit dem wir die Innenkante der Mauer von

Norden her verfolgt hatten, zusammen. Diese Untersuchung war an einer tieferen Periode

entlang gefuhrt worden. Hier ist die Dicke der Aufienmauer mit 3,20, die innere Raumbreite

mit 3,35 m und die Dicke der inneren Mauer mit 2,30 m festgestellt worden. Diese tiefere

Periode tragt auch an ihrer Innenkante Tiirme. Es schlofi also damals hier kein Hof oder

andere Raumlichkeiten an. Eine weitere Untersuchung der Anlage in dieser Gegend war

wegen der hohen aufliegenden Schuttmassen untunlich. Wir haben uns mit der Feststellung

begniigt, daB hier in der Siidwestecke der ganzen Zingelanlage in der obersten Periode eine

Gebaudeanlage eingebaut war und daB offenbar in den friiheren Perioden hier etwas anderes

vorlag. Vermutungsweise konnte man sich vorstellen, dafi der Ausbau der Siidwestecke zu

einem Gebaude mit innerem Hof sich bis zur Innenkante der weiter ostlich liegenden Tore

und dazwischenliegenden Anlagen erstreckte und dafi bei der Errichtung der aufieren West

mauer die westliche Innenmauer aufgegeben worden war, von der wir ja, wie auf S. 26 dar-

gelegt worden ist, nur Spuren in den tiefen Schichten festgestellt haben. Moglicherweise lag
aber auch nur ein Haus in dem Siidteil des Raumes zwischen aufierer und innerer Westmauer.

Im Siiden mufi es mit einem schmaleren Teil an die Westmauer von Tor IX angeschlossen

haben, an der Westaufienmauer reichte es weiter nach Norden.

In dem mittleren Stiick der West-Aufienmauer (Tafel 15) haben wir drei monumentale

Toranlagen X bisXII von fast gleichen Abmessungen aufgedeckt. Die Mauer dieses mittleren

westlichen Stiickes ist eine Doppelmauer mit zwischenliegenden Langsraumen. Die Aufien

mauer ist 3,18 m dick, die Innenraume 3,32 m tief und die Innenmauer 2,50 m dick. Die

Gesamtanlage mifit also 9,00 m. Die Dicke der Scheidemauern zwischen den Innenraumen

ist an manchen Stellen rd. 2,50 m gemessen worden. Nach aufien zeigt die Mauer an

Kurtinen und Tiirmen je zwei Rillen.

Zunachst im Siiden liegt das Tor X. Nach innen springt der Torbau 3,10 m vor. Die

lichte Weite des Tores ist mit 2,95 m, die Lange der Tortiirme auf der Flufiseite mit je 4,35 m

mit 5,40 m Abstand gemessen worden, auf der Innenseite mit je 5,25 m bei 4,30 m Abstand.

Die Torbreite betragt also aufien 14,10, innen 14,80 m. Ein Pflasterrest ist bei -j- 4,04 m

erhalten. Darunter liegt ein aus gebrannten Ziegeln gemauerter, 55 cm hoher Kanal, der mit

einer Ziegelschicht flach abgedeckt worden ist. Die Oberkante der Abdeckung liegt bei

+ 3,25 m. Vor beiden Torturmen sind Reste der Verbramung erhalten. Die Mitte der Mauer

wird von dem Tore XI durchbrochen. Der Tordurchgang ist auf der Flufiseite im Lichten

2,98 m, die Tortiirme zu beiden Seiten sind auf der Flufiseite 4,31 bzw. 4,32 m, innen je 5,60 m

breit, bei einem Abstand von 5,40 bzw. 4,30 m. Von dem Breittorraum aus war der nordliche

Kasemattenraum zuganglich, die Sudseite ist nicht untersucht worden. Der Torbau springt
nach innen 3,20 m vor. Der Tordurchgang zeigt innen und aufien doppelt gestufte Um

rahmung. Der Abstand von Tor X und XI betragt, von Torturm zu Torturm gemessen, auf

4*
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der Flufiseite 76,35, auf der Innenseite 75,30 m. Im Norden liegt fast unmittelbar an dem

Knick der Mauer das nordliche Tor XII. Es mifit aufien 14,40 m, innen 18,20 m. Die Tor

tiirme messen auf der FluBseite je 4,35, auf der Innenseite 6,20m im Siiden, 7,30 m im Norden

und haben aufien je vier doppelt gestufte Rillen; der Tordurchgang mifit 3,20 m im Lichten;
er liegt aufien und innen in doppelt gestufter Riicklage. An den Breittorraum schliefit sich

nach Norden ein langer schmaler Raum an, vermutlich der Treppenaufgang zur Mauerkrone.

Nach Siiden steht er in Tiirverbindung mit einem kleinen Raum fiir die Wache. Von der

Verbramung aus gebrannten Steinen ist ein Stiick aufien vor dem rechten Torturm erhalten.

Im Tordurchgang sind verschiedene Pflaster und darunter der Abzugskanal erhalten. Das

Torgebaude springt nach innen um 2,15 m vor, und vom mittleren TorXI ist es, von Torturm

zu Torturm gemessen, innen 40,50, auBen 42,85 m entfernt. Bis zum Knick in der Zingel-
mauer sind es von der Nordkante von Tor XII noch 12,50 m, so daB die ganze Strecke von

der Siidwestecke des Zingels bis zum Knick auf der Flufiseite 293,03 m ausmacht.

Die Mauermafie zwischen Tor X Nordkante und XII Siidkante sind in nebenstehender

Tabelle zusammengestellt.
Bis kurz nordlich von Tor XII geht die Mauer etwa in der Richtung der Westkante von

Esagila. Dann macht sie einen Knick und lauft starker in nordlicher Richtung. Die Mauer

tritt so an diesem Punkte nahe an die Flufikaimauer Nabupolassars (Arachtumauer) heran.

Ehe wir uns aber dem nordlichen Stiick der westlichen Mauer zuwenden, wollen wir noch

kurz die Kanale und kleinen Mauerziige ostlich des Tores XII betrachten (Tafel 15 und 21).
Wie erwahnt, ist im Tordurchgang des nordlichen Tores die Abwasserrinne erhalten.

Unmittelbar ostlich des Tores biegt diese Rinne nach Norden aus. Nach etwa 20,00 m ist

sie dann von einem ostwestlich laufenden Kanal abgezweigt, den wir ebenfalls ein Stiick nach

Osten und nach Westen verfolgt haben. Im Westen bricht der Kanal kurz vor der inneren

Nordwestecke des Torgebaudes ab. Es ist also klar, dafi zunachst das Torgebaude XII etwas

nordlicher lag, dafi dann das Torgebaude nach Siiden verschoben wurde und man deshalb

den urspriinglichen Kanal nach Siiden knickte, damit er durch den Tordurchgang gefiihrt
werden konnte. Im Schutt iiber dem Kanal fanden sich eine Reihe von beschrifteten Ziegeln

Nebukadnezars, den Bau von Etemenanki betreffend. Im Kanal selbst fanden sich vermauert

vierzeilige Nebukadnezar-Stempel und eine Menge gebrannter Formsteinziegel fiir das

Rillenschmuckwerk. Der Kanal selbst ist 0,35 m breit und 10 Schichten = 0,85 m hoch.

Der Kanal war mit diagonal gestellten Ziegeln abgedeckt, die noch auf weite Strecken erhalten

sind. Am westlichen Ende des alten, dann abgehackten Kanalzweiges ist noch eine Einflufi-

offnung erhalten. Weiter deckten wir eine Mauer aus gebrannten Ziegeln auf, die nach Siiden

halbsteinstarke Vorlagen tragt. Sie ist aus Ziegelbruch von Steinen 33 zu 33 cm ohne Stempel

gemauert. Etwa in der Mitte des erhaltenen Stiickes ist eine schmale Pforte und kurz ostlich

dieser Pforte ein Maueransatz mit Tiiranschlag nach Norden abgehend erhalten. Im Westen

ist die Mauer bei Anlage des Kanals stiickweise abgestemmt worden. Nordlich dieser Mauer

aus Ziegelbruch wurde eine Mauer aus Lehmziegeln angeschnitten, die in einem Abstande von

3,10 m parallel mit der Mauer aus Ziegelbruch zu laufen scheint. Im Westen mafien wir ihre

Dicke mit 4,00 m. Weiter ostlich stellten wir die Mauerdicke mit 1,70 m fest, haben aber die

ganze Anlage nicht weiter geklart. Nordlich des Tores haben wir noch drei schwache Lehm

ziegelmauern beobachtet, von denen wir aber nichts weiter aussagen konnen. Die Mauerziige
deuten darauf hin, dafi nach Osten Mauern abgingen. Im Verband mit der westlichen Zingel-
mauer stehen sie, soweit unsere Untersuchung reichte, nicht.

Westmauer, nordliches Stuck (Tafel 15). Kurz nordlich des nordlichen der drei

Tore (XII) hat, wie gesagt, die Westmauer einen Knick. Sie hat von da an bis zur Nordwest-
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AuBenseite Innenseite

Tor X Tor X

Turm Kurtine Turm Kurtine

3,20 3,oo

3,oo 3,io

3,05 2,95 (Pforte 1,28)
3,io 3,io

3,io 3,io

3,02 3,05

3,o8 3,00 (Pforte)
3,04 3,oo

3,0° 3,05

3,oo 3,io

3,!0 3,00 (Pforte)
3,oo 3,02

3,io 3,00 (Pforte)
2,98 3,io

3,io 3,oo

2,92 3,02

3,05 (9 Stein) 2,97 (9 Stein; Pforte)
3,03 (9 Stein) 3,10 (9 Stein)

3,08 (9 Stein) 3,05 (9 Stein)
3,02 (9 Stein) 3,15 (9 Stein)

3,08 (9 Stein) 2,95 (Pforte)
3,04 (9 Stein) 3,10 (9 Stein)

3,00 (9 Stein) 2,70 (8 Stein)
3,06 (9 Stein) 2,83 (8 Stein)

3,05 (9 Stein) 3,05 (9 Stein)

Tor XI (14,03) Tor XI (15,50)

3,o8 3,02 (9 Stein)
3,25 rd. 3,00

3,15 rd. 3,10

3,33 3,10 (9 Stein)

3,50 3,07 (Pforte)

3,i5 3,88 (12 Stein)
3,50 3,30

3,37 3,47 (10 Stein)

3,45 3,27 (Pforte)

3,33 3,43 (10 Stein)

3,43 3,30 (10 Stein)

3,37 3,90

3,oo

Tor XII Tor XII

ecke eine mehr nordliche Richtung und eine Lange von 119 70 m. Von dem Knick an ist

sie aufierdem eine einfache Mauer ohne Kasematten. Sie ist 4,50 m dick und tragt

Kavaliertiirme, die beiderseitig je einen Stein vortreten. An dieser Strecke ist im siid

lichen Teil hauptsachlich die Innenkante, im nordlichen Aufien- und Innenkante freigelegt
worden. Die beobachteten MaBe an der Innenseite sind in nachfolgender Tabelle zusam-

mengestellt.

An diesem Stiick sind drei Perioden beobachtet worden. Bei der ersten Periode ist die

Lehmziegelmauer 4,50 m dick. Die Unterkante liegt bei etwa + 1,19 m. Ihr unmittelbar

vorgelagert ist die Flufimauer Nabupolassars, die sogenannte Arachtu-Mauer (vgl. Tafel 15
und Schnitt 32). Die Lehmziegelmauer hat einen kleinen, nur wenige Zentimeter vor-

springenden Fundamentabsatz. Rillenverzierung ist an ihr nicht beobachtet worden.
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Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,75 3,oo 2,90 3,05

3,40 3.P5 3,oo 3,05

3.40 3,03 3,io 3,05

3,35 3,io 3,oo 3,05

3,io 3,io 3,io 3,05

3,io 3,o8 Liicke 3,05

3,13 3,i8 3,oo

3,30

3,05

In der Liicke sind die MaBe an der verbreiterten Mauer aus Lehmziegeln an der AuBenkante genommen

worden, danach an der eigentlichen Mauer bis zur Nordwestecke.

Turm Kurtine Turm Kurtine Turm Kurtine

3,20 3,0° (Turm + Kurtine 5,90)

3,oo 3,oo 3,io

3,20 (Kurtine+Turm 6,10) 4-50

3,o8 3,05

3,75

2,40

In der zweiten Periode wird die Mauer beiderseitig durch einen Kisu aus gebrannten
Steinen verstarkt. Die Verbramung ist 4 Stein stark und tragt innen und aufien ebenfalls

Tiirme, die auf einem durchgehenden Fundament von einigen Schichten aufsitzen. Die Ziegel

tragen Nebukadnezar-Stempel. Rillenwerk in situ ist nicht beobachtet worden. Es setzte

wahrscheinlich erst in hoheren Schichten ein, da die vielen hier gefundenen Formsteinbruch-

stiicke diesen Schmuck sehr wahrscheinlich machen. Diese Verbramung hat aufien ihre

Unterkante bei etwa + 2,30 m, innen bei etwa + 3,10 m bis 3,40 m. Die Verbramung aufien,

wie ebenfalls aus den Schnitten auf Tafel 14 hervorgeht, kann erst angelegt worden sein,

als die Arachtu-FluBmauer durch die Nebukadnezar-FluBmauer ersetzt worden war. Der

Kisu ist nur in wenigen Resten erhalten. Ihm sind auch nur wenig Ziegel entnommen worden;
diese trugen, wie erwahnt, den Nebukadnezar- Stempel. Das beweist aber noch nicht, dafi

die Verbramung schon von diesem Konig angelegt worden ist, denn auch in der Flufimauer

Neriglissars fanden wir neben den gestempelten Ziegeln dieses Konigs auch reichlich viele

Ziegel mit Nebukadnezar-Stempeln. Es kann also die Anlage des Kisu aus spaterer Zeit

stammen, und wir haben beim Aufheben von Ziegeln vielleicht nur zufallig blofi Ziegel von

Nebukadnezar gefunden.
Von der dritten Periode, die auch im westlichen Stiick der Nordmauer beobachtet worden

ist, sind nur wenige Reste festgestellt worden. Die Mauer ist nach aufien und innen verbreitert

worden, etwa soviel als der Kisu der zweiten Periode. Sie mifit etwa 7,70 m. An der daran

freigelegten Innenkante sind keine Tiirme beobachtet worden, die wahrscheinlich erst in

hoheren Schichten angelegt wurden. An der Aufienkante steht die Lehmmauer im mittleren

Stiick noch etwas hoher an und tragt Tiirme. Die Gesamtlange der West-AuBenmauer von

der Siidwest- bis zur Nordwestecke des Zingels miBt 412,73 m.



B. Die Zikurrat.

Am ,,Turm von Babel" ist 1913 vom 11. Februar bis 7. Juni mit nur wenigen Arbeitern

gegraben worden. Es handelte sich dabei nur um eine Tastgrabung, die fiir eine spatere

vollstandige Freilegung Anhaltspunkte gewinnen sollte. So ist insbesondere die dringend
wiinschenswerte Aufraumung der Oberflache des inneren Lehmkerns bisher unterblieben.

Die Turmruine war bis in neuere Zeit vollig unter den flachen Auslaufern des Amran

verborgen. Dann stiefien Araber beim Brunnengraben fiir eine neu anzulegende Palmen-

pflanzung auf das Mauerwerk der Barnsteinummantelung, die dann von der tiirkischen Re-

gierung im grofien abgebaut wurde, wobei auch durch Schopfwerke das nachdringende Grund

wasser zeitweilig abgesenkt wurde. Dadurch hat die Ruine die Gestalt angenommen, wie sie

auf dem Amran-Plan von 1900 dargestellt ist : in der Mitte steht der ungefahr quadratische
Kern aus Lehmziegeln; der dicke Mantel aus gebrannten Ziegeln, der den Kern umgab, war

eine breite und tiefe Einsenkung, mit einem Fortsatz nach Siiden, geworden. Diese Ein-

senkung war an ihrem Boden mit Schutt und Wasserlachen bedeckt und die Oberflache des

Kerns, und das Gebiet an alien vier Seiten um die Einsenkung war nach aufien mit den Halden

dieser jiingsten Raubgrabung umgeben.
Bei dem fiir uns Ausgraber giinstigen tiefen Grundwasserstand 1913 fand sich das Mauer

werk des Turmmantels in den tieferen Schichten besser erhalten vor, als zu erwarten war.

So kamen die Kanten, Ecken und Vorspriinge des Baues gut heraus und konnten genau

gemessen werden.

Der Kern aus ungebrannten Ziegeln ist moglicherweise der Rest eines alteren Baues.

Er mifit jetzt a/s des jiingeren Baues. Die Seiten wurden mit

Norden .... 61,10 m

Osten .... 61,15 m

Siiden .... 61,20 m

Westen .... 61,15 m

244,60 m gemessen.

Zweifelhaft mufi aber zunachst noch bleiben, ob dies (durchschnittlich 61,15 m) aucn die

urspriingliche Kantenlange ist. Es konnte sehr wohl bei Anlage des Neubaues fiir die Auf-

mauerung des Mantels aus gebrannten Steinen eine Schale der urspriinglichen Aufienhaut,

die vielleicht schadhaft geworden war, entfernt worden sein. Klarer konnte man dies wohl

beurteilen, wenn bei Abraumung der Oberflache des Kernbaues auch besser die Lehmziegel-

lagen mit ihren Fugen und Ziegelmafien erkannt werden konnen. Jetzt hat der Kern aus

Lehmziegeln senkrechte glatte AuBenwande. Ob dies auch der Fall war, solange der Bau

frei stehen sollte, konnte wahrscheinlich nach Abraumung auch besser beurteilt werden.

Analog mit anderen Kultbauten aus Lehmziegeln sollte man zunachst Pfeilervorlagen an-

nehmen. Dringend notig ist die Abraumung der Oberflache schlieBlich auch deshalb, weil es

nicht ausgeschlossen ist, dafi sich dabei noch Spuren eines alteren Hochtempels finden lassen,

der dann, ahnlich etwa wie in Uruk-Eanna, nur auf einer niedrigen Terrasse gestanden hatte.
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Etwa in der Mitte der Siidseite und, etwas von der Mitte nach Norden verschoben, auch

in der Ostseite haben sich die Hohlungen fiir je 2 Holzanker gefunden. Im Siiden liegen diese

Holzanker 3,1 m, von Mitte zu Mitte gemessen, auseinander; ihre Unterkante bei — 2,5 m.

Die Holzbalken (Palmholz) haben 25—30 cm im Quadrat gemessen (Bab. 54872).

Im Osten lagen sie 2,45 m von Mitte zu Mitte entfernt, die Oberkante bei —

1,20 m.

Ob noch andere derartige Verankerungen vorhanden waren, konnte an der Ruine nicht

beobachtet werden.

Spuren eines Aufganges sind an diesem Kernbau aus Lehmziegeln nicht erhalten.

Das Lehmziegelmassiv steht auf festgestampftem Ton auf. Der Ton ist, wie ein in ihn

getriebener Stollen in der Nordseite, nahe der Nordwestecke, gelehrt hat, fast rein und ohne

Beimengung. Nur einige Scherben und ein Bruchstiick eines gebrannten Ziegels zeigen, dafi

es kein jungfraulicher Boden ist. Wie weit das Tonbett sich unter das Mauerwerk des Mantels

erstreckt, ist nicht vollig geklart. Im westlichen Schnitt durch den Mantel ist es bis etwa zur

Mitte festgestellt worden. Dieses Tonbett ist fast wasserundurchlassig, nach dem Aus-

schopfen quillt das Grundwasser nur sehr langsam nach. Das hat der tiirkischen Regierung

das so tiefe Ausbrechen der gebrannten Ziegel ermdglicht. Auch unserer Untersuchung kam

dies sehr zustatten, bei der wir, um Kanten und Ecken genau bestimmen zu konnen, stellen-

weise sehr tief den Schutt ausraumen mufiten : an einer Stelle bis —

4,00 m unter unserem

Nullpunkt.
Um diesen alteren Lehmziegelbau ist allseitig ein etwa 15 m dicker Mantel aus ge=

brannten Steinen gelegt, dessen AuBenkante in schmalen Graben und Stollen unter den

abstutzend stehengelassenen Schuttmasseh freigelegt wurde. Jede Seite setzt sich zusammen

aus zwei Eckpfeilern zu 14 Ziegelsteinen Breite, zehn Zwischenpfeilern zu 11 Steinen und elf

Zwischenraumen zu 12 Steinen. Die Eckpfeiler und die Zwischenpfeiler springen je um

Nordkante Ostkante Westkante

(von West nach Ost) (von Nord nach Sud) (von Nord nach Slid)

Pfeiler Zwischenraum Pfeiler Zwischenraum Pfeiler Zwischenraum

4,80 4,80 4,8o

4,°5 4,05 4,05

3,76 3,75 3,75

4,05 4,05 3,95

3,75 3,73 3,8o

4,03 4,05 4,04

3,77 3,73 3,75

4,00 4,05 4,02

3,77 3,73 3,8o

4,03 4,05 4,05

3,75 3,75 3,73

4,05 4,05 4,o6

3,8o 3,73 3,77

4,00 4,07 4,oo

3,8o 3,73 3,77

4,oo 4,06 4,04

3,8o 3,70 3,70

4,oo 4,05 4,oo

3,8o 3,75 3,75

4,oo 4,o6 4,05

3,8o 3,73 3,75

4,oo 4,05 4,oo

4,85 4,8o 4,80

47,45 44,21 46,93 44,59 47,17 44,26

9 1,66 91,52 c i,43



Kern — Ummantelung — Freitreppenanlage _

0,35 m = Ziegelmafi + Fuge vor. Bemerkenswert ist dabei, dafi im Gegensatz zu anderen

Kultgebauden an den Ecken Pfeiler stehen. Die MaBe im einzelnen sind in der vorher-

gehenden Tabelle zusammengestellt.
Im ganzen ist die Nordseite mit 91,66 m, die Ostseite mit 91,52 m, die Westseite mit

91,48 m gemessen worden. Es ergeben sich also auf diesen drei Seiten keine oder ganz geringe
Unterschiede zwischen DurchmaB und Summe der EinzelmaBe. An der Siidseite sind keine

Pfeiler und Zwischenraume an der Ruine festgestellt worden, da hier die zwei Schenkel der

Freitreppe anliegen und das Mauerwerk in der Hohe nicht mehr ansteht, wo diese Gliederung
der Ansichtsflache auftreten mufite. Als Durchmafi der Siidseite ist 91,1 m genommen worden,
doch ist die Genauigkeit auf dieser Strecke, da die Ruinenbildung die Messung erschwerte,

nicht so groB wie an den anderen drei Seiten. Die kleinen MaBunterschiede zwischen Durch

maB und Summe der EinzelmaBe an den anderen drei Seiten erklaren sich gleichfalls aus

den Schwierigkeiten der MaBnehmung.
Das Mauerwerk liegt in Asphalt mit Mattenzwischenlagen. Die Schichthohe, einschliefi-

lich Lagerfuge, ist mit 9,0 bis 9,5 cm gemessen worden. Dem Asphalt sind kleine Stiicke

Schilf beigemengt, die auch in den Stofifugen beobachtet worden sind. Die Ziegel messen

32x32 und 31,5 x31,5 cm. Sie sind samtlich stempellos, stammen also aus der Friihzeit

Nebukadnezars oder von Nabupolassar. Der Kantenverband ist meist abwechselnd mit

ganzen und halben Steinen gebildet, doch findet sich an manchen Stellen in verschiedener

Hohenlage auch ein Verband mit i1/2-Steinen, so z. B. an der Nordkante in zwei Schichten,

an der Westseite ein Stiick von neun Schichten Hohe. Es scheint so, als ob abwechselnd in

horizontalen Streifen von mindestens neun Schichten Hohe der Kantenverband wechselte.

Quartierstiicke sind nie beobachtet worden, es ist an diesen Stellen (den vorspringenden
Ecken der Pfeilervorlagen) stets ein i1^-Stein verwendet. Bei der Ausraumung der Nordost

ecke des Mantels fand sich im Schutt das Bruchstiick eines Bauzylinders(Bab. 49203).
Die Aufmauerung des Mantels ist aus dem Schnitt Tafel 16 zu erkennen, der das Auf-

reiten des Mauerwerks aus gebrannten Steinen auf der stufenformig ausgeschnittenen Unter-

lage aus festgestampftem Ton zeigt. Der Schnitt ist iiber den westlichen Teil gelegt, dabei

sind die Hohlungen fiir die Holzanker, die im Siiden und Osten beobachtet sind, in ihrer

Hohenlage mit einpunktiert worden.

Es sei ausdriicklich erwahnt, dafi die Aufienwand, soweit sie erhalten ist, absolut senk-

recht aufsteigt (vgl. Tafel 24b).

Im Siiden legt sich an den Mantel und mit ihm in gutemVerband gemauert, eine drei-

teilige Freitreppenanlage mit Laufen von Sud, West und Ost her an. Im Siidwesten sind

Reste von 18 Stufen, im Osten solche von 7 Stufen erhalten (Tafel 16 und 24b). Die Treppen

setzen im Westen bei 3,13 m, im Osten bei etwa 3,10 m, die mittlere bei rd. 1,24 m unter

Null, also tief unter den Tordurchgangen des Zingels auf die Fundamente auf. Die Stufen-

lange betragt 7,20 bis 7,30 m. Nach aufien tritt dazu noch eine stufenformig aufgemauerte

Wange von rd. 1,00 m Breite. Die Anfange der beiden dem Kernbau anliegenden Treppen-

laufe treten 1,8 m (7 Stufen) vor die Seiten vor. Jede Stufe ist zwei Ziegelschichten hoch,

die Auftrittsflache ist stets ein i72-Stein (von 55 cm Lange), der zu einem Drittel unter die

nachsthohere Stufe untergreift, so daB der Auftritt ein ZiegelmaB ist. Auch fiir die Aufmaue

rung der Treppenwangen sind i^a-Steine verwendet.

Der dritte Arm der monumentalen Freitreppenanlage steigt von Siiden her recht-

winklig auf die Mitte der Siidseite zu an und ist mit demMantel des Turmes in gutemVerband

gemauert. Dieser Lauf ist weniger tief gegriindet, seine Griindungstiefe nimmt aufierdem

nach Siiden zu ab. Das Mauerwerk dieses dritten Treppenlaufes ist infolgedessen weit voll-

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach 5
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standiger ausgeraubt, so dafi an vielen Stellen den urspriinglichen Zustand nur das Erd-

negativ bewahrt hat. Dieses ist gliicklicherweise fast iiberall noch so gut erhalten, dafi iiber

die ursprungliche Form und die Vor- und Riickspriinge kein Zweifel herrschen kann.

Der Treppenlauf ist 51,61 m lang und 9,35 m breit. Die MaBe der Vor- und Riick

spriinge seiner Aufienwande sind, von Siiden nach Norden gezahlt, folgende:

Westseite Ostseite

Vorsprung Riicksprung Vorsprung Riicksprung

4,08 4,°5

4,05 4,05

4,04 4,05

4,oi 3,95

4,02 4,02

4,05 4,03

4,o6 4,00

4,04 4,05

4,03 4,05

4,05 4,05

4,08 4,05

4,oo 4,05

3,05 3,i5

Es haben also hier offenbar immer gleichmafiig 12 Steine den Vorsprung und den Riick

sprung gebildet, mit Ausnahme des innersten Vorsprungs. Auch hier findet sich stellenweise

der Verband mit i1/2-Steinen. Am Siidende betragt die Griindungstiefe
— 1,28 m, wahrend

im Siidwesten der Mantel bis — 3,2 m heruntergeht. An der Siidwestecke dieses dritten

Treppenlaufes ist das Mauerwerk nur in ein paar Schichten erhalten, die man ungezwungen

auf das Mauerwerk der die Treppe begleitenden Wange deuten kann. Es sind zwei Schichten

in i1/2-Steinen, also genau entsprechend der Wangenstarke der beiden anderen Treppenlaufe.
Von den eigentlichen Stufen ist nichts mehr erhalten. Zieht man von der Breite von 9,35 m

die beiderseitigen Wangenstarken ab, so erhalt man fiir die eigentliche Treppenbreite dasselbe

MaB wie fiir die beiden anliegenden Treppenlaufe, namlich 7,30 m.

Aus dem Steigungsverhaltnis und der um etwa 9 m groBeren Lange des mittleren Treppen-
laufes ergibt sich, dafi die zwei seitlichen Laufe bis etwa 30 m, der mittlere bis rund 40 m

aufstiegen. Das ist ailes, was sich auf Grund der Voruntersuchung iiber den Turm von

Babel aussagen laBt.



Schluftbetrachtung

Wir haben nunmehr die Gesamtanlage der Zikurrat und des grofien sie umgebenden

Zingels kennengelern t und miissen nun noch einen kurzen Blick auf die Entstehung des

Ganzen werfen. Die Unterlagen hierzu sind freilich sparlich und manche nicht ganz sicher,

so dafi ich die folgenden Ausfiihrungen mit allem Vorbehalt vortrage.

Die alteste Anlage wird sich viel enger um die Zikurrat, die vielleicht in ihrenAbmessungen
kleiner war, herumgelegt haben. Im Osten liegt ja, wie ich auf Seite 22 besprochen habe,

die Prozessionsstrafie und das siidliche Magazingebaude auf Hausschichten der Kassitenzeit

auf, die ihrerseits eine altere StraBe uberschneiden (Tafel 9). Die urspriingliche ostliche

Zingelmauer mufi also weiter westlich verlaufen sein. Wo man diese alte Ostseite ansetzen

soil, wird fiir mich gefiihlsmafiig bestimmt durch die Verschiedenheit der Anlage des siid

lichen Zuges der Zingelmauer. Wir haben festgestellt, dafi dessen ostlicher Teil eine Doppel
mauer mit Langskasematten dazwischen, also verhaltnismafiig diinn war, wahrend der west-

liche Teil durch die vier Tore mit ihren Strafienvorhofen und den dazwischenliegenden
monumentalen Gebauden eine betrachtliche Starke aufwies. Ich suche also die Ostseite der

Uranlage kurz ostlich der Toranlage VI.

Die Westseite der alten Anlage ist fiir mich gegeben durch die westliche Innenmauer.

Dafiir habe ich zwei Griinde anzufuhren : Die Ufer des Euphrat waren in fruherer Zeit ohne

Ufermauer. Die Lehmziegelmauer des Zingels mufite also in einem gewissen Abstande vom

Flufiufer liegen, um einigermafien gegen Einsturz bei Unterspiilung des FluBufers gesichert
zu sein. Ferner liegt diese westliche Innenmauer in derselben Richtung wie die westliche

AuBenseite von Esagila. Fiir beide ist also der Abstand vom Flufiufer gleich grofi. DaB der

Euphratlauf auch friiher, das heifit vor der neubabylonischen und der Assyrerzeit, etwa der-

selbe war wie zur Zeit der Anlage der Kaimauer — ,,Arachtu-Mauer" —

Nabupolassars,

zeigt eine Beobachtung, die ich in den
,,
Stadtmauern" (WVDOG 48) Seite 54 berichtet habe.

Im Zuge der Prozessionsstrafie ist da bei Anlage der Kaimauer auf ein der kassitischen Zeit

entstammendes Grab Riicksicht genommen worden.

Wie weit die alte Zingelanlage sich nach Norden erstreckt haben mag, ist ganz fraglich.
Wir fanden einige, in ihren Kanten unbestimmbare Lehmziegelmauerreste kurz nordlich der

Zikurrat. Ob diese zum Zingel zu rechnen sind, erschien uns fraglich. Ich mochte annehmen,

daB die Nordgrenze der alten Anlage etwa in der Linie der verlangerten Nordmauer des nord

lichen der beiden Magazingebaude an der Ostmauer lag.

Diese Uranlage, die ja durch die griindliche Zerstorung durch die Assyrer wohl bis auf

geringe Spuren vernichtet worden war, wurde zur Zeit der Neugriindung erweitert. Die zwei

Magazingebaude im Osten stehen auf einem ahnlichen Lehmziegelfundament wie der Tempel

Esagila, und Breccia-Gestein fiir den StraBenbelag hatte ja schon Sanherib von den nordlichen

Gebirgen herbeigeschafft und auf der Unterseite mit seiner Inschrift versehen lassen. Einer

fand sich im grofien Strafienabzweig der Ostseite (WVDOG 2 S. 10), der andere als ,,Tur-

pfanne" in einem parthischen Hause im Amran ibn Ali wieder verwendet (s. a. O. S. 6).

5*
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Eine Erweiterung nach Westen konnte erst nach Anlage der Kaimauer am Euphratufer
durch Nabupolassar erfolgen. Vielleicht wurde sogar nach Anlage der westlichen Aufienmauer

mit den drei monumentalen Toranlagen die westliche Innenmauer eingezogen. Bei dieser

sind namlich keinerlei Spuren spaterer Erneuerungen, wie sonst an fast alien Stellen des

Zingels, beobachtet worden. AuBerdem will mir bei der Annahme des Fortbestehens der

westlichen Innenmauer die Anlage der drei Tore in der Aufienmauer nicht recht zweckvoll

erscheinen, da dann diese nur in den verhaltnismaBig schmalen Raum zwischen den beiden

westlichenMauern fiihrten. Allerdings konnte dieWest-Innenmauer als Terrassenmauer auch

noch mit Innenraumen erhalten geblieben sein, da die Westtreppe an der Zikurrat 6 m unter

den Toren der AuBenmauer ansetzt (Tafel 14). Denkt man sich dagegen dieWest-Innenmauer

fort, so kann man sich eher vorstellen, wie jene Toranlagen zum Wasser mit dem Kultus, den

Prozessionen um die Zikurrat u. dgl., in irgendwelcher Verbindung gestanden haben. Leider

ist das Stiick der Arachtu-Mauer und der Kaimauer Nebukadnezars gerade vor den drei Toren

nicht untersucht worden. So wissen wir nicht, ob hier in den FluBmauern Anlagen zum

Bootsanlegen usw. geschaffen waren, die man ja eigentlich vor den Toren annehmen mufi.

Das Stiick der Nabonid-Kaimauer ist zwar an dieser Stelle auch untersucht worden, hat aber

nur in kiimmerlichen Resten ganz tief am Wasser und teilweise unterm Wasser festgestellt
werden konnen. Irgendwelche Anlegevorrichtungen konnten dabei nicht beobachtet werden.

Die hier vorgetragenen Gedanken iiber das Werden der grofien Anlage um die Zikurrat

von Etemenanki stiitzen sich, ich wiederhole das, auf nur geringfiigige Beobachtungen. Eine

Bestatigung ware nur zu erlangen, wenn man an einigen wichtigen Stellen tiefer graben
konnte. Das ist aber, seitdem durch die Flufiregelung das Grundwasser wieder bedeutend

gestiegen ist (vgl. oben S. 2), wohl fiir sehr lange Zeit ausgeschlossen.

F.Wetzel



ESAGILA UND ETEMENANKI

nach den keilschriftlichen Quellen

Von

F. H. Weissbach

1. Einleitung
Sieht man von den wenigen, zum Teil widerspruchsvollen Angaben der klassischen Schriftsteller ab,

so bleiben fiir die Erforschung des Haupttempels der Stadt Babylon, genannt Esagila („Haus der Er-

hebung des Hauptes"), und des zugehorigen Stufenturmes Etemenanki (,,Haus des Grundsteins von

Himmel und Erde") vornehmlich zwei Hilfsmittel : die Angaben der Keilinschriften und die Ergebnisse
der Untersuchungen und Ausgrabungen auf dem Ruinenfelde von Babylon. Eines kann nicht ohne das

andere bestehen. Will man ein moglichst vollstandiges Bild des einstigen Zustandes beider Bauwerke

gewinnen, so bedarf es fortwahrender Vergleichung und gegenseitiger Beriicksichtigung beider Hilfsmittel.

Die keilschriftlichen Quellen sind in vier Gruppen zu teilen:

i. Konigsinschriften, insbesondere die Inschriften der neuassyrischen Konige Asarhaddon1

(680—669) und Asurbanapli2 (669 bis mindestens 633) und der neubabylonischen Konige (sogenannte

Chaldaer-Dynastie, 626—539). Acht Backsteininschriften Asarhaddon's und fiinf Backsteininschriften

Asurbanapli's, die sich vorwiegend oder ausschlieBlich auf Esagila und Etemenanki beziehen, sind unten,
S. 38 ff., in Umschrift und Ubersetzung mitgeteilt. Sie stammen samtlich aus den Deutschen Ausgrabungen
in Babylon und waren zum Teil noch unveroffentlicht. Die neubabylonischen Konigsinschriften hat

S. Langdon3 bearbeitet. Sein Werk umfaBt 5 Inschriften Nabopolassar's (626—605), 52 von Nebukad

nezar II. (605—562)*, 3 von Neriglissar (560
—

556)5 und 15 von Nabuna'id (556—539). In den Inschriften

dieser Konige wird Esagila wiederholt erwahnt, am haufigsten in den zahlreichen Inschriften Nebukad-

nezar's6. Etemenanki wird bei Neriglissar7 und Nabuna'id iiberhaupt nicht genannt. Dagegen haben

Nabopolassar und Nebukadnezar als Erbauer des Stufenturms diesem eigene Bauurkunden gewidmet:

Langdon Nbp. 1, Nbk. 17 und ein Tonzylinderfragment aus den Deutschen Ausgrabungen, dazu die

Backsteininschriften Langdon Nbk. 49 und 50. Sie sind unten S. 411! in neuer Bearbeitung wiederholt.

Ofters wird Etemenanki auch in anderen Inschriften Nebukadnezar's erwahnt;

2. die Esagila-Tafel, unsere wertvollste Quelle, der eine eingehende Betrachtung zu widmen ist

(s. unten S. 49 ft.) ;

3. Ritualtexte8;

4. gelegentliche Erwahnungen in Psalmen, Omentexten, Opferkalendern, topographischen Be-

schreibungen9 und Listen, Geschaftsurkunden und Briefen.

1) B. Meissner u. P. Rost, Die Bauinschriften Asarhaddons : BA Bd. 3 (1898) SS. 189— 362.

2) M. Streck, Asurbanipal. LpZ. 1916: VAB Bd. 7, III Teile; Theo Bauer, Das Inschriftenwerk Assurbanipals

vervollstandigt und neu bearbeitet. Lpz. 1933. IITeile. A. C. Piepkorn, Historical Prism inscriptions ofAshurbanipal I.

Chicago 1933.

3) VAB Bd. 4. Lpz. 1912.

4) Die wenigen und ganz kurzen Inschriften Ewilmerodach's (562
—560), die Langdon unberiicksichtigt gelassen

hat, kommen fiir unsere Untersuchung nicht in Betracht.

5) Von dem Knaben Labasi-Marduk, der 556 einige Wochen Konig war, hat es wahrscheinlich niemals Inschriften

gegeben.

6) Zu Langdon's Sammlung waren jetzt allerlei Nachtrage zu verzeichnen. Folgende seien hervorgehoben,

Nbk. 2 ist jetzt erganzt durch L. Speleers (Annales de la Soctete' roy. d'archeologie de Bruxelles T. 28, 1914— 1919,

pp. 291
—

305; von mir bezeichnet Nbk. Speleers), Nbk. 3 durch Clay Yale Oriental Series Babylonian Texts Vol. I

Nr. 44 (New Haven 1915); Nbk. 20 ist ersetzt durch Legrain (Museum Journal Vol. 14, 1923, pp. 266—281, wiederholt:

The Museum of the Univ. of Pennsylvania Publications of the Bab. Section Vol. 15, 1925, Nr. 79; von mir bezeichnet

Nbk. Legrain). Dazu kommen die beiden wichtigen Texte Nbk. Sidney Smith (Br. Mus. 85975: Cun. Texts part 37,

1923, pll. 5—20) und Nbk. Unger (dessen Babylon, 1931, Taf. 52—56, SS. 282ft.).

7) Wichtige Erganzungen und Berichtigungen zu Langdon Ngl. 1 lieferte H. G. Giiterbock ZA Bd. 40 SS. 289f. ;

Ngl. 2, der sogenannte Ripley-Cylinder, jetzt Brit. Mus. 113233, ist von neuem und besser veroffentlicht von Gadd

Cun. Texts part 36, 1921, pll. 17—20. Zu dem Backstein Ngl. 3 sind in Babylon zwei Duplikate gefunden worden:

Inv. 12608 (veroff. von Koldewey WEB1 S. 79 Abb. 51G) und Inv. 41545 (Wetzel MDOG 44 S. 26).

8) Besonders wichtig ist das Werk von Thureau-Dangin, Rituels accadiens. Paris 1921.

9) Zusammenfassend bearbeitet von E. Unger WVDOG 48 SS. 84ft. Taf. 82 u. 83. Vgl. auch Unger, Babylon.

SS. 8ff., 229ft. Taf. 41—49. Leider sind diese Texte zum grofien Teil sehr schlecht erhalten.



2. Keilschrifttexte in Umschrift und Ubersetzung

A, Konigsinschriften

I. Backsteininschriften Asarhaddon's (680— 669)

i. Esagila und Babylon

a. 2 Exemplare einer zehnzeiligen Stempelinschrift (Q) : i. Inv. 8084; GroBe 39x39: Koldewey
MDOG 7 S. 22 (Dez. 1900). Abgebildet bei Koldewey WEB4 S. 204 Abb. 126. Meine Transkription und

Ubersetzung (dat. 15. Marz 1901) teilte Koldewey mit WVDOG 15 S. 72, 9.
— 2. Inv. 41 183; GroBe

30x30.
— Das Bruchstiick (Q) Inv. 41472 enthalt die rechte obere Ecke mit den Enden der ersten drei

Zeilen einer Inschrift, die ebensowohl a wie d gewesen sein konnte.

1ana dmarduka blW-su 2ldasur-ahi-iddinY 3sart kissati6 sari mat as-\-sur isari bdb-ill£ bina a-gur-ri
eutunic ell\n-tim

'

'tal-lak-ti 8e-sag-gil 9u bob-ill® 10[iq-siJ-ir
" amar-ud. P\J. y J^sar-pap-dil. &

su.
* I I. f udun, was auch durch die Synonyme atuni und linuri

(Meissner SAI Nrr. 6614
—6616) wiedergegeben werden konnte. 1 kii. #Die Schrift der beiden letzten Zeilen ist sehr undeutlich

(Delitzsch MDOG No. 7 S. 23 Anm. **). Durch das zweite Exemplar scheint -ir am Ende der Inschrift gesichert zu sein.

1,,Fiir Marduk, seinen Herrn, 10(hat) 2Asarhaddon, 3Konig des Alls, Konig von Assyrien, 4Konig
von Babylon, 5mitBacksteinen 6eines reinen Ofens 7die Gangbahna 8von Esagila 9und Babylon (?) 10[be-

festig]t."
" tlber tallalctu, jede Flache, auf der man geht, vgl. die Ausfiihrungen von Baumgartner ZA Bd. 36 SS. I23ff.

b. 3 Exemplare einer neunzeiligen Stempelinschrift (□) : i. Inv. 39840; GroBe 30x30. Abgebildet
bei Koldewey WEB4 S. 205 Abb. 127 (S. 86 Z. 3 v. u. ist die Inventarnummer in 38940 verdruckt).
2. Inv. 41099; GroBe 31,5x31,5. 3. Inv. 46408; GroBe 32x32. Fundort: Merkes, im Backsteinpfeiler der

„Zigurrat-StraBe" (O. Reuther WVDOG 47 Textbd. SS. 7of.), der 1912 ausgegraben wurde.

xana dmarduk blli-su 2ldasur-ahi-iddin 3sar^ mat as-\-sur isari bob-ill 5a-gur-ri 6e-sag-gil nua bob-ill

a
es-ses

9 u-sal-bi-in
a So; statt dessen scheint a A zu haben. Die anderen gemeinsamen Worte sind wie in a geschrieben.

x,,Fur Marduk, seinen Herrn, 9hat 2Asarhaddon, 3K6nig von Assyrien,
4

Konig von Babylon, 5Ziegel*

"Esagila's 7und Babylon's 8von neuem "streichen lassen."

2. Esagila und Etemenanki

c. 1 vollstandiges und 3 beschadigte Exemplare einer dreizeiligen Stempelinschrift. 1. (<=>) Inv. 44638.
2. Linkes Bruchstiick (<=i), Inv. 41230.

— Anderer Stempel desselben Textes: 3. (□), Inv. 41054; GroBe

33X33. 4. Linkes Bruchstiick (wohl ■=>), Inv. 32167.

1ana dmarduk blli-su
'

as-\- sura-ahi-iddin Sari mat as(sur)^ 2sari bob-ill a-gur-ri e-sag-gil su e-temen-

an-ki es-ses u-sal-bi-in

a So geschrieben. fi as als Abkiirzung fiir aisur. Schreibung der iibrigen gemeinsamen Worte wie in b.

l,,¥ur Marduk, seinen Herrn, 3hat ^sarhaddon, Konig von Assyrien, 2Konig von Babylon, Ziegel*

Esagila's 3und Etemenanki's von neuem streichen lassen."

d. 4 Exemplare einer neunzeiligen Stempelinschrift (□). GroBen: Inv. 46402 u. 46403: 31x31;

46405: 30x30; 46406: 31.5X31,5-

1ana dmarduk blli-su 2/ dasur-ahi-iddin 3sari mat as-{-sur isari bdb-ill &a-gur-ri ^e-sag-gil
"'

'

e-temen-an-ki

8
es-ses

9u-sal-bi-in

Schreibungen genau wie in a und fa. Die Inschrift hat denselben Wortlaut wie c, nur fehlt das u zwischen den beiden Tempelnamen.
Wahrscheinlich enthalt die Inschrift eines Backsteins (Paper squeeze 197 des Brit. Museums) denselben Text, da die Abweichungen I R. 48
No. 9 (vgl. Meissner u. Rost BA Bd. 3 SS. 26of.) in outlines wiedergegeben sind, mithin keinen Anhalt am Original haben.

1,,Fiir Marduk, seinen Herrn, 9hat 2Asarhaddon, 3K6nig von Assyrien, 4Konig von Babylon, 5Ziegel

"Esagila's 7(und) Etemenanki's
8
von neuem 9streichen lassen."

*

Eigentlich „Backsteine" (agurri). In Verbindung mit uialbin ist dieses Wort hier und in den folgenden Inschriften immer durch den

allgemeinen Ausdruck „Ziegel" wiedergegeben.
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e. Stempelinschrift □, 10 Zeilen, wovon zwei (8 und 10) doppelt. Inv. 46404; GroBe 32x32. Die

Inschrift hat denselben Wortlaut wie c.

xana dmarduk 2bllia-hu 3as-\-sur-ahi-iddin^ Har^ mat as(sur) hsar^ bdb-iliy ^a-gur-ri 7e-sag-gil %u

e-temen- | an-ki 9es-SeS 10u-sal- | bi-in
■en. ^ohne Determinativ; -pap-dil. y Hi nur mit i senkrechten Keil geschrieben.

1,,Fiir Marduk, 2seinen Herrn, 10hat 3Asarhaddon, 4K6nig von Assyrien, 5Konig von Babylon, 6Ziegel

''Esagila's 8und Etemenanki's 9von neuem 10streichen lassen."

3. Etemenanki

f. Stempelinschrift Q 8 Zeilen. Inv. 46407; GroBe' 30,5 x 30,5 ; Abschrift Wetzel's.

1ana dmarduk 2belia-Su zIas-\-sur-Jiahi-iddin^ isari mat aS(Sur) bsari bdb-ili7 e'e-temen-an-ki 7eS-SeS

su-Se-piS
« en. P pap-dil y Hi nur mit i senkrechten Keil geschrieben.

1„Fiir Marduk, 2seinen Herrn, 8hat 3Asarhaddon, 4Konig von Assyrien, 5Konig von Babylon,
6Etemenanki 'von neuem 8erbauen lassen."

g. Bruchstiick
1=1 (33 cm lang), 3 Zeilen handgeschrieben, Schrift zum Teil sehr undeutlich, Zeilen-

enden beschadigt. Inv. 46374. Wetzel's Abschrift vom 1. Juli 1912.

xana dmarduk belia-su
*

'asur-ahi-iddin^ sar4 mat aSSurr 2sarl bdb-ile5 a-gur-ri e-te-me-
r 3es-seS

u-
'

"en? P ohne Det.1 ; ^sar-pap-dil. r Schreibung nicht sicher zu erkennen. 'II. F gemeint ist wohl 4-gal-bi-in.

Auch unter der 3. Zeile sind noch einige waagerechte und senkrechte Keile verstreut eingedriickt.

1,,Fiir Marduk, seinen Herrn, 3hat xAsarhaddon, Konig von Assyrien, 2Konig von Babylon, Ziegel
Etemenanki's 3von neuem streichen lassen."

h. 4 Exemplare einer elfzeiligen sumerischen Inschrift, handgeschrieben:
1. Inv. 15316, Br. Q Vgl. KoldeweyWVDOG 15 S. 31. Von der Inschrift ist der Anfang (i1^ Zeile)

weggebrochen. Meine Umschr. und Ubers. vom 15. Mai 1902 teilte Koldewey a. a. O. S. 71, 8 mit.

2. Inv. 41419, abgeb. Koldewey WEB4 S. 183 Abb. 116, Bruchstiick Q, Inschrift vollstandig.

Vgl. Wetzel MDOG 44 SS. 20L; Wetzel's Ubersetzung daselbst S. 21.

3. Inv. 46410.

4. Inv. 46435, Bruchstiick Q.

Einfiinftes Bruchstiick, a, enthielt dieselbe Inschrift (oben und links abgebrochen), aber auf 5 langere
Zeilen verteilt. Inv. 46436 (vgl. Reuther a. a. 0. S. 71); Wetzel's Abschrift und Transkription, dat.

9. Juli 1912. Die Zeilenzahlen stehen in der folgenden Umschrift und Ubersetzung in Klammern.

1(1)dasari 2lugal-a-ni-ir 3dasur-ahi-iddin" 4<2)lugal ma-da as-\-surk' 5lugal ki-sar-ra
6(3>
lugal

ub-da limmu-ba 7gir-eru din-tir-ki 8(4,lugal ki-in-gi urikl 9nam-ti-la^-bi-se 10(5)e-te-me-en-

an-ki 11mu-na-dim
0 geschrieben wie in g. P la scheint auf 41419 weggelassen zu sein.

1(1),,Marduk, 2seinem Herrn, 11(5)hat 3(1)Asarhaddon, 4(2>Konig des Landes Assur, 5Konig des Alls,

6(3>K6nig der vier Weltgegenden, 'Machthaber von Babylon, 8(4)Konig von Sumer und Akkad, 9fiir sein

Leben 10(5)Etemenanki "gebaut."

II. Backsteininschriften Asurbanapli's (669 —mind. 633)

I. Esagila und Etemenanki

a. 24 Exemplare einer neunzeiligen Stempelinschrift (□), Inv. 8010 (ohne MaBangabe); 8044—8049

(MaBe 30x30); 8051—8054 (ohne MaBangabe); 8072
—8083 und 8086 (MaBe 37x37).

Ubersetzung Koldewey's MDOG No. 7 S. 23. Inv. 8086 abgebildet bei Koldewey WEB4 S. 203

Abb. 125. Inv. 8072 transkr. u. ubers. von mir, mitgeteilt von Koldewey WVDOG 15 S. 72, 10 (vgl.

auch S. 44), transkr. u. iibers. v. Streck, Assurbanipal (Lpz. 1916) Bd. 2 SS. 350! 8).

1ana dmarduk" blli^-su 2Idrasur-bdn-apliy 3sari kiSsati6 sari mat as-\-sur *ana baldte napsdtlmi-hu

^a-gur-ri 6e-sag-gil 7u^ e-temen-an-ki aeS-Ses 9ii-sal-bi-in

" amar-ud. P U. y sar-du-a. 8 su. e din. f sehr klein und oft ganz dicht an e angeschmiegt.

./Fiir Marduk, seinen Herrn, 9hat 2Asurbanapli, 3K6nig des Alls, Konig von Assyrien, 4zum Leben

seiner Seelen, sZiegel "Esagila's 7und Etemenanki's Von neuem 9streichen lassen."
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Keilschrifttexte, A. Konigsinschriften:

2. Etemenanki

b. Linkes Br. einer vierzeiligen Stempelinschrift, Inv. 41 186. AbschriftWetzel's vom 17. Marz 1910.

l[ana] dmarduka bllia-su ldaSura-[bdn-apliJfi 2mdry Iddasur-ahi-iddins Sart kiSSatia [Sar mat aS(Sur)]
3

a-gur-ri e-temen-a[n-ki] ieS-SeS u-[se-piSJe
a Schreibungen wie in a. P Mehr zu erganzen scheint nach den Raumverhaltnissen nicht moglich. Wenn dies sicher ware, wiirde

der Ziegel wohl aus den Jahren 672—669 stammen, da Alurbanapli noch nicht Konig, aber bereits ernannter Thronfolger war. y A.
(1 sar-pap-dil. « oder M-[ioZ-6i-in] ; vgl. jedoch d.

1,,[Fiir] Marduk, seinen Herrn, 4hat *Asur[banapli], 2SohnAsarhaddon's, des Konigs desAlls, [Konigs
von Assyrien,] 3Ziegel Etemena[nki's] Von neuem [herstellen (oder: streichen) lassen]."

c. Stempelinschrift □ (31x31), 3 Zeilen. Inv. 41143; vgl. Wetzel's Brief v. 10. Marz 1910:

MDOG 43 S. 28. Abgebildet bei Koldewey WEB4 S. 183 Abb. 117. Transkribiert und iibersetzt von

Streck a. O. Bd. 3 S. 837, 8.

1flw« dmarduka blW-Su Id^asur-bdn-apli^ sari kiSSati" 2sar^ mat as-\-Sur a-gur-ri e-temen-an-ki 3a-na

baldtia-Su eS-SeS u-Sal-bi-in

a Schreibungen wie in a. P sar-du-a.

^Fiir Marduk, seinen Herrn, 3hat xAsurbanapli, Konig des Alls, 2Konig von Assyrien, Ziegel
Etemenanki's 3fiir sein Leben von neuem streichen lassen."

d. 3 vollstandige Exemplare und ein Bruchstiick einer neunzeiligen Stempelinschrift (□).
Inv. 40145 (32x32); 40855 und 41232 (31x31).

Das Br. 41032 (gef. Jan. 1910) enthalt ZZ. 6 (teilw.) bis 9 der Inschrift. Ein vollstandiges Exemplar
hatte George Smith erworben und Assyrian Discoveries (1875) p. 380 iibersetzt. Der Backstein Br. M.

90285 (Guide to the Bab. . . . antiquities3 p. 74, 302; nach einer Abschrift L. W. King's transkr. u. ubers.
v. Streck a. O. Bd. 2 SS. 350L a) hat die letzten beiden Worte (Z. 9) auf zwei Zeilen verteilt.

xana dmarduka belia-Su 2'aS-\-SurJbdn-apli^ 3Sari kiSSati" Jar4 mat aSfsur) ^mar" Ias-\rSur-rahi-iddinr
bSart kiSSati" Sari mat as"(sur) 6sar4 bdb-iliSki '

a-gur-ri
8e-temen-an-ki 9eS-seS u-Se-piS

" Schreibungen wie in den vorhergehenden Inschriften. P du-a. y pap-dil. & mit i senkrechten Keil geschrieben.

./Fiir Marduk, seinen Herrn, 9hat 2Asurbanapli, 3Konig des Alls, Konig von Assyrien, 4Sohn Asar-

haddon's, 5des Konigs des Alls, Konigs von Assyrien,
6

Konigs von Babylon, 'Ziegel 8Etemenanki's
9
von neuem herstellen lassen."

e. 2 vollstandige Exemplare (Inv. 39849 u. 41252) und 5 Bruchstiicke (Inv. 36072 u. 39436: linke
Stiicke; 39807: Mittelstiick; 41 171 u. 46433: rechte Stiicke) einer vierzeiligen Stempelinschrift (□).

Die Inschriften 41 171 und 41252 lagen mir in Abschriften Wetzel's vor; alle Exemplare enthalten

genau denselben Text wie das sehr wohl erhaltene 39849. Die Sprache ist sumerisch, auBer den Konigs-
namen, dem Landesnamen Assur und dem vorletzten Wort, das lautlich akkadisch geschrieben ist (es-M).
Die Schrift ist neuassyrisch, aber mit neubabylonischen Formen gemischt ; lug al ist fiinfmal altbabylonisch,
das sechste Mai neubabylonisch geschrieben.

ldasari umun gal lugal-a-ni-ir IdaaSur-bdn-aplia 2lugal VII^ lugal ma-da ai+sur*' dumu
1 dyahur-ahi-iddiri1 3lugal VII^ lugal ma-da aS+sur*' lugal din-tir-ki *nam-ti-la-bi-se e-temen-

an-ki eS-Ses mu-na-dim

asiR-Dtr-A. ^Briinnow 12205; Meissner SAI 9375. y sar-pap-dil.

Wegen des es-Ses ist wahrscheinlich der ganze Text akkadisch zu lesen :

ana dmarduk blli rabl beli-Su
'

asur-bdn-apli Sar kissati Sar mat aSsur mar
'
asur-ahi-iddin Sar kiSsati

Sar mat aSSur Sar bdbili ana baldti-Su etemenanki eS-Ses usepiS.

.^Marduk, dem groBenHerrn, seinem Herrn, 4hat iAsurbanapli, 2Konig desAlls, Konig vonAssyrien,
Sohn Asarbaddon's, 3des Konigs des Alls, Konigs von Assyrien, Konigs von Babylon, 4fiir sein Leben

Etemenanki von neuem erbauen lassen."
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III. Nabopolassar (626-605)

1. Tonzylinder

A. Wohlerhaltener Tonzylinder, bombenformig, hohl, kleine Offnung an der Spitze, dunkelbraun mit
hellen Flecken, 15,2 cm; Durchmesser unten 8,85 cm, Durchmesser der Offnung 2,2 cm. Fundort Babylon.
3 Columnen Inschrift mit (47+65+59=) ^9 Zeilen, altbabylonisch. Jetzt in Philadelphia (C.B.M. 9090).
Veroffentlicht 1893 von Hilprecht Old Bab. Inscriptions P. I Nr. 84 pll. 32, 33 und XIII. Ein Duplikat
davon ist

B. Beschadigter Tonzylinder im British Museum 91090 (Zugangsnummer 86
—

7
—

20, 1), der Lehm-

kern aus dem Inneren des Tonzylinders ist erhalten und wird gesondert (91089) aufbewahrt (s. Brit. Mus.

Guide3 p. 137). 3 Columnen Inschrift mit (44+72+61=) 177 Zeilen, altbabylonisch. Veroffentlicht 1889
mit Umschrift und Ubersetzung von Strassmaier ZA Bd. 4 SS. 129

—136; 106—113.

Nach den Angaben, die ich 1901 in Babylon von Arabern erhielt1, sollen dort bei der Raubgrabung,
die um die Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts auf dem Gelande es-Sahan vorgenommen

wurde, vier Tonzylinder, in der Mitte jeder Seite einer, gefunden worden sein. Zu diesen vier konnten die

beiden beschriebenen Exemplare gehort haben; ein dritter soil im Besitze eines Eingeborenen (Name und

Wohnort wurden mir auch genannt) geblieben sein; iiber den Verbleib des vierten Exemplares habe ich

nichts erfahren.

Nach Strassmaier wurde die Inschrift 1890 von H. Winckler transkribiert und iibersetzt (KB
Bd. Ill 2. Halfte SS. 2—7), nach beiden Exemplaren 1898 transkribiert von McGee (BA Bd. 3 SS. 525 bis

527), zuletzt 1912 von Langdon (VAB Bd. 4 SS. 60—65) transkribiert und iibersetzt.

Die Abweichungen der beiden Exemplare bestehen vor allem in der Verteilung der Columnen und

Zeilen. B Col. II 1 (durchgezahlt Z. 45) entspricht A Col. I 42; B Col. Ill 1 (durchgezahlt Z. 117) entspricht
A Col. Ill 11. 16 Einzelzeilen von A sind auf B in je 2 Zeilen zerlegt. Es entsprechen sich namlich

A I 7 und B 7, 8 A II 47 und B 87, 88 A III 40 und B 150, 151 A III 49 und B 163, 164
I 18 19, 20 II 54 95, 96 III 46 157, 158 III 51 166, 167
I 38 40, 41 III 21 128, 129 III 47 159, 160 III 52 168, 169
I 39 42, 43 III 35 143, 144 III 48 161, 162 III 57 174, 175

In der unten folgenden Umschrift sind die Trennungsstellen dieser Zeilen des Exemplars B durch

senkrechte Striche kenntlich gemacht.

Umgekehrt sind 9 Zeilenpaare von A auf B in je eine Zeile zusammengefaBt. Es entsprechen sich

namlich

All 3, 4 und BZ. 51 A II 26, 27 und B Z. 70 A II 42, 43 und BZ. 83
II 7, 8 Z. 54 II 29, 30 Z. 72 III 9, 10 Z. 116

II 22, 23 Z. 67 II 31, 32 Z. 73 III 22, 23 Z. 130

Einmal (A Col. II 49) ist das letzte Wort der Zeile im anderen Exemplar an den Anfang der neuen

Zeile (B Z. 91) verschoben worden. Die iibrigen Abweichungen vom Texte des Exemplares A, das der

umstehend folgenden Umschrift zugrunde liegt, werden unter dem Text vermerkt.

1) Ahnliche Mitteilungen hatte Meissner bei seinen Erkundigungen erhalten (ZA Bd. 17 SS. 244L).

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach 6
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Keilschrifttexte, A. Konigsinschriften:

Umschrift

Col. I. xa-na dmarduk beli ra-bi-u 2den-lil Hani mu-uS-ta-ar-ha 3a-si-ir i-gi^-gu isd-a-ni-iq da-nun-na-ki

bnu-ur Hani ab-be-e-Su 6wa-si-ib e-sag-il ''bei bdb-ilikl \ be-li-ia

idna-bi-um-aplu-u-$u-ur 9Sakkanakku bab-iliu 10sar mat Su-me-ari-im" lxu ak-ka-di-im 12ru-ba-a-am

na-'i-dam 13ti-ri-i$P dna-bi-nm 14w dmarduk 15d-aS-ru-um sa-ah-tam 16Sa pa-la-ah Hi it, iStari 1V li-it-mu-du

zu-ru-nS-Su ieza-ni-in e-sag-il | u e-zi-da 19mu-us-te- -im sd-ak-ke-e 20sa ildniy rabuti a-na-ku

21e-nu-ma i-na qi-bi-a-tim i2dna-bi-um u dmarduk i3na-ra-am Sar-ru^-ti-ia 2iu t?kakku qanus dannu

2bSa dir-ra ra-su-ub-bu 26mu-uS-(ta)'-ab-ri-qu za-we-ri-ia 27 su-ba-ru-um a-na-ru 28mdt-su u-te-er-ru 29a-na

tilli it, ka-ar-mi 30i-nu-mi-Su e-temen-an-ki 3Xzi-iq-qu-ira-ati bab-ilikl 32sa ul-la-nu-u-a 3Sun-nu-sa-at Su-qu-

pa-at 3iiSid-sd i-na i-ra-at kigalle? 3Sa-na Su-ur-Su-dam 3*re-e-si-Sa sa-ma-mi 37a-na Si^-it-nu-ni 38dmarduk

be-lam ia-a-Si \ iq-bi-a 39i?all?"ei ^marre™'1 \ u i?nalbandtemeS l0i-na Hin piri* i?uSi 41w ^mes-mA-kan-na

i2lu ap-tiq-ma i3um-ma-nim sa-ad-li-a-tim ^di-ku-ut mdti-ia iblu u-Sa-as-si-im Col. II. 1al-mi-in lu u-sa-

al-bi-in 2li-bi-in-tim 3u-Sa'-ap-ti-iq *agurra bki-ma ti-iq sa-me"-e *la ma-nu-tim 7ki-ma mi-li-im ska-aS-Si-im

9kupru u ittu xon&r"a-ra-ah-tim ixlu u-sa-az-bi-il 12i-na Sip-ri-su sa de-a 13i-na igigallu-u-tu sa dmarduk Xii-na

ne-me-qu Sa dna-bi-um lbu dnisaba 16i-na li-ib-bi-im 17Su-un-du-lux 18Sa ilu ba-ni-ia 19u-sa-ar-sa-an-ni

20i-na pa-aq-qi-ia ra-bi-im*1 2lu-Sa-ta-ad-di-im-ma 22mdre™el1 ummani i3

e-em-qu-tim ^u-we-'-er^ma 2ba-ba

aS-lam i-na gi-ninda-na-qu
26 u-ma-an-di-id 21mi-in-di-a-tam 28ameluitingallee

29 is-ta-ad-du-um 30eb-le-e

31u-ki-in-nu-umv 32 ki-su-ur-ri-im 33wa-ar-ka-at dSamas 3idadad u dmarduk
35

ap-ru-us-ma 36e-ma li-ib-ba-am

37 u-uS-la-ad-di-nu 38u-ka-$i-bu mi-in-di-a-tim 39ildnir rabuti i-na pa-ra-si i0wa-ar-ka-tim iXu-ad-du-nim

i2i-na Si-pi-ir
i3

aSipu-u-te* ^ne-me-qd de-a u dmarduk 45 d-aS-ri-im Sa-a-te" i6u-ul-li-il-ma i7i-na kigalle" \
re-eS-ti-im i8u-ki-in te-mer-en-Sa" i9hurdsi kaspi abnl \ sa-du-i b0u ti-d-am-te bli-na uS-Si-Sa" 52lu u-wae-

a$-$i-im
B3 za-ab-Sum na-we-ru-tim biSamna taba riqql | u damatu" 55

Sa-ap-la-nim libndte 56lu aS-tab-ba-ak

b7$alam Sar-ru^ti-ia b8ba-bi-il tu-up-Si-kam b9lu ap-tiq-ma eoi-na te-me-en-na 61lu aS-ta-ak-ka-an

i%a-na dmarduk be-li-ia 63ki-Sa-dam lu u-ka-an-ni-is1 6ilu-ba-ra-am te-di-iq Sar-ru^-ti-ia Col, III. 1lu-uv

ak-nu-un-ma 2 libndte u ti-it-tam 3i-na qd-qd-di-ia llu-u" az-bi-il
b

tu-up-Si-ka-a-te" hurasi u kaspi *lu u-dar-

rik"-ma ldna-bi-um-ku-du-ur-rav-8u-su-ur 9bu-uk-ra-am" 10re-eS-tu-u 11na-ra-am li-ib-bi-ia X2ti-it-tam bi-il-

la-at 13karani Samni u hi-bi-iS-tim xiit-ti um-ma-na-ti-ia lblu u-Sa-az-bilx 16dna-bi-um-Su-ma'"-amv-li-si-ir

17 ta-li-im-Su 18Se-er-ra-am si-it libbiw-ia 19

tu-up-pu-su-um 20da-du-u-a 21'-alla '!marra \ lu u-Sa-as-bi-it

22

tu-up-Si-kam
23hurasi u kaspi 2ilu e-mi-id-ma 2Sa-na dmarduk be-li-ia 26a-na Si-ri-iq-tim 27lu aS-ru-uq-Sum

28bitam gab-ri e-Sdr-ra 29i-na ul-si-im 30u ri-Si-a-te" 31lu e-puw-uS-ma ki-ma sa-du-im 32re-e-si-Su 33lu-u

ul-lia'-im 3ia-na dmarduk be-li-ia 3bki-i^' Sa u^-um \ u-ul-lu-tim 36a-na ta-ab-rir '-a-tim 37lu u-sa-az-zi-im-Su

38dmarduk be-lam 39

e-ep-Se-ti-ias' i0ha-di-is \ na-ap-li-is-ma ni-na qi-bi-ti-ka i2si-ir-tim i3Sa la uf'-ta-

ak-ka-ra **i-pi-iS-tim *5li-pi-itqd-ti-ia i6li-bu-ur | a-na da-ri-a-tim
47 ki-ma libndt \ e-temen-an-ki i8ku-un-na \

as-si-a-tim i9iSid kussi-ia \ Su-ur-si-id 50a-na u^-um re-e-qu-te"

51e-temen-an-ki \ a-na Sarri b2mu-ud-di-Si-ka \ ku-ru-ub b3e-nu-ma dmarduk bii-na ri-se-e-tim bbi-ra-

am-mu-u
be

qi-ri-ib-ka b7bit a-na dmarduk \ be-li-ia b8da-mi-iq-°ta-am° b9ti-iz-ka-ari'

Varianten des Exemplars B : « -ra-am. P fiigt qd-at ein, das auf A wohl nur versehentlich weggeblieben ist. y an-an, auf A

nur einmal geschrieben.
s auf A gi, auf B nur die letzte Halfte des Zeichens deutlich. <* to ist auf A wohl versehentlich weg-

gelassen; B -tab-. C -rit. 1 -Si. * A: ka-am-su; B: ka-am-si. « -sa- «
-we-; vgl. Hesych. 27. 260: Savrj. 6 xoo/tos. Bafiv-

libviot (Schnabel, Berossos S. 260). >• das Wort fehlt auf B (versehentlich?). h -it. v fehlt auf B. ■« -tu. " -tim.

" -su. e -ma. »
im-sa7-sa7 in beiden Exemplaren geschrieben.

* -su? » -dar (oder tar, tar)-rig (oder rih, riq)- sind graphisch

sicher; -rig- ist bei Hilprecht ein wenig, bei Strassmaier vollig auseinandergezogen, so daB das Zeichen als -bi-is- erscheint. <r -ri.

X -bi-il. V Ub-bi. <"
-pu.

"' -lu-. P' -ma. y' -ra-. 8' fiigt auf besonderer Zeile (149) ein dam-qd-a-ti.
'' it-.

"

B fiigt -am hinzu.

a
Dem Dativ der ersten 7 Zeilen folgt kein Verbum. Eigentlich: „in seinem Leibe" (Meissner OLZ 1912 Sp. 1696).

c Gott des Krieges, der Pest und Vernichtung, Erscheimmgsform Nergal's.
d
Gemeint ist der Assyrer. Ninewe wurde 612 zer

stort, Harran 610; der Todeskampf des assyrischen Reiches mag noch bis etwa 609 gedauert haben. Jedenfalls hat Nbp. den Wiederaufbau

des Stufenturmes von Babylon erst im letzten Drittel seiner Regierung, nicht vor 612, begonnen.
e
Die Verwendung eines so kostbaren

Stoffes zu Han^werkszeugen ist auffallig. Auch das usu scheint ein edlesHolz (Ebenholz?) gewesen zu sein, das vielgenannte Mesmakanna zwar

ein dauerhaftes, aber nicht seltenes Holz (Lotus?, Maulbeerbaum?).
!
ittu ist eigentlich „(Asphalt) aus It", dem heutigen Hit, wo noch

jetzt ergiebige Asphaltquellen tatig sind. e Arahtu ist auf jeden Fall der durch Babylon flieBende Euphrat. Der Name wird auch (wie

hier) auf den Strom weiter oben iibertragen. Ein dritter Name war Gattu. Die von mir ZA Bd. 41 S. 267 Anm. vorgeschlagene Korrektur

erledigt sich jetzt, da v. Soden (ZA Bd. 43 S. 236 o.) die Gleichung Oa-at-tu = Pu-rat-tu in einem lexikalischen Texte nachweist.

h Sachlich richtig, aber philologisch unsicher, da a-ba = ii sonst nicht belegt ist. Thureau-Dangin (brieflich) mochte a-ba aS-lam als „Vater

(Besitzer usw.) der MeBleine" auffassen, also „Vermesser". Da umandid ebensowohl 3. wie 1. Person sein kann, wurde sich der Sinn ergeben:

„der Vermesser maB mit der MeBrute die MaBe". Auffallig ist freilich, daB der Vermesser sich der MeBrute (6 Ellen) bedient, aber seinen Titel

von der MeBleine (120 Ellen) haben soil. Die „Seile" (eble) „spannten" die Oberbaumeister, offenbar um scharfe Kantenlinien festzulegen.

Philologisches iiber aslu bei Meissner u. Rost BA Bd. 3 S. 358.
'

d. h. an derselben Stelle, wo der von Asarhaddon und Asurbanapli er-
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Ubersetzung

Col. I. .^Marduk, dem groBen Herrn, 2dem Enlil der Gotter, dem groBmachtigen, 3der iiberwacht

dielgigi, 4zusammenhalt die Anunnaki, 5dem Lichte der Gotter, seiner Vater, 6der Esagila bewohnt, 7dem

Herrn von Babylon, meinem Herrn*.

8

Nabopolassar, "Machthaber von Babylon, 10K6nig des Landes der Sumerer "und Akkader, 12der

preisliche Fiirst, 13an der Hand gehalten vonNabu 14undMarduk, 15der demiitige, bescheidene, 16der die

Furcht vor Gott und Gottin 17von selbstb gelernt hat, 18der Pfleger von Esagila undEzida, 19der aufsucht

die Heiligtiimer 20der groBen Gotter, (bin) ich.

21Als auf GeheiB 22Nabii's und Marduk's, 23die mein Konigtum lieben, 24und (mit) der Waffe, dem

starken Rohr 25des furchtbaren Irrac, 26der zerblitzt meine Feinde, "den Subaraer" ich geschlagen, 29in

Schutt und Triimmer 28sein Land verwandelt hatte : 30damals 38befahl mirMarduk, derHerr, ^Etemenan

ki's, 31des Stufenturmes von Babylon, 32der vor meiner Zeit 33baufallig geworden und eingestiirzt war,

34Fundament auf der Sohle der Grundgrube 35zu griinden, 36sein Haupt mit dem Himmel 37wetteifern zu

lassen. 39Hacken, Spaten und Ziegelformen 40aus Elfenbeine, uSu- 41und mes-ma-kan-na-Ho1z 42stellte

ich her, und 43die zahlreichen Leute, 44dasAufgebot meines Landes, 46lieB ich (sie) tragen, Col. II. 1formte,

lieB formen 2Ziegel, 3lieB herstellen 4Backsteine, 5wieRegen desHimmels ohne Zahl. 7Wie eine 8massige
7Hochflut "lieB ich 9Asphalt und Erdpech1 10(auf der) Arahtu "heranfahren. 12Mit der Kunst Ea's,

13dem Wissen Marduk's, 14der Weisheit Nabii's 15und Nisaba's, 16mit dem 17weiten 16Herzen, 18das mein

gottlicher Erzeuger 19mir zu eigen gegeben hat, 20mit meiner groBen Aufmerksamkeit 21iiberlegte ich,

23kluge 22Meister 24beauftragte ich und 25anderthalbl1 aSlu mit der MeBrute 26maB ich 27die MaBe. 28Die

Oberbaumeister 29spannten 30die Seile, 31setzten fest 32die Grenzen. 33Die Orakel des Samas, 34Adad's und

Marduk's 35holte ich ein, und 36im Herzen 37iiberlegte ich, 38bewahrte die MaBe, (die) 39die groBen Gotter

bei der Einholung 40der Orakel 41bestimmt hatten. 42Mit der Kunst 43der Beschworung, 44der Weisheit

Ea's und Marduk's, 46reinigte ich 45jenen Platz, und 47in der ersten Grundgrube1 48legte ich sein

Fundament. 49Gold, Silber, Steine des Gebirges 50und des Meeres 52breitete ich hin 51in seinem Grunde.

53Glanzendes zabsu\ 54Fein6l, duftende Krauter und Paste 56schiittete ich 55unter die Ziegel. 57Ein

Bild meiner Majestatk, 58einen Ziegelkorb tragend, 59fertigte ich an, 60und im Fundament 61legte ich

(es) nieder.

62Vor Marduk, meinem Herrn, 63beugte ich den Nacken; 64das Kleid, das Prachtgewand meiner

Majestat, Col. III. 1schiirzte ich auf, und 2Ziegel und Lehm 4trug ich 3auf meinem Haupte. BZiegelk6rbe
aus Gold und Silber 6lieB ichflechten1 und 7Nebukadn8ezar, 9denErstgeborenen, 10den Altesten, 11Liebling
meines Herzens, 15lieB ich 12Lehm, Mischwein, 13Wein, Ol und Wiirzkraut 14mit meinen Leuten 15tragen.

16Nabu-sumam-lisir, 17seinen 18kleinen 17Bruder, 19den jiingsten 18SproBling meinesHerzens, 20mein Herz-

blatt, 21lieB ich Hacke und Spaten nehmen, 22einen Ziegelkorb 23aus Gold und Silber 24legte ich ihm auf,

und 25Marduk, meinem Herrn, 27schenkte ich ihnm 26als Geschenk.

28Ein Haus nach*dem Vorbild von Esarra11 29unter Jubel 30und Freude 31baute ich, wie einen Berg
33erhohte ich 32sein Haupt, und 34fiir Marduk, meinen Herrn, 35wie in den vergangenen Tagen, 36zum

Anstaunen 37lieB ich es schmucken.

38Marduk, (mein) Herr, 39meine° Werke blick freundlich an, und 41auf dein 42erhabenes 41GeheiB,

"das nicht geandert wird, 46dauere 44das Werk, 45dieArbeit meinerHand, 46bis inEwigkeit! 47Wie die

Ziegel von Etemenanki 48festgelegt sind fiir immer, 49(so) befestige die Grundlage meines Thrones

50 fiir feme Tage!

51Etemenanki, dem Konig, 62der dich erneuert, verleih Segen! 53Wenn Marduk B4in Freuden 56in

deinem Inneren 55Wohnung nehmen wird, 59gedenke, 67o Tempel, bei Marduk, meinem Herrn,
68

(meiner)

Frommigkeit !"

richtete Stufenturm gestanden hatte.
' Noch uubestimmte Grundsteinbeigabe.

k
Wir haben uns das Bild des Nbp., das moglicher

weise noch im Fundament des Stufenturmes ruht, wohl ahnlich wie die Bildstelen Asurbanapli's und Samassumukin's vorzustellen ; vgl. u.

S. 81.
'
Diese Deutung ist nur aus dem Zusammenhang erschlossen, also unsicher. Die von Christian ZA Bd. 37 S. 224 fiir dardku an-

genommene Bedeutung „treten" paBt hier nicht.
m
Die Unbestimmtheit des Ausdrucks findet sich im Grundtext ebenso. Wen oder

was hat Nbp. dem Gotte Marduk geschenkt? Seinen kleinen Sohn (vgl. I. Sam. 1, nff.), oder das kostbare tupsikku, oder beide zusammen?

n So las auch McGee richtig, nicht Ebarra (Strassmaier und Langdon). Esarra hieB (unter anderem?) das ■paramah.hu („erhabener Hoch-

sitz") oben auf dem Stufenturm des Anu in Uruk (Thureau-Dangin, Rituels accadiens p. 74). Es ist wohl moglich, daB Nbp. dieses

Esarra als Urbild des von ihm geplanten Hochtempels ausersehen hatte. Zur Ausfiihrung ist der Konig nicht gekommen, da er starb, noch

ehe die unterste der sechs Kolossalstufen vollendet war. Nbk. bezeichnet den Hochtempel, den er auf der obersten Plattform errichten lieB,

als kissi ellu (s. Nbk. Tonzylinder a, Anfang des 5. Stiicks).
°
B fiigt hinzu: frommen.

6*
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Keilschrifttexte, A. Konigsinschriften:

2. Andere Inschrift

Scheil (Recueil de travaux T. 16, 1894, p. 185) schreibt: „Le texte suivant vient de Babylone et

est inedit." Dann folgt Transcription und franzosische Ubersetzung, ohne Keilschrifttext.

ldna-bi-um-aplu-usur 2Sar bab-ili1" 3Sakkanakku ""usu-me-ri iu akkadikl mu-ki-in 5iS-di mdti" a-na-ku

ei-nu-um dmarduk 7belu rabu-u 8mdtam^ u ni-si-im 9a-na be-lim i-din-nam 10mat a-a-bi-ia nSa-la-lam

12iq-ba-am l3i-nu-mi-Su 14 e-temen-an-ki lbe-eS-si-iS 16e-pu-uS-ma 17a-na as-ri-Su 18u-te-er

a ma-da. P Scheil: kalama (also wohl un). Die keilschriftliche Schreibung ist nicht iiberall aus der Transcription zu ersehen.

.^Nabopolassar, 2K6nig von Babylon, 3Machthaber der Lander Sumer 4und Akkad, der festlegte
5den Grundstein des Landes, (bin) ich.

6Als Marduk, 7der groBe Herr, 8Land und Leute 9zu beherrschen mir gegeben, 10das Land meines

Feindes nzu pliindern 12mir befohlen hatte: 13damals 16erbaute ich 14Etemenanki 15von neuem, 16und

17
an seine Stelle 18brachte ich (es) zuruck."

IV. Nebukadnezar II. (605-562)

1. Tonzylinder

a. Dieser wichtige Text war einst in mehreren Exemplaren vorhanden, von denen aber bis jetzt nur

acht Bruchstiicke bekannt sind. Von diesen haben drei groBeren Umfang. Die Schrift ist altbabylonisch.

A, das Hauptexemplar, urspriinglich vollstandig, von den Arabern nach der Auffindung der Lange
nach zerbrochen. Von den beiden Stiicken ist nur das eine bekannt geworden, von der amerikanischen

Nippur-Expedition erworben und jetzt im University Museum zu Philadelphia (C.B.M. 1785). Von den

vier Columnen sind aus der Mitte (23+324-30+28=) 113 Zeilen erhalten, 1893 veroffentlicht von Hil-

precht, Old Bab. Inscriptions Vol. I Nr. 85 (pll. 34, 35, XIV), transkribiert vonMcGee BA Bd. 3 SS. 548!

(Nr. VI). Genaue Angaben iiber die Fundstelle in Babylon, die Zeit der Auffindung und Erwerbung fehlen;

B, von der franzosischen Expedition de Morgan in Susa gefunden, jetzt Nr. 323 (Pezard &

Pot tier, Catalogue des antiquites de la Susiane. 2nde Ed. Paris 1926, p. 131) im Louvre (Paris), in Um

schrift mit Ubersetzung 1900 veroffentlicht von Scheil Delegation en Perse Memoires T. 2 pp.123
—

125-

Keilschrifttext (zum groBten Teil in neubab. Zeichen umgeschrieben) von Langdon ZA Bd. 19 (1905)
SS. 142

—

146. Das Fragment, ungefahr ein Viertel des Tonzylinders, enthalt die oberen und die unteren

Zeilen der ersten beiden Columnen (I 14+15; II 15+14 ZZ.); etwa 28 ZZ. (Langdon) fehlen jeweils
dazwischen ;

Umschrift

I. Stiick (B Col. I Anfang; C Col. I)

ldna-bi-um-ku-du-ur-ri-u-su-ur 2Sara bdb-ilik' 3ru-ba-am na-'i-dam i[m]i-gi-ir dmardukli b[is]-Sa-ak-kam

si-i-ri-im 6na-ra-am dna-bi-um 7mu-uS-ta-lam a-hi-iz ne-me-qi 8mu-uS-te-'-u ba-la-tam 9na-'i-dam la mu-up-

pa-ar-ku-u 10ba-bi-ily i-gi-se-e ra-bi-u-tims X1a-na e-sag-il 12feJ-em-qd mu-ut-ne-en-nu-u 13[za-ni]-in e-sag-il
u e-zi-da°

1. Liicke^

2. Stiick (A Col. I Mitte)

x[Sar] bdb-ilik' a-[na]-ku 2[i]-nu-um dmarduk 3[be]-li ra-bi-u ire-e-Si-ia u-ul-lu-u bni-si ra-ap-Sa-a-tim
6a-na re-e-u-tim 7 id-di-na-am 8a-na-ku a-na dmarduk be-li-ia 9 ka-a-a-na-ku la ba-at-la-ku 10d-aS-ra-at dna-

bi-um xla-pi-il-su ki-i-nim 12na-ra-am Sarn-ru-ti-ia 13[aS]-t[e]-n[i]-'-a ka-a-a-nam 14[saJ e-li-Su-nu ta-a-bu

lbfka-akJ-da-aa a-ta-mu

16[i-nu]-mi-Su a-na dmarduk 17fbelim SJu-ur-bi-im 18fe-te-ejl-lum si-ri-im" 19f J-du ka-ab-tu

20fa-Si-ir pju-uh-ri 21fSa i-gji^gii 22[u a-nun-nja-ki 23[ J-tim'"'

2. Liicke;*

« lugal. P Immer dAMAR-UD geschrieben. y ilist a.ui C noch vorhanden. S ra-bi-u-tim steht auf C am Anfang der

nachsten Zeile. cii S-zi-da ebenso. C Diese Liicke enthielt vermutlich (ahnlich Meissner und Langdon) nur die beiden Zeilen

1aplu (gescbx. tur+us) a-sa-ri-du 2sa dna-bi-um-aplam-u-su-ur. v Mit dem Silbenzeichen sar, sar geschrieben. * Erganzung nach

Wadi Brisa A Col. II ZZ. gf. ' Erganzung nach Ngl. Ripley-Cyl. II 28. * Die Zeichenreste bei Hilprecht passen zu dieser

Lesung (Langdon). •* Diese Liicke kann hochstens noch einige schone Namen Marduk's enthalten haben. Vielleicht schloB, wie Lang
don meinte, das Folgende unmittelbar an. Entscheiden lieBe sich dies bestenfalls durch Priifung der Zeichenreste auf dem Original oder einem
Faksimile des Cyl. B. Die von Langdon ZA Bd. 19 S. 144 bei Fin de col. I Z. 1 gegebenen neubabylonischen Zeichenreste reichen jedenfalls
zur Entscheidung dieser Frage nicht aus.
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C, von der deutschen Babylon-Expedition gefunden 20. Febr. 1913 an der NO-Ecke von

Etemenanki. Inv. 49203, noch unveroffentlicht. Reste der drei ersten Columnen mit (15+ 18+11=) 44 ZZ;

D, dgl., gefunden 20. April 1899 an der Ostfront des Qasr (MDOG 22 S. 7 Anm.), Hauptburg iiber

der Palastmauer, westl. der heiligen StraBe. Inv. 368. Veroffentlicht von Meissner MVAG Jg. 10 (1905)
S. 314 (Heft 4 S. 82), I. Reste von 8 ZZ. aus Col. II;

E, dgl., gefunden 23. April 1899 am Qa?r, wahrscheinlich unfern der Fundstelle von D. Inv. 441,

jetzt Berlin VA Bab 642; veroffentlicht von Meissner a. a. 0. II, mit Umschrift und Ubersetzung.
Reste von 9 ZZ. aus Col. II ;

F, dgl., gefunden 12. Marz 1904 im ,,Homera Mittelhiigel" (MDOG 22 S. 7 Anm.). Inv. 28941,

jetziger Verbleib unbekannt; GipsabguB Koldewey's in Berlin. Unveroffentlicht. Reste von je 7 ZZ.

aus Col. Ill und Col. IV;

G, jetzt in Philadelphia (C.B.S.33), 1926 veroffentlicht von Legrain (The Museum of the Univ. of

Pennsylvania Publications of the Babyl. Section Vol. 15 Nr. 76. Transkr. und Ubers. p. 35). 11 ZZ. (die
ersten 6 vollstandig) aus Col. II;

H, dgl. (C.B.S. 1125), veroffentlicht daselbst Nr. 78. Transkr. u. Ubers. p. 36; Reste der letzten

ZZ. von Col. II (5 ZZ) und Col. Ill (6 ZZ).

Aus A und B hatteMeissner 1904 (MVAG Jg. 9 SS. i84ff. [H. 3 SS. 4ff.]) einen Text in Transkription
und Ubersetzung zusammengefaBt und so den wahrscheinlichen AnschluB der Col. II an das Ende der

Col. I gewonnen. 1905 (MVAG Jg. 10 S. 313 [H. 4 S. 81]) konnte er auch den AnschluB der Columnen II

und III nachweisen. Langdon verfiigte 1912 zu seiner Bearbeitung (VAB Bd. 4 SS. I44ff. Nr. 17) eben

falls nur iiber A, B, D und E. Auch mit Hilfe der neuen Bruchstiicke C, F, G und H ist es noch nicht

moglich, den Text zu vervollstandigen, wohl aber auf dem Wege zur Vervollstandigung einige Fortschritte

zu machen. Die einzelnen Exemplare weichen in der Verteilung der Worte auf die Zeilen und der Zeilen

auf die Columnen vielfach voneinander ab. Die genaue Zeilenzahl jeder einzelnen Columne ist noch nicht

bestimmbar. Es empfiehlt sich deshalb einstweilen, die fiinf Textstiicke, die in sich zusammenhangen,
aber voneinander durch Liicken getrennt sind, einzeln nacheinander zu behandeln und ihre Zeilen jeweils

gesondert zu zahlen. Der Urrifang der Liicken zwischen diesen fiinf Textstiicken laBt sich nur schatzungs-
weise angeben, aber nicht genau berechnen. Hilprecht hatte die Gesamtzahl der Zeilen bei A auf 208

veranschlagt, bei dem Pariser Fragment B hatte Langdon die Liicke in der Mitte der Columnen I und II

auf 28 Zeilen geschatzt; mit den erhaltenen je 29 ZZ. hatte demnach jede Columne 57 und das ganze

Exemplar B 228 Zeilen enthalten. Gegenwartig sind nur 166 bekannt ; es mogen noch 20 bis 30 Zeilen fehlen.

Ubersetzung

1. Stiick

,/Nebukadnezar, 2Konig von Babylon, 3der preisliche Fiirst, 4Giinstling Marduk's, 5der hohe

Herrscher, 6Liebling Nabu's, 7der bedachtige Besitzer derKlugheit, 8der das Leben sucht,
9 der Preisliche,

der unaufhorlich "bringt groBe Geschenke 11nach Esagila, 12derWeise, der Beter, 13der Pfleger von Esagila
und Ezida,

1. Liicke

[2der erstgeborene Erbsohn 2Nabopolassar's,]

2. Stiick

1des Konigs von Babylon, (bin) ich. 2Seitdem Marduk, 3der groBe Herr, 4mein Haupt erhoht, 5die weit(hin

wohnend)en Leute 6zu hiiten 7mir gegeben hatte, 13suche 8ich fiir Marduk, meinen Herrn, 9bestandig,

unablassig "die Heiligtiimer Nabu's, 11seines echten Erbsohns, 12der mein Konigtum liebt, 13auf, und

bestandig 15rede ich, 14was ihnen angenehm ist, 16immerdar.

16Damals stiick3Z-7
pries ich 16Marduk, 17den erhabenen [Herrn], 18den hohen [Gebie]ter, 19den

starken [Hel]dena, 20[der uberwacht] die Versammlung 21[der Ig]igi 22[und Anunnjaki, 23den [ ],

2. Liicke

a

Erganzungzu einem Worte wie [qar(ra)]du (Langdon [ka-ra-]du), [qura]du ist wahrscheinlich.
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Keilschrifttexte, A. Konigsinschriften:

3. Stiick

l*[ J ra [ ] 2den-lil Hani ti-iz-qd-ru 3nu-u-ru na-am-ri-im Ha-as-ri-ih-ti i-li ab*be-e-su

ba-Si-ib e-sag-il bll bab-iliki
* be-li ra-bi-u

7 be-li-ia at-ta- -id-ma 8e-temen-an-[ki] zi-qu-ur-ra-at bab-ilihi 9Sa

dna-bi-um-aplam-u-sii-itr 10sar bdb-iliM a-bi ba-nu-u-a lxi-na Si-pi-ir asipu^-u-tim 12hi-me-qi de-a udmarduk

13d-Sa-a[r-S]a u[l]-li-lu-ma Xi**in i-ra-at ki-gal-lim
15 u-ki-in-nu te-me-en-Sa xt***i-ga-ru-Sa ir-bi-it-ti 17a-na

ki-*-\da-av-nim 18i-na skupri x9u agurri* 2°-\XXX ammati u-za-aq-qi-ir" 21la u-ul-lu-u re-e-Si-Sa^ ^e-temen-

an-ki 23a-na u-ul-li-im'T 2ire-e-si-Sa Sa-ma-mi 2ba-na si-it-nu-nim 26qd-tame aS-ku-un-ma 27ni-Si" ra-ap-Sa-a-

tim 28Sa dmarduk be-li 29ia-ti i-qi-pa-an-ni 30re-e-u-Tsi-na id-di-namv 3x-\]-\qu-ra-dam dSamSumSum 32ku-ul-la-at

§ma-ti-ta-an 33gi-mi-ir ka-la da-ad-mi 3iul-tu ti-a-am-tim 3be-li-tim 36a-di ti-a-am-tim 37

sa-ap-li-tim 3amatdtev

ru-qd-a-tim
39 ni-Si da-ad-mi ra-ap-Sa-a-tim

40 sarranimci Sa-di-i ne-su-tim iXu na-gi-i be-e-ru-tim i2Sa qi-ri-ib

ti-a-am-tim i3e-li-tim ilu Sa-ap-li-tim ibSa dmarduk be-li iS§§a-na Sa-da-ad si-ir-di-su
47zi-ra-at-Hi-na i8u-ma-

al-lu-u qd-tu-u-a i9$§\ad-ka-am-ma um-ma-na-at bodsamaS u dmarduk bli-na e-pe-Su e-temen-an-ki 1 b2e-mi-id-

su-nu-ti b3tu-up-Si-ikw-ku biuruki urukkin larsamu bberiduki kul-l[a-abu] b«aIuni-mi-it-d[la-gu-da] b7matu-ga-

ar-d[ ] bana-ap-ha-a[rin J
* B Col. I SchluB. ** C Col. II Anfang.

*** B Col. II Anfang. *f Hier setzt H Col. II ein. f Hier

beginnt A Col. II Mitte. |t H Col. II bricht mit su (statt sa) ab. ttt B bricht mit Rest eines Anfangszeichens ab.

§ Letztes lesbares Zeichen auf C Col. II. §§ Hier setzt D ein. §§§ Hier setzt G ein. i Hier bricht A

Col. II ab. n Hier bricht D ab. m Hier bricht G ab.

3. Liicke"'

4. Stiick

x*la-ra-ak [ ] 2matpu-qu-du "^bit-l'da-ku-ruj"' 3maiblt-a-mu-ka-a-nim ^bit-^za-me-ej"-'

imaibi-ra-a-[te / bd'erki a-ga-defki ] «matar-ra-ap-hamatla-hi-[ru] 7na-ap-ha-armaiak[ J

8u [ J-ma-an [ ]tl' 9**Sarrdnimei Sa e(?)[ ] ™amelupi-ha-te[ / xxSa mdty'

ha-at-[tim] 12iS-tu ti-a-am-tim e-l[i-tim] 13a-di ti-a-am-tim Sa-ap-li-tfimJ Ximaty ***su-me-ri u ak-ka-di-im

Xh*\mdty' su-edin-na ka? la-?**^ 16Sars' na-gi-i ne-su-tim xlSa qi-ri-ib ti-a-am-tim X8e-li-tim X9,\Sars na-gi-i
ne-su-tim 20Sa qi-ri-ib ti-a-am-tim 21

Sa-ap-li-tim 22SakkanakklB' 23maty' ha-at-tim 2ini-bi-irs'-ti narupuratti
2ba-na e-re-eb dSamSiSi 26Sa i-na a-ma-at 27d\\marduk be-li-ia 28be-lu-ut-su-nu a-bi-lu-ma 29,?erinemeS dannu-

tim 30ul-tu sad la-ab-na-nim 3xa-na dli-ia bdb-ilikl 32i-ba-ab-\\\ba-lu-nim9'' 33na-ap-ha-ar ni-si da-ad-mi

3ira-ap-Sa-a-tim ^Sa dmarduk be-li1' ia-ti is-ru-qdm 3*i-na e-pe-su e-temen-an-ki 37 du-ul-lum" u-Sa-as-bi-it-

su-nu-ti-ma 38

e-mi-id-su-nu-ti% tu-up-Si-ik-ku\ 39i-Si-id-su XXX ammati i0ta-am-la-a za-aq-ri-im u-ma-al-li

iX'?erinl""s pa-ag-lu-tim 42,?mes-ma-kan-na ra-bi-u-tim iZsiparri u-ha-al-li-ip-ma iima-diS^' aS-ta-ak-ka-an%%
*
B, SchluB von Col. II. ** Hier setzt E ein. *** Hier bricht B ab. *| Hier beginnt A Col. Ill

Mitte. **f Ende von E. f Hier setzt C Col. Ill ein. ft Hier endet C Col. III. ttt Hier setzt F

Col. Ill ein. § Reste der beiden Zeichen, auf zwei Zeilen verteilt, auf F, dessen Col. Ill damit abbricht.

§§ Hier bricht A Col. Ill ab.

4. Liicke''

5. Stiick

x*ki-i$-s[i el-luj 2ma-aS-ta-a[k ta-ak-ne-e]
3ki-ma Sa **u^-um-mi ul-lu-ftimj ia-na dmarduk be-li-i[a]r

bi-na re-e-Si-Su 6na-ak-li-is*** e-pu-uS
ldmarduk be-li Sa-ga-pu-ur i-le mu-ut-ta-al-lum 8i-na qi-bi-ti-ka 9ma-ha-zi i-le ib-ba-an-ni xoib-ba-at-ti-iq

lxli-ib-na-at-sa X2u-ta-ad-da-as su-uk-kam x3uS-ta-ak-la-al e-kur-ra Xii-na a-ma-ti-ka si-ir-ti xbsa la i-Su-u

na-ka-ri ieli-iS-li-im-ma giS-tag-ga-a-a
X7

\U-iS-ta-ak-li-il X8li-pi-it qd-ti-ia X9mi-im-mu-u e-te-ep-pu^'-Su li-ku-

un-ma 20ga-du °'ul-la°' li-bu-ur-ma 2Xla-la-a-Su lu-us-bi 22ki-ma e-temen-an-ki 23ku-un-nu a-na sa-a-ti

24fb^M-Msft-si Sar-ru-ti-ia
2bSu-ur-Si-id 2sa-na u^-mi da-ri-u-ti

27e-temen-an-ki a-na ia-ti 28dna-bi-um-ku-du-ur-ri-u-su-ur 29Sarri mu-ud-di-si-ka ku-ur-ba 3Qe-[n]u-man'
i-na qi-bi-a-ti dmarduk\\\

* H Col. Ill, unteres Stiick. ** A Col. IV, Mitte. *** Ende von H Col. III. f F Col IV.

■ft Mit Resten dieser beiden Zeichen bricht F ab. ttt A Col. IV bricht hier ab.

."gu-ku-gal.
» Fehlt auf H. £ a-kumik-^-a u ingar-al-ur-ka. » C und H : ru-ma statt ir. ™ C : i (undeutl.)

statt im; 22 und 23 bilden auf C eine Zeile. e B und C: -to. » B und C haben noch -im. * B und C fiigen ut- ein. v B scheint

na-am zu haben. <P ma-da ma-da. /. Fehlt auf D; die Zeile endet mit u-ma-aUlu-u. w Fehlt auf D. Die Zeilen 51 und 52

bilden auf D eine Zeile. Z. 53 scheint auf D mit dem Ideogramm von Uruk geendet zu haben. «' Von der vorhergehenden Zeile hat G

nur noch zwei senkrechte Keile nebeneinander in der Nahe des Anfangs. Die Liicke hat vermutlich noch einige Stadte- und Landernamen ent-

halten. "' Erganzt nach Nbk. Unger Col. IV 25 u. 31. P' Die Erganzungen Scheil's (um-ma-an) und Unger's ([Su]-man-[dar];

Unger, Babylon S. 291 Anm. 2) sind beide unsicher. y' ma-da. &' lugal ist einmal geschrieben, als Mehrzahl gemeint.
*'
gir-eru

gir-eru.
"

C a-ba-ar ... #' F: -ni. •'
Die folgenden zwei Worte bilden auf F eine besondere Zeile. "•' F: -\lu\-um; das

Folgende bildet eine besondere Zeile. X Lesung ziemlich sicher; die kontrahierte Form ma-dis steht fiir ma-'-dis; vgl. Snh. Const. Z. 65
mit Prisma Taylor VI 44 und Snh. Chicago (Luckenbill, The Annals of Snh. p. 129 Z. 56 u. p. 132 Z. 65). Dieselben Varianten bei Ash.

verzeichnen Meissner u. Rost Beitr. zur Ass. Bd. 3 S. 237 Anm. f und S. 238 Anm. **. /«' Wahrscheinlich war der Baubericht noch

ein Stiick weitergefiihrt. *'Zur Erganzung der ersten 4 Zeilen vgl. meine Bemerkungen ZA Bd. 41 S. 287 Anm. 1. S' F: -pu-.

"'F: ti-uJ-Zu. ^'Lesung ziemlich sicher. Zur Erganzung des Schlusses vgl. die Cbersetzung.



Nebukadnezar II: Tonzylinder
47

3. Stiick

x[ J 2den Enlil der Gotter, den hocherhabenen, 3das glanzende Licht, 4der

iibertrifft die Gotter, seine Vater, 5der bewohnt Esagila, den Herrn von Babylon, 6den groBen Herrn,

7meinen Herrnb, und 8Etemenanki, den Stufenturm von Babylon, 9dessen 13Stelle 9

Nabopolassar, 10der

Konig von Babylon, mein Vater (und) Erzeuger, "mit der Kunst der Beschworung, 12der Weisheit der

Gotter Ea und Marduk, 13gereinigt und 14auf der Sohle der Grundgrube 15seinen Grundstein errichtet,

16seine vier Wa.ndec 17auBenherum 18aus Asphalt 19und Backstein 203O Ellen hoch aufgerichtet, 21sein

Haupt (aber) nicht erhoht hatte: 22Etemenanki 23zu erhohen, 24sein Haupt mit dem Himmel 25wetteifern

zu lassen, 26legte ich Hand an, 27die weit(hin wohnend)en Menschen, 28die Marduk, mein Herr, 29mir an-

vertraut, 30derenHut mir iiberlassen hatte 31der sieghafte Sonnengott, 32alle Lander, 33die Gesamtheit aller

Volker 34, 35vom oberen Meere 36' 37bis zum unteren Meere, 38ferne Lander, 39die Leute weit(hin wohnend)er

Volker, 40die Konige ferner Gebirge 41und entlegener Inseln, 42die mitten im Meere, 43dem oberen 44wie

dem unteren, (gelegen sind), 45deren 47Ziigel 45Marduk, mein Herr, 46sein Joch zu ziehen, 48in meine

Hande gegeben hatte, 49bot ich auf, und denMannen 50des Samas und des Marduk3 62legte ich B1beim Bau

von Etemenanki 53den Ziegelkorb auf. 54Ur, Uruk, Larsam, 65Eridu, Kull[ab], 56die Stadt Nimit-[Laguda],
57das Land Ugar-[ J, 68die Gesamthei[t J.

3. Liicke

4. Stiick

xLarak [, ,] 2die Lander Puqudu, Bit-[Dakuru], 3Bit-Amukanim, BIt-[Zame], 4Bira[te

J, 5Der, Akkad[, ,] 6Arrapha, Lahi[ru], 7die Gesamtheit des Landes (oder Gebirges?)

Ak[ ] 8und [ ]man [ ,] 9die Konige von [ J, 10die Statthalter

[ ] X1des Landes Hat[tim] 12vom ob[eren] Meere 13bis zum unter[en] Meere, 14das Land Sumeri

und Akkadim, 15das LandMesopotamien ,
16die Konige ferner Inseln,

17' 18die mitten im oberen Meere,

19die Konige ferner Inseln,
20' 21die mitten im unterenMeere (gelegen sind), 22dieMachthaber 23des Landes

Hattim 24jenseits des Euphrates, 25gen Sonnenuntergang, 26deren 28Herrschaft 26auf Befehl 27Marduk's,

meines Herrn, 28ich ausiibe, und (die) 29machtige Zedernstamme 30vom Gebirge Libanon 31nach meiner

Stadt Babylon 32bringen, 33die Gesamtheit der Menschen 34weit(hin wohnend)er Volker, 36die Marduk,

mein Herr, mir geschenkt hatte:
36beim Bau yon Etemenanki 37lieB ich sie Arbeit nehmen und 38legte

ihnen den Ziegelkorb auf. 39Seinen Unterbau 40fiillte ich 393o Ellen 40mit einer hohen Fiillunge. 41Feste

Zedern(stamme), 42groBe (Stamme von) mesmakanna-HoIz 43iiberzog ich mit Bronze und 44verwendete

(sie?) in groBer Zahl . . .

4. Liicke

5. Stiick

1Einen [reinen] Hochtem[pel], 2eine [wohlbehiitete] Gotterkamm[er] 3wie in friihe[ren] Tagen 6er-

richtete ich 4fiir Marduk, meine[n] Herrn, 5auf seinem Oberbau 6kunstvoll.

7
Marduk, mein Herr, allmachtiger der Gotter, Starker : 8auf dein Geheifi 9wurde die Stadt derGotter

gebaut, 10zusammengefiigt "ihr Gemauer, 12erneuert das Gemach, 13vollendet der Tempel. 14Auf deinen

erhabenen Befehl, 16bei dem es Anderung nicht gibt, 16gelinge mein Holzfallenf, 17werde vollendet 18die

Arbeit meiner Hand! 19Alles was ich schaffe, bleibe bestehen und 20dauere bis in spate (Zukunft) ! 21An

seiner Pracht will ich mich weiden.
22Wie Etemenanki 23feststeht in Ewigkeit,

25

(so) befestige 24den Thron

meines Konigtums 26fiir ewige Tage!

27Etemenanki, mir,
28
Nebukadnezar, 29dem Konig, der dich erneuert, verleih Segen ! 30Wenn auf

GeheiB Marduk's [ich vollenden werde deinen Bau, o Tempel, gedenke bei Marduk, meinem Herrn, meiner

Frommigkeit !]" g

.

b
Das Verbum („pries ich") ist schon im 2. Stiick, Z. 16, vorausgenommen worden.

c
Hiernach hatte Nbp. nur die vier 15 m star-

ken Wande des Backsteinmantels der untersten Kolossalstufe bis zur Hohe von 30 Ellen aufmauern lassen, die dann Nbk., gemaB seiner An-

gabe (Stiick 4, ZZ. 38ft.), ausfiillen lieB? Die „Fullung", von der Nbk. dort spricht, muB wohl auf den Kern aus Lehmziegeln bezogen

werden, von dem der unterste Teil inmitten der Ruine Sahan noch steht.
d
Die „Mannen des Samas und des Marduk" sollen wohl zunachst

die Einwohner von Sippar und Babylon sein. Diese geniigten natiirlich nicht zur Ausfiihrung des riesenhaften Bauwerks, so daB Nbk. ge-

nQtigt war, Hilfskrafte aus alien Teilen seines Reiches zusammenzurufen.
e

Vgl. Anm. c. Die Fortsetzung der Maurerarbeiten bis

zur Plattform der sechsten Kolossalstufe iibergeht der Text. Die Zedern- und Mesmakanna-Stamme dienten besonders zur Tafelung der

Zimmerdecken und zur Herstellung der Tiiren im Hochtempel.
'
Als Holzfaller hat sich Nbk. an der ostlichen Felswand im Wadi

Brisa abbilden lassen; vgl. WVDOG 5 Taf. V.
e Der SchluB dieser Inschrift scheint dem des Tonzylinders b sehr ahnlich gewesen zu

sein. Zur Herstellung des Wortlauts sind auch die Ausgange der groBen Nbp.-Inschrift und der beiden Nbk.-Backsteine a und b (s. u.

SS. 48 f.) benutzt worden.
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Keilschrifttexte, A. Konigsinschriften:

b. Bruchstiick eines massiven Tonzylinders mit Resten von zwei Columnen Inschrift. Jede Columne

diirfte urspriinglich ungefahr 40 Schriftzeilen umfaBt haben. Inv. 14 819, gefunden im Tempel e-pa-tu-

ti-la am 29. Okt. 1901. Jetziger Verbleib unbekannt. Meine Umschrift und Ubersetzung (vom 7. XI. 1901)
hat Koldewey WVDOG 15 S. 71 mitgeteilt. Sie folgen hier mit den jetzt moglichen Berichtigungen und

Erganzungen.

Col. I. x

(unleserlich)
2 eb? 3 UP ifi-ga-ru-Sa ir-bij-it-ti b[a-na ki-daj-a-nim 6[i-na

a-kumin-e-a 7[u ingar-al]-ur-ra
8

nam mu-} 9(unleserlich)
10 ri- .. -tim Xl ud?

(unleserlich)
13 tim 14 ia

Col. II. xfli-iS-lim-ma giS]-ta-a[g-ga-a-a] 2[li-i]s-ta-ak-[li-il] 3[li]-pi-it qd-ti-ia *mi-im-mu-u e-tfe-ep-

pu-Su] bli-ku-u[n-ma] Hi-bu-ur ga-du u-ful-luj 7ki-ma libnat e-ftemen-an-kij 8ku-un-nam a-na $i-[a-tim]

9iS-di kussi Sar-ru-ti-[iaJ
10Su-ur-Si-id xxa-na u^-um re-e-qu-u-tfim?J

12
e-temen-an-[kij x3a-na dna-bi-um-ku-du-ur-ri-[u-$u-ur] xiSarri mu-ud-di-si-ka ku-tir-ba-famj Xbe-nu-

ma Xii-na qi-bi-a-at d[marduk] x7u-Sa-ak-l[a-luJ x8Si-pe-er-[ka] 19fbUJ a-na dmarduk [be-li-ia] 20fda-mi-iq]-

ta?-[am 2Xti-iz-ka-ar]
Col. I ist vorlaufig unverwertbar, auBer ZZ. 4 bis 7, die Zyl. a, 3. Stiick ZZ. 16 bis 19 entsprechen. Zu Col. II vgl. Nbp. Zyl. Ill 45 ff.,

Nbk. Zyl. a, 5. Stiick ZZ. i6ff., und die SchluBgebete der beiden Backstein-Inschriften Nbk.s (siehe unten). Die Erganzungen der letzten

4 Zeilen konnen nur als Versuch gelten.

Col. II. ,,.
. . xes gelinge mein Holzfallen, 2werde vollendet 3die Arbeit meiner Hand! 4Alles was ich

schaffe, 5bleibe bestehen und 6dauere bis in spate (Zukunft) ! 7Wie die Ziegel von E[temenanki] 8festgelegt
sind fiir immer, 10(so) befestige 9die Grundlage des Thrones meines Konigtums 11fiir feme Tage!

12Etemenan[ki], "Nebukadnezar, "dem Konig, der dich erneuert, verleih Segen! 15Wenn "auf

GeheiB [Marduk's] 17ich vollenden [werde 18deinen] Bau, 19[o Tempel,] bei Marduk[, meinem Herrn,

21gedenke]
20

(meiner) [Frommig]ke[it] !"

2. Backsteininschriften

a. Bruchstiick (□), Inv. 41259. Der Ziegel ist links und oben abgebrochen. Die Inschrift, hand

geschrieben, umfaBte urspriinglich 18 Zeilen, von denen die ersten vier vollstandig verloren sind. Von

Z. 5 fehlen Anfang und Ende, von ZZ. 6 und 7 die Anfange. Die Schriftzeichen sind tief eingegraben und

groBtenteils gut leserlich. Abgebildet MDOG 44 S. 21 Abb. 6.

Umschrift

fxdnabu-kudurri-usur 2Sar bdb-ilikl 3palih ill rabuti izanin esagil u ezida bmdr dnabu-a]pa-lu-u[-su-ur
6 Sar bdb]-ilikl 7a-na-ku

8 e-temen-an-ki 9

zi-iq-qu-ra-at xobab-ilikl X1a-na dmarduk be-li-ia X2lu e-pu-uS
13 e-temen-an-ki Xia-na dmarduk lbbe-li-ia xedam-qd-tu-u-a

1? ti-iz-ka-ri-im X8ka-a-a-na-am

a Erganzt nach der folgenden Inschrift. Die Schreibung der beiden Konigsnamen laBt sich natiirlich nicht mit Sicherheit angeben.

Ubersetzung

,,[1Nebukadnezar, 2Konig von Babylon, 3der ftirchtet die groBen Gotter, 4pflegt Esagila und Ezida,

5Sohn des Nabo]pola[ssar,
6

Konigs von Bab]ylon, 7(bin) ich.

8Etemenanki, Men Stufenturm 10von Babylon, "fur Marduk, meinen Herrn, 12baute ich.

13Etemenanki, 14bei Marduk, 15meinem Herrn, 17gedenke 18bestandig 16meiner frommen (Werke) !"

b. 4 Bruchstiicke (D), 23 Zeilen handgeschrieben: 1. Inv. 41 137, Zeilen 14
—

23.
— 2. Inv. 41348,

Z. 1—21, unten abgebrochen. — 3. Inv. 41364, oben abgebrochen, rechts beschadigt, Inschrift fast voll

standig; abgebildet bei KoldeweyWEB4 S. 184 Abb. 118. — 4. Inv. 44621, Z. 6—17; AbschriftWetzel's.

Ubersetzung von Wetzel MDOG 44 S. 21 f.

Umschrift

xdnabu-kudurru-u-su-ur 2sarbdb-ilikt 3pa-li-ih ill rabuti iza-ni-in e-sag-il u e-zi-da bmdr dnabil-aplu-u-
su-ur 6Sar bab-ilik> a-na-ku

7i-nu-um dmarduk belu rabuu 8re-e-Si-ia u-ul-lu-u 9a-na dmarduk Hi ba-ni-ia 10

pa-al-hi-is at-ta-'-i[d-ma]
11 e-temen-an-ki zi-qu-ra-at ba-bi(P)-lu(?) X2i-na kupri x3u agurri abmukni el-li-tim Xiu-Sa-an-na-bi-it ki-ma

ut-um lba-na Si-i-bi-Sa iee-ri-nim dannu-tim aS-ta-ak-ka-an m[a-diS?J"
17dmarduk bll ep-Se-tu-u-a x8ha-di-iS na-ap-li-is-ma 19ba-la-ta ut-um da-ert-ru-tim 20a-na Si-ri-iq-tim

su-ur-qdm
21 e-temen-an-ki a-na dmarduk beli-ia 22da-mi-iq-ti-[ia] 23ti-iz-ka-ri ka-a-a-nfa-amj
a Vgl. Anm. *' zu Nbk. Zyl. a.
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Ubersetzung

^Nebukadnezar, 2K6nig von Babylon, 3der fiirchtet die groBen Gotter, 4pflegt Esagila und Ezida,
5Sohn des Nabopolassar,

6

Konigs von Babylon, (bin) ich.

7Als Marduk, der groBe Herr, 8mein Haupt erhoht hatte, 10pries ich ehrfurchtsvoll 9Marduk, den

Gott, meinen Schopfer. 10[Und] 11Etemenanki, den Stufenturm von Babylon, 12mit Asphalt 13und hellblau

emaillierten Ziegeln 14lieB ich (ihn) erglanzen wie der Tag. 15Zu seinen Zimmerdecken 16verwendete ich

machtige Zedern(stamme) r[eichlich?].

17Marduk, Herr, meine Werke 18blick freundlich an und 19ein Leben ewiger Tage 20schenke mir als

Geschenk !

21Etemenanki, bei Marduk, meinem Herrn, 23gedenke bestand[ig 22meines] frommen (Werkes) !"

B. Die Bsagila^Tafei

1. Einleitung

Die sogenannte Esagila-Tafel wurde zuerst von George Smith gesehen, durchgearbeitet und ihr

Inhalt 1876 in einer englischen Paraphrase bekanntgemacht1. Wo Smith die Tafel gesehen hatte, weiB

niemand. Smith, der sich seit Oktober 1875 in Konstantinopel befand, reiste im Marz 1876 weiter nach

Vorderasien und starb am 19. Aug. 1876 in Aleppo. Die von den Assyriologen lange und schmerzlich ver-

miBte Tontafel tauchte 1912 in franzosischem Privatbesitz auf. V. Scheil hat sie 1913 in Lichtdruck und

Autographie (diese von P. Toscanne), mit Transkription, Ubersetzung und kurzem philologischen Kom-

mentar veroffentlicht; rechnerisch und architektonisch versuchte Dieulafoy den Text zu erlautern2.

Die Tontafel wurde 1913 von der Besitzerin den Sammlungen des Louvre uberwiesen, erhielt die Bezeich

nung AO 6555 und wurde von Thureau-Dangin3 in verbesserter Gestalt herausgegeben. Eine ganze

Reihe von Gelehrten hat sich seitdem um die Losung der zahlreichen philologischen und metrologischen

Schwierigkeiten bemiiht4-

Die Tontafel ist an sich schon und deutlich geschrieben, hat aber durch verschiedene Beschadigungen
Textverlust erlitten, der sich gegenwartig nur zum Teil erganzen laBt. Sie enthalt im ganzen 51 Zeilen

Schrift, von denen eine in kleineren Zeichen auf den oberen Rand geschrieben ist. Von den iibrigen 50 ZZ.

stehen 36 auf der Vorderseite, 14 auf der Riickseite, die deshalb sehr viel freien Platz hat. Die Schriftflache

der Vorderseite ist durch sechs Querlinien in sieben Abschnitte zerlegt und enthalt noch eine siebente

Querlinie ganz unten. Die beiden unteren Querlinien sind zwecklos, weil sie Zusammengehoriges trennen,
die unterste Zeile der Vorderseite vielmehr die Uberschrift der Riickseite bildet und deshalb als oberste

Zeile auf der Riickseite stehen muBte. Die Riickseite selbst weist 3 Querlinien auf5 Danach teile ich den

Inhalt der Tafelinschrift folgendermaBen ein:

Randschrift, auBerhalb der Zahlung (Wunsch, daB die Tafel erhalten bleibe) ;

eigentlicher Text in 9 §§, umfassend die ZZ. 1—47;

Unterschrift (Besitzer, Schreiber, Ort und Zeit der Ausfertigung der Tafel) ZZ. 48—50.

Der eigentliche Text handelt in den §§ 1—3 vom Tempel Esagila, in den §§ 4
—

7 vom Stufenturm

Etemenanki. § 8 bezeichnet das Schriftstiick als geheim und gibt iiber die Herkunft der Vorlage (Barsip)
AufschluB. § 9 ist eine metrologische Hilfstafel. Wie man schon hieraus ersieht, entspricht der Name

Esagila-Tafel ihrem Inhalt nur zum kleinen Teil. Der groBere Teil des Textes betrifft Etemenanki. Aber

noch mehr ! Die Beschreibung von Esagila umfaBt keineswegs ailes, was zum Tempel gehort, sondern nur

1) The Athenaeum 1876, Febr. 12th pp. 437
—

440; wurde spater wiederholt abgedruckt, zuletzt von Koldewey,
Das wiedererstehende Babylon (Lpz. 1913) SS. i8gf.

2) Esagil ou le temple de Bel-Marduk a Babylone. Etude documentaire par le P. Scheil. ittude arithm^tique
et architectonique par M. Dieulafoy. Extrait des Memoires de l'Academie des inscriptions et belles-lettres T. 39

pp. 293—372. Paris 1913.

3) Tablettes d'Uruk (Paris 1922) Nr. 32.

4) Hier seien nur einige erwahnt: Weissbach OLZ 1914 Spp. 193
—

201; Langdon RA T. 15 (1918) pp. uoss.;

Thureau-Dangin daselbst pp. 59s.; RAT. 18 (1921) p. 127 n. 2; RAT. 19 (1922) pp. 88ss. (Herrn Thureau-Dangin
verdanke ich auBerdem einige wertvolle Hinweise, die er mir brieflich zukommen lieB.) Meissner u. Schwenzner

OLZ 1920 Spp. 112— 114; Unger Zeitschrift f. die alttestamentl. Wissenschaft Bd. 45 (1927) SS. 162— 171; Unger,

Babylon Taf. 50 u. 51 (Wiedergabe von Scheil's Lichtdruck) u. SS. 237—240; 246—249. Dazu Weissbach ZA Bd. 41

(1933) SS. 269ft. (mit einigen wertvollen Hinweisen Landsberger's).

5) Die Querlinien befinden sich hinter folgenden Zeilen der Tafelinschrift: 7, 10, 15, 19, 24, 27, 36, 42, 44

und 47. In der unten folgenden Umschrift und Ubersetzung sind sie fortgelassen.

VerBff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach
y
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einen ganz kleinen Teil : zwei groBe Hofe, von denen der eine sicher, der andere wahrscheinlich auch ein

Vorhof war (§§ i und 2), allerdings mit ihren genauen MaBen und in ihren gegenseitigen Beziehungen,
die uns leider, weil die rechte obere Ecke der Tontafel beschadigt ist, einstweilen nicht recht verstandlich

sind. § 3 addiert die beiden Flachen zusammen, geht dann zur Umfassungsmauer des Tempels iiber und

macht sechs groBe Tore namhaft. MaBe werden hier nicht mehr angefiihrt ; auch iiber die kleineren Binnen-

hofe, die Gottergemacher und die Hoftore erfahren wir aus dem Schriftstiick gar nichts. Der Name des

Gottes Marduk, dem beide Bauwerke, sowohl Esagila als auch Etemenanki, ge'weiht waren, kommt im

Texte, soweit er erhalten ist, nicht vor und war vermutlich gar nicht darin genannt. In den §§4 und 5

werden die MaBe der Grundgrube von Etemenanki angegeben, einmal in KleinmaB, dann in GroBmaB.

§ 6 beschreibt ziemlich eingehend mit alien MaBangaben die Raumeinteilung des Hochtempels mit seinen

Hausern ( ?) , Gotterzimmern, Betthaus, Treppenhaus, Hof und Toren, § 7 die vertikale Gliederung des Stufen-

turms, von der untersten Kolossalstufe bis zum Hochtempel und dessen ObergeschoB, nebst MaBangaben.
Zu den Schwierigkeiten, die durch die Beschadigungen der Tontafel, durch die Anwendung mehrerer

seltener Worter und ungewohnlicher Schreibungen, durch ein sehr verwickeltes MaBsystem oder richtiger
zwei MaBsysteme bewirkt wurden, gesellen sich auch einige Fehler. Dank der intensiven Forschungs-

arbeit, die von einer Mehrzahl Gelehrter geleistet wurde, konnen wenigstens die MaBangaben jetzt als

vollstandig erklart gelten, abgesehen von den durch Textverlust verstiimmelten ersten drei Zeilen. Indessen

bediirfen die MaBsysteme des Textes mit ihren Seltsamkeiten einer besonderen Darstellung.

2. Metrologie der Esagila-Tafel

Die Grundlage des babylonischen LangenmaB systems ist die Elle (ammatum). Ihr Zwolffaches

ist die Doppelrute (gar) x. 5 Doppelruten oder 60 Ellen bilden ein su(b)ban; dessen Doppeltes (10 Doppel-
ruten oder 120 Ellen) hieB aslu. Genannt werden diese beiden Namen nicht in der Esagila-Tafel, ebenso-

wenig die Halfte der Doppelrute, die einfache ,,Rute" (gi, akkad. qanii) von 6 Ellen Lange.

Dagegen erscheint Z. 42 ein LangenmaB von 3 Ellen, in einem neuen Ideogramm sal-gaz2. Das Drittel

einer Elle hat den besonderen Namen Sizu3 Sonst wird die Elle eingeteilt in 30 Zoll (ubdnu, PL ubdndte),
doch wird der Name in der Tafel nicht erwahnt. Diese bedient sich fast durchweg einer ganz anderen

Skala, bei der das gar rein sexagesimal geteilt wird. Der erste Unterteil ist dann das Fiinftel der Elle

oder 6 Zoll. Der Name dieses MaBes ist noch nicht bekannt. Wird diese Einheit 4 nochmals in 60 Unterteile

zerlegt, so entspricht der weitere Unterteil dem Zehntel des Zolls6. 3600 solche Zehntelzoll gehen auf die

Doppelrute. In der Esagila-Tafel werden diese sexagesimalen LangenmaBe unbenannt und unvermittelt

nebeneinander geschrieben, so daB z. B. 10 33 20 bedeutet: 10 Doppelruten 33 Fiinftelellen 20 Zehntelzoll,

oder (10 -f- ■§--{*- -|- -j-frU-tf) Doppelruten. Diese sexagesimal Rechenweise ist die in den wissenschaftlichen

Werken der babylonischen Mathematiker iibliche.

Im Texte der Esagila-Tafel werden zwei Systeme unterschieden, deren Grundeinheiten GroBelle

(ammatum rabitum, auch ammat are genannt) und Kleinelle (ammatum sihirtum, auch ammat suklum6

genannt) sind. Beide Systeme verhielten sich wie 3:2, d. h. die GroBmaBe waren i|mal so lang wie die

entsprechenden KleinmaBe ; oder umgekehrt : die KleinmaBe hatten nur •§ der Lange der entsprechenden
GroBmaBe.

1) Weder der sumerische noch der akkadische Name dieses MaBes sind bekannt. Da es genau so geschrieben wird

(Zeichen sd, gar) wie das kleine HohlmaB, das akkadisch akalu, sum. wahrscheinlich ninda hieB, konnte man letzteren

Namen auch fiir die Doppelrute vermuten (so Thureau-Dangin RA T. 33 p. 164 n. 2). Aber gerade wegen der (be
sonders in alten Telloh-Texten) fiir die Doppelrute haufigen Schreibung gar-du, was auch gar-ra umgeschrieben
werden kann, scheint mir der Gedanke naher zu liegen, daB die Benennung der beiden gleichgeschriebenen MaBe im

Sumerischen verschieden war: garra fiir das LangenmaB, ninda fiir das HohlmaB.

2) Thureau-Dangin wies mich brieflich auf diese Deutung hin und auBerte die Vermutung, daB die Schreibung
sal eine Abkurzung des Zeichens nik (= sal+ur) sein konne. nig-gaz hatte er RA T. 23 p. 33 als Namen eines Langen-
maBes von 3 Ellen erwiesen. Vielleicht ist aber noch eine andere Moglichkeit denkbar. sal hat auch den Silbenwert

MiN, das Zeichen nin kann ebenso geleSen werden (min4). Es ware nicht ausgeschlossen, daB sal, min auch eine Lesung
nin zulieBe; dann wiirde nin-gaz eine Nebenform von nig-gaz sein, wie umgekehrt die Gottin Ningal spater Nikkal
hieB (Deimel, Pantheon Babylonicum p. 200).

3) Thureau-Dangin RA T. 23 p. 34; T. 33 p. 183 n. 3.

4) Als MaBeinheit auch sonst erwiesen; vgl. O. Neugebauer, Math. Keilschrifttexte SS. 303ft.; Thureau-

Dangin RA T. 33 p. 183.

5) Uber den Zehntelzoll als MaBeinheit vgl. Weissbach ZDMG Bd. 69 (1915) S. 317. Auch von diesem MaBe

kennt man die keilschriftlichen Namen noch nicht.

6) Der Begriff ,,
klein" liegt an sich nicht in suklum, das eigentlich Synonym zu ammatum ist. Bei Sanherib (Bau-

inschriften hg. von Meissner u. Rost SS. 8ff. S. 22 Anm. 19) findet sich wiederholt eine suklum rabitum, einmal mit
ammat. davor, also eine Art GroBelle. Vgl. Weissbach OLZ 1914 Sp. 200.
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Das FlachenmaB baut sich auf dem gar, der Doppelrute, auf. Ein Quadrat von 1 Doppelrute

(oder 12 Ellen) Seitenlange heiBt musaru (geschrieben mu-sar, meistens sar, seiten gar). Die MaBe der

Vielfachen sind keine Quadrate, mit Ausnahme des iku = 100 musari, also eines Quadrates von 10 Doppel
ruten (= 1 aSlu oder 120 Ellen) Seitenlange. Die ubrigen FlachenmaBe sind Rechtecke. Die Unterteile

des musaru sind Rechtecke, deren eine Seite immer = 1 gar ist. Die andere Seite ist jeweils verschieden

lang.; ihr MaB wird deshalb allein angegeben, so daB dann das FlachenmaB als lineares MaB erscheint.

Im Text der Esagila-Tafel werden alle Zahlen sexagesimal geschrieben. J bedeutet 60 (= 60 x) oder

eine beliebige andere Potenz von 60, also z. B. 3600 (= 602) oder 1 (= 6o°), -fa (= 6o_1), TfsV0- (= 6o~2) usw.

<( kann 10 bedeuten, aber auch (10 • 60 =) 600 usw. Der Verfasser berechnet die Flachen der Rechtecke

ganz richtig, indem er die MaBe zweier aneinanderstoBenden Seiten multipliziert. Erhalt er dabei eine

iiber 60 hinausgehende Zahl, so reduziert er sie unbedenklich auf den 60. Teil. Ist z. B. das Ergebnis einer

Multiplikation = 1845, so schreibt er dafiir 30 45 (d. h. 30 -^-g-); oder 855 schreibt er wie 14 15 (= 14 •$--{;),
oder 100 (Produkt von 10 mal 10) schreibt er wie 1 40 (= i|-#) usw.

Bei dem sexagesimalen Schreiben von Zahlen hat die erste Stelle den groBten Zahlenwert, die folgen
den Stellen haben immer nur den Wert des sechzigsten Teils der unmittelbar vorhergehenden Stelle. So-

lange es sich im Texte der Esagila-Tafel um dreistellige Zahlen handelt, ist dies ganz einfach. Schwierig
war aber das beabsichtigte LangenmaB in § 6 zu erkennen, wo meist nur zweistellige und selbst einstellige

Zahlen, wieder ohne Benennung des MaBes, stehen. Bei den zweistelfigen Zahlen handelt es sich dort um

Fiinftelellen und Zehntelzoll, bei den einstelligen nur um Fiinftelellen1.

Wir wurden nicht notig haben, hier auch die babylonischen HohlmaBe zu betrachten, wenn nicht der

Verfasser der Esagila-Tafel auf den seltsamen Einfall gekommen ware, sich die vermessenen Flachen zweier

(gepflasterter?) Hofe und den Boden der Grundgrube, auf dem das hochste Bauwerk der damaligen Welt

errichtet wurde, als fruchtbare Getreidefelder vorzustellen und zu berechnen, wieviel Getreide als Saatgut
fiir jede dieser Flachen gebraucht wiirde. Fiir die HohlmaBe gab es zwei verschiedene Skalen, eine altere

und eine jiingere. Auch fiir das Verhaltnis zwischen Flache und Saatgut wurde in jiingerer Zeit ein anderer

Wert zugrunde gelegt als in alterer Zeit. In alterer Zeit wurde auf 1 iku Flache, mit GroBelle gemessen,

das simid (= 3 sat) Saatgut gerechnet. Dieses Verhaltnis, das viele Jahrhunderte lang in Geltung war,

hatte man wahrscheinlich deshalb festgesetzt, weil die Grundflache von Etemenanki genau 1 iku groB war.

Spater, wahrscheinlich bei der Umbildung der HohlmaB-Skala, ist dieses Verhaltnis aufgegeben und durch

ein neues ersetzt worden. Man rechnete dann auf 30Quadrat-Kleinellen 1 akalu Saatgut, auf 32400 Quadrat-

Kleinellen, dieGrundflache von Etemenanki, 3 pi Saatgut, nominell das Sechsfache des friiherenHohlmaBes2.

Den ef fektiven Wert der babylonischen Elle hatte ich 1915 auf rund 0,5 m berechnet3. Danach

hatte die Doppelrute (gar) eine Lange von 6 m gehabt. Hier handelte es sich um KleinmaB. In GroBmaB

ware die Elle 0,75 m, die Doppelrute 9 m lang gewesen. Die Nachmessung der Seitenlangen an der Ruine

von Etemenanki hat etwas hohere Zahlen ergeben als 90 m, namlich im O 91,52 m, S 91,10 m, W 91,48 m,

N 91,66 m, durchschnittlich4 91,55 m. Daraus ergibt sich die Lange der Doppelrute KleinmaB als 6,104 m>

der Kleinelle als 0,508 m bis 0,509 m, also 8 bis 9 mm mehr als der von mir errechnete Wert. Es bestehen

jetzt zwei Moglichkeiten : entweder stellt der aus dem Befund der Ruine ermittelte Durchschnittswert der

babylonischen Elle tatsachlich die effektive Lange dieser MaBeinheit zur Zeit Nebukadnezar's dar, oder

die Erhohung um ungefahr 8 bis 9 mm fiir die Elle ist erst sekundar eingetreten, als die 270 Backsteine

von je | Elle Lange und Breite zur Bildung der Etemenanki-Front nebeneinandergelegt und durch Mortel

miteinander verbunden wurden. Die Erhohung der Lange wiirde sich dann unter Beriicksichtigung der

StoBfugen erklaren lassen5. Die zweite Moglichkeit ist mir die wahrscheinlichere, weshalb ich nur bei

Messungen ,,im Lichten" den Ellenwert von 0,5 beibehalte, bei Messungen der AuBenseiten der Mauern

die Doppelrute KleinmaB zu 6,1 m annehme. Der Unterschied und der eventuell daraus entspringende

Fehler ist zum Gliick nicht groB. Bedeutend weniger gtinstig ist es um die Hilfsmittel zur Bestimmung der

effektiven Werte der babylonischen HohlmaBe bestellt. Den Wert des sila hat Thureau-Dangin auf

0,842 1 berechnet6.

1) Vgl. meine Ausfuhrungen ZA Bd. 41 S. 283, wo auch P. O. Schnabel's Verdienst um diese Losung der Schwierig-
keit gewiirdigt ist.

2) Der Unterschied kann in Wirklichkeit bedeutend kleiner gewesen sein, da das neue pi nur 36 sila gegeniiber

den 60 sila des alten pi enthielt. Ailes Nahere ist aus den Tabellen der MaBe (SS. 52L) zu ersehen.

3) Archaologiscber Anzeiger 1915 SS. i49ff., besonders 163 f.

4) Ohne Beriicksichtigung der Siidfront, bei der die Messungen besonders schwierig waren und wahrscheinlich

minder genau ausgefallen sind. Vgl. Koldewey MDOG 59 S. 22; Wetzel oben S. 33.

5) Vgl. die Erwagungen Koldewey's WVDOG 55 *SS. 17 ff.

6) RA T. 18 p. 135; vgl. auch Thureau-Dangin, Rituels accad. p. 81 n. 3; RA T. 34 p. 80.

7*
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3. Metrologische Tabellen

LangenmaBe1

(1)

(H)

(III)

(IV)

kurru

(Doppelrute)
i

(Doppelrute)
i

ammatum (Elle)
12

i

Fiinftelelle

6o

i

ubanu (Zoll)
360

30

Zehntelzoll

3600
60

FlachenmaBe

buru

6o

i

eblu

180

3

i

iku wpuz
1080 2160

18 36
6 12

musaru3

108000

1800

600

1 2 100

1 50

HohlmaBe

Altere Skala

pi4 sutu5 sila6 gin

5 30 300 18000

GroBmaB oder KleinmaB.

Verhaltnis des GroBmaBes

zum KleinmaB wie 3:2.

GroBmaB oder KleinmaB.

Verhaltnis des GroBmaBes

zum KleinmaB wie 9:4.

(V)

kurru

Jiingere Skala

siitu5 sila* akalu1

30 180 1800

6 36 360
1 6 60

4. Umschrift und

(Oberer Rand)

Vorderseite

§1-

ina a-mat a-nim u an-tum US-lim

e-sag-il kisalmahhua >- iku ma-da-as-su upu(?)p
kisal diStar u dza-bai-bai 2 musarl it, \ musari kisalmafhhi irajbibi
a-za-mu-u sd ub-Su-kinh-na 2 musarl u \ musari kisalli sifhri .. e]li(?)y t— iki

irabib>: su-ha-tum Sd i-na teh ,?dalti ar-ka-bi-in-ni as-Su Sidda pitta eqlas
5 la tidu" 11 33e 20 siddu kisalmahhi 9 put kisalmahhi 11 33e 20 a-rd 9

102 30; 102 30 a-rd 18 = 1845 aSSu 1845 la tidu* >- iku

2 musarl £ musari s'zlri ina 1 ammat1' rabi-tum minddtin kisalmahhi

§ 2. 10 33 20 Siddu kisal diStar u dza-bai-bai 4 30 put kisal distar u dza-bai-bai
10 33 20 a-rd 4 30 = 47 30; 47 30 a-rd 18 = 855 ki-i 855

10 la tidu" 40 musari 7\ musari iezlri i-na 1 ammat rabitum min-da-a-it kisalli [sehri]

§ 3. su-nigin >- iku upu^ iezeri i-na 1 ammat arle® ki-mir-ti kisall[dtimeS]
ki-lal-la-an sihir-ti kA-mah KA-DUD-e-a ka-gal kA-dlama-ra-bi

kA-he-g.Al k.4-u6-di-bir-ra 6 bdbatimei ni-rib a-na il[dnimeS (?)1]
Sd ana ki-du-du ekurri i-ta-a-ti ub-Su-kin5-na kad-kAd-e e-sag-i[l]

15 u sihir-ti bdbi el(?)-li la sid . . .

§4. min-da-a-ti ki-gal-li e-te-me-en-an-ki Sidda it puta a-na amdri-fkaj*
ku-ku-ku'1 Siddu ku-ku-ku* piltu ina 1 ammat suk-lum nikdsa^-Su a-na sutdbuli" 3 [a-rd 3[

9; 9 a-rd 2 = 18 ki-i 18 Id tidu" 3 pi s"zlri i-na 1 ammat sihir-[tum]

ki-gal-li e-te-me-en-an-ki stjkud* ki-i pi siddi [puti]

"immer geschrieben kisal-mah. P geschrieben <( (lies % ?) gan. So ist wahrscheinlich auch in Z. 11 fiir <( sar zu andern; vgl.

ZA Bd. 41 S. 269 Anm. 3 und S. 274 Anm. 1. y So mbchte ich jetzt mit Landsberger (ZA Bd. 41 S. 271 Anm. 1) die Zeichenreste
deuten. * geschrieben gan (Meissner SAI 2009). e Fiir 33 muB 23 eingesetzt werden, wenn die Multiplikation stimmen soil

(Thureau-Dangin RA T. 19 p. 88). tgeschrieben u. >? geschrieben akA-mes. * immer geschrieben a-du-e. 'Ganz

unsicher. Vielleicht ist der Name einer bestimmten Gottheit (Marduk?) zu erganzen; aber auch das Zeichen fiir Gott selbst ist nicht ge-

sichert. "geschrieben und wahrscheinlich zu erganzen igi-du8-[a-zu]; s. ZA Bd. 41 S. 276. *■ ku muB 60 Ellen, also 1 su(b)ban,
bedeuten. /* geschrieben gar-Sid. » geschrieben sar-sar. i Das gewohnliche akkadische Wort fiir „H6he" ist melu. In Z. 36
scheint mir durch die Glosse ein bisher unbekanntes Synonym dis-si-ti gegeben zu sein; anders Landsberger ZA Bd. 41 S. 285. Vgl. S. 54!
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Verhaltnisse vom FlachenmaB zum HohlmaB

(VI) GroBmaB

wird 108 kurru 1 kurr114W 3 pi4 3 sat3 1 sutv

(VII) KleinmaB

Auf 1 kurru 1 pi4 2 sat3 1 sutu3 1 sila6

wird 54000 10800 3600
8 1800 300

1 musaru3 1 Quadrat-Elle
1 sS£w5sila6 18 gin -J- gin Getreidesaat gerechnet.

1 akalu1 Getreidesaat

30 Quadrat-Ellen Feld gerechnet.

1) Von hoheren LangenmaBen kommen fiir Etemenanki noch in Betracht das aslu = 2 su(b)ban = 10 gar

= 120 Ellen und das su(b)ban = | aslu = 5 gar
= 60 Ellen. Die einfache Rute (gi, akkad. qanu) = r gar

= 6 Ellen

kommt auf der Esagila-Tafel nicht vor. Uber niggaz (*ningaz) = 3 Ellen und iiber die Drittelelle (sizu) vgl. o. S. 50.
Erwahnt sei hier noch, daB in neuassyrischer und neubabylonischer Zeit (nicht auf der Esagila-Tafel) eine abweichende
Skala der LangenmaBe in Gebrauch war, nach der das gar zu 14 Ellen, das qanu zu 7 Ellen, die Elle zu 24 Zoll gerechnet
wurde.

2) Statt u-pu konnte der Name auch u-bu umgeschrieben werden.

3) Das musaru ist ein Quadrat mit der Seitenlange 1 gar.

4) Der sumerische Name des pi ist bariga (O. Neugebauer Math. Keilschrifttexte Bd. 1 S. 514; Thureau-

Dangin RA T. 33 p. 69 n. 1), der akkadische wahrscheinlich massiktu (statt s auch s, statt k auch g oder q moglich);
vgl. Gotze Amer. Journal of Semitic languages Vol. 52 p. 147 n. 23; Thureau-Dangin RA T. 33 p. 183 n. 1.

5) Entspricht etymologisch hebr. MND. Der Plural von sutu heiBt sat(i). Das Dreifache des sutu hat den be

sonderen Namen simid; vgl. Weissbach ZA Bd. 41 S. 279.

6) sila wird geschrieben qa; vielleicht war der akkadische Name qu (Ace. qa, Thureau-Dangin RA T. 18

p. 135 u. 6.).

7) akalu, eigentl. ,,Essen" (vielleicht ,,Bissen" zu deuten), geschrieben gar (wie die Doppelrute), im Plur. gar-hi-a.

8) 3600 (= 602) Quadratellen sind soviel wie ein Quadrat-5te(6)6an.

Ubersetzung

(Oberer Rand) Auf GeheiB der Gottheiten Anum und Antum bleibe (diese Tafel) erhalten !

Vorderseite

§ 1. Esagila: der kisalmahhu 1 iku seine Vermessung 1 upu (?)
der Hof der Gottheiten Istar und Zababa 2^ musaru des (?) kisalma[hhu wird er grrj]Ber
die azamu von Ubsukinna. z\ musaru des kl[einen] Hofes [. . iijber (?) 1 iku

wird er groBer: die suhatum, die anstoBt an die unvollendete Tiire. Wenn Lange, Breite, Flache

5 du nicht kennst(, so wisse:) n 33 20 (ist) die Lange des kisalmahhu, 9 die Breite des k. 11 33 20 mal 9

(macht) 102 30; 102 30 mal 18 = 1845. Wenn du (die Bedeutung dieser Zahl) 1845 nicht kennst(, so

wisse : sie entspricht) einem iku

2% musaru (oder in) Getreidesaat (30 f sila,) mit 1 groBen Elle (gemessen:) MaBe des kisalmahhu.

§ 2. 10 33 20 Lange des Hofes Istar's und Zababa's, 4 30 Breite des Hofes Istar's und Zababa's.

10 33 20 mal 4 30
=

47 30; 47 30 mal 18 = 855. Wenn (die Bedeutung dieser Zahl) 855
10 du nicht kennst(, so wisse: sie entspricht) 47I- musaru (oder in) Getreidesaat (14^ sila), mit 1 groBen

Elle (gemessen :) MaBe des [kleinen] Hofes.

§ 3. Zusammen 1 iku 1 upu (oder in) Getreidesaat (4 sat 5 sila,) mit 1 aru-EWe (gemessen, ist die) Summe

(der Flachen) der Hofe

beider. Umfassungsmauer: Hohes Tor, Tor des Sonnenaufgangs, groBes Tor, Tor des lamassu . .
.,

Tor des Uberflusses, Tor des Staunens(, das sind) 6 Tore(, bestimmt zum) Eingang fiir die Go[tter?,]
die zum Tempelritus (an den) Seiten von Ubsukinna sich versammeln (?). Esagi[la]

15 und Umfassungsmauer, Tor, heiliges (?), nicht MaB[e(?) angegeben(?)].

§ 4. Die MaBe der Grundgrube von Etemenanki, Lange und Breite, [dir] zu betrachten :

3 suban (ist die) Lange, 3 suban die Breite mit 1 suklu-E\le (gemessen) . Seine Berechnung auszufiihren

(nimm) 3 [mal 3]

(, das macht) 9; 9 mal 2
= 18. Wenn du (die Bedeutung dieser Zahl) 18 nicht kennst(, so wisse: sie

entspricht) 3 Pi Getreidesaat mit 1 klein[en] Elle (gemessen :)

Grundgrube. Etemenanki: Hohe wie Lange [und Breite].
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§5. 20 S[a]-n[i-i]S minddti"""'' ki-gal e-te-me-en-an-ki sidda u piita a-na a-ma-ri-[ka]

[10 gar sidjdu 10 gar piitu i-na 1 ammat are? nikasa^-su a-na su-ta-bu-[li]

[10 a-rd 10] 100; 100 a-rd 18 = 1800 aSsu 1800 la tidu" 30 >- iki simid" [uzlri[

[i-na 1 ammat] rabi-tum ki-gal-li e-te-me-en-an-ki Siddu putu u s[ukudj]

[i-na 1 ammat] are? 10 GAR-ta-dm mit-ku-[ru[

§ 6. =5 [bi-ta]-a-ti:z u 6 pa-pa-ha-a-ni Sd nu-har mu-ne bit Sadi pa-pah d[ ]

l[..eSidd[u 40 piitu kan-ni a-na kan-ni pa-pa-ka-a-[ni]
Sd dnabit u dtaS-me-tum 45-dm Siddu 40-dm piitu

Sitta1" bitdti""* Sd iltdni Sd de-a u dnusku bit de-a 85 Siddu

30 piitu bit dnusku 35 Siddu 35 piitu bitu Sd Suti bit da-nim u den-lil

30 70 Siddu 30 piitu bitu Sd amurri tu-'-um u bit sim-mil-ti

ina ku-tal-li-Su pa-ni bdb-a-nu-u bit irSi 125 Siddu 30 piitu

pa-ni bit-a-nu-u 100 Siddu 20 piitu bit sim-mil-ti ki-i pi-i-su-nu-ma Siddu

35 putu kisallu 100 siddu 65 putu kisallu su-u[l- .."] u l?sikkureme la-mu

irSu 9 ammdte^ Siddu 4 ammdte^ piitu irsu u k[us]su tar-su irsu Sani-ta

35 [ina] kisalli na-da-a-tiT bdb sit dsamSi bdb Suti bdb erlb dSamSi bdb iltdni

§ 7. min-da-a-ti Siddi piiti u sukud
f dli'h-ti nu-har bdbili1"' mu-ne

Riickseite 15 GAR Siddu 15 GAR piitu 5| GAR SUKUD pitquv SaplU"

13 gar Siddu 13 gar piitu 3 GAR sukud rik-bi Sanuu

10 gar Siddu 10 gar piitu 1 GAR SUKUD rikbiv Salsu""

40 8£ gar Siddu 8£ gar putu 1 gar sukud rikbiv ribu"

41 7 GAR siddu 7 GAR piitu i gar sukud rikbiv hamSum

(4ib *5£ gar Siddu 5-J- gar piitu i gar sukud rikbi sissu)x
42 4 gar Siddu 3f gar sal-gaz piitu 2\ gar sukud kissu'1' elii sibii" Sd-hu-ru

§8. mudu^ muddm nia'-kal-lim ^'la mudu ul immar^' pi duppi gab-ri bar-sipht
sdtir-ma ub-tu u ba-ri

§9. 45 18 mu-sar i gar 3 sila u nizu"7' Sd gar; 50 mu-sar
"'*" >- sutu 3 sila

3 be
bu'r"

|E< >— kurru1' 4 pi; 60 buri
u'a'rt

<£5 108 kurri*'

(Unterschrift) duppu
1 d
anu-bll-Su-nu mari Sd Idanu-baldt-su-iqbi mar 'ahi-'-u-tu uruk^'-u

isv Idanu-bll-Su-numari Sd Ini-din-tum-danim mar1sin-liqi-unnini uruk'"'
f

'

arah kislimmi umu 26
an

50 Sattu 83han rsi-lu-ku sarri

0 geschrieben A§. » Diese Erganzung ist mir jetzt wahrscheinlicher als [min-da]-a-li, kann aber noch nicht als sicher gelten.

e Die Zahl war mindestens 70, vielleicht 80 oder 90.
" undeutbare Zeichenreste. x oder, aber unwahrscheinlich, na-ta-a-ti.

"geschrieben IM-Dil-A. V geschrieben «5. X Die Erganzung dieser Zeile mit den richtigen MaBen hat schon George Smith ge-

fordert. V geschrieben kan; vgl. ZA Bd. 41 S. 287. "> geschrieben zu-A. <*' Die Schreibung der akkad. Precativ-Form mit

dem sumerischen Precativ-Prafix ist ungewohnlich. Das Verbum ist lukallim oder likallim zu lesen. P' geschrieben nu zu-m nu igi-an.

y' geschrieben XX-u. *' Erganzung palaographisch unsicher, aber sachlich wohl richtig.
*'
geschrieben gur. (' in Z. 48 ge

schrieben tir-an-na-ki, in Z. 49 unu-ki. n' Zeichen nicht ganz deutlich, aber eher iz als su; vgl. Thureau-Dangin, Rituels acca-

diens p. 79 1. 43 ; p. 86 oben (is = calame) u. u.

Nachtrag zu Anm.
'

(S. 52): Thureau-Dangin liest die ,,Glosse" es^si, verweist auf Tabl. d'Uruk 5 Face 54, wo sich genau die-

selbe Schreibung (ohne folgendes ti) findet, und auf Tabl. d'Uruk 12 Face, wo he-pi es^si wiederholt vorkommt. Es wechselt hier mit

he-pi es-si „neuer Bruch" ab und konnte eine Abkiirzung dieses Ausdrucks sein, mit dem die babylonischen Tafelschreiber Beschadigungen

ihrer Vorlage andeuten. In Z. 19 wiirde dann ein Wort fehlen, dessen SchluBsilbe das folgende -li gewesen sein konnte. Auffallig bleibt

freilich, weshalb die Babylonier den minder wesentlichen Bestandteil des Ausdrucks zur Abkiirzung verwendet haben. Anderwarts findet

sich he-pi „Bruch" ofters allein.
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§5. 2oA[n]d[er]s die MaBe der Grundgrube von Etemenanki, Lange und Breite, [dir] zu betrachten:

[10 Doppelruten (ist die) Lan]ge, 10 D. die Breite mit i arii-Elle (gemessen). Seine Berechnung
auszufiihren (nimm)

[10 mal io](, das macht) ioo; ioo mal 18 = 1800. Wenn du (die Bedeutung dieser) 1800 nicht kennst,

(so wisse: sie bedeutet) 30 (sila oder auf) 1 ikii ein simid [Getreidesaat]

[mit 1] groBen [Elle] (gemessen:) Grundgrube. Etemenanki: Lange, Breite und H[6he]

[mit 1] ar«-[Elle] (gemessen sind) je 10 Doppelruten(, also) einander glei[ch].
Gottes [ ]1

§ 6. 25 [Die Hau]ser und die 6 Gotterzimmer des Stufenturms sind folgende: Osthaus (mit) Zimmer des J

6°(+) [• • ] (Fiinftelellen) die Lange, 40 die Breite; Seite (?) an Seite (?) die Zimmer

der Gottheiten Nabu. und Tasmetum, je 45 die Lange, je 40 die Breite.

2 Nordhauser der Gotter Ea und Nusku: Haus Ea's 85 die Lange,

30 die Breite; Haus Nusku's 35 die Lange, 35 die Breite. Das Siidhaus (ist) das Haus Anum's undl

30 70 die Lange, 30 die Breite. Das Westhaus (enthalt) tu'um und Treppenhaus Ellil'sJ
in seinem Hinterraum. (An der) Tiirwand (hat) das Betthaus 125 Lange, 30 Breite;

(an der) Innenwand 100 Lange, 20 Breite. (Beim) Treppenhaus Lange ebenso, umgeben. 1

35 die Breite. Hof: 100 die Lange, 65 die Breite. Der Hof ist iiberdacht (?) und (mit) Schranken (?)J
Das Bett (hat) 9 Ellen Lange, 4 Ellen Breite. Bett und Thron stehen (einander) gegeniiber. Ein

zweites Bett

35 ist [im] Hofe aufgestellt. Tor des Sonnenaufgangs, Siidtor, Tor des Sonnenuntergangs, Nordtor.

§ 7. Die MaBe, Lange, Breite und Hohe des Stufenturms von Babylon sind diese :

Riickseite 15 Doppelruten Lange, 15 D. Breite, 5J D. Hohe: Lehmmauerwerk, unterstes;

13 D. Lange, 13 D. Breite, 3 D. Hohe: ObergeschoB, zweitens;
10 D. Lange, 10 D. Breite, 1 D. Hohe: ObergeschoB, drittens;

40 8% D. Lange, 8J D. Breite, 1 D. Hohe: ObergeschoB, viertens;
41 7 D. Lange, 7 D. Breite, 1 D. Hohe: ObergeschoB, fiinftens;

(41b 5£ D. Lange, 5J D. Breite, 1 D. Hohe: ObergeschoB, sechstens;)
42 4 D. Lange, 3f- D. Breite, 2\ D. Hohe: Hochtempel, siebentens, (nebst) Oberzimmer.

§ 8. Der Weise zeige (dieses Schriftstiick) demWeisen; der Nichtweise soil (es) nicht sehen. GemaB einer)
abgeschrieben, verglichen (?) und (durch)gesehen. Tafel, Exemplar von Barsip. J

§9.45 18 musar (=) 1 (Quadrat-)Doppelrute 3 sila und \ (Quadrat-)Doppelrute; 50 musar (bilden

das) upu (und entsprechen) 1 sutu 3 sila (Getreidesaat).
2 upu (bilden das) iku(, geschrieben) >- gan(, und entsprechen dem) simid (Getreidesaat) ; 6 (ikl

bilden das) eb-lu(, geschrieben) be-gan(, und entsprechen) 3 pi (Getreidesaat).

3 ebll (bilden das) buru(, geschrieben) SE<( (, und entsprechen) 1 kurru 4 pi (Getreidesaat) ;

60 buru (bilden das) Sdru(, geschrieben) <^rl(, und entsprechen) 108 kurri (Getreidesaat).

(Unterschrift) Tafel des Anubelsunu, Sohnes des Anubalatsuiqbi, Nachkommen des Ahi'utu, des Urukaers.

Griffel des Anubelsunu, Sohnes des Nidintumanim, Nachkommen des Sinliqiunnini. Uruk,)

5° 83. Jahr(:) Seleukos (II. war) Konig. Monat Kislimmu, 26. Tag,/

Anmerkungen zur Ubersetzung

Im allgemeinen sei nochmals auf ZA Bd. 41 SS. 26gii. verwiesen, wo die Berechnungen der Tafel

ausfiihrlich erortert sind, auBerdem auf die metrologischen Ausfiihrungen und Tabellen oben SS. 50ft.

§ 1. Die ersten 3 ZZ. und die 4. Zeile auBer den letzten vier Worten entziehen sich wegen der Be-

schadigungen am Ende der Zeilen 1—3 und der dunklen Ausdriicke azamii1, suhatum (Sing, oder Plur. ?) und

dalti arkabinni2 dem Verstandnis. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Hofflache von 2\ musari, die

1) Wie oben die azamu von Ubsukinna, so werden in dem von Unger (Babylon S. 234 oben und S. 242) bearbeiteten

Text a-za-me-e (so nach dem Lichtdruck WVDOG 48 Taf. 83) des Tempels [e]-har-sag-ti-la erwahnt und zur Orts-

bestimmung verwendet.

2) Uber dieses Wort vgl. Delitzsch, Ass. Handworterbuch S. 218b; Scheil, Esagil p. 17. Die von Unger
angenommene Bedeutung ,, Scheintiir" ist sehr zweifelhaft; meine Annahme, daB eine solche vielleicht im nordwest

lichen Teile des , .ostlichen Anbaues" gelegen haben konnte, beruhte auf einem ungenauen Plan der Ruine und ist hinfallig.
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Keilschrifttexte — Erlauterungen

zwischen dem kisalmahhu und dem
, .kleinen Hof" (= „Hof Istar's und Zababa's") lag und sowohl dem

einen wie dem anderen Hofe zugerechnet werden konnte (Landsberger). Mit aSSu in Z. 4 beginnt dann

die erste der vier Flachenberechnungen der Tafel. Das Schema ist in §§ 1, 2 und 5: Angabe von Lange

und Breite in Doppelruten (eventuell mit sexagesimalen Unterteilen) GroBmaB; Multiplikation beider

GroBen, deren Produkt die jeweilige Flache in musaru ergibt; Multiplikation der Zahl der musari mit

18 gin ; das Produkt entspricht der Menge des Saatgutes in gin ,
die fiir ein Getreidefeld von entsprechender

GroBe notig ware; schlieBlich Reduktion der gin auf groBeres HohlmaB (sila und sat). Der Gang der

babylonischen Berechnung weicht von dem von uns eingeschlagenen Weg offer ab, iiberspringt Zwischen-

und Endglieder und macht Umwege. Als Beispiel diene die erste Berechnung: Lange des kisalmahhu

(XI_|_ ss^^so^ Doppelruten1, Breite 9 Doppelruten. Produkt beider 102 ff. DaB dies 102^ musari be-

deutet, die sich durch Reduktion mit 100 ohne weiteres auf 1 ikil 2\ musari zuriickfiihren lassen, iibergeht

der Babylonier hier und bringt 1 iku 2\ musari an unrechter Stelle. Er multipliziert die I02f# mit 18 (gin),

erhalt dadurch 1845 (gin), sagt aber nicht, daB dies gin sind, und reduziert sie auch nicht durch Teilung

mit 60 auf 30 \ sila, sondern gleicht sie mit 1 iku 2\ musari Getreidesaat!

§ 2. Die Berechnung des „kleinen Hofes" ist ganz ahnlich. Die 855 gin miiBten in Getreidesaat

vielmehr auf 14^ sila reduziert werden. Die Flache 47! musari war ja aus dem Produkt 47 30 (= 47 f#)

der ersten Multiplikation direkt abzulesen.

§ 3. Die Summe der Flachen beider Hofe (1 iku 1 upu = ij iku) entspricht genau dem Anderthalb-

fachen der Bodenflache des Stufenturmes. Die Deutung der ZZ. 13 (SchluB) bis 15 ist wegen der Beschadi-

gungen am Ende von ZZ. 13 und 15, sowie wegen des schwierigen Ideogramms kAd-kad-e in Z. 14 sehr

unsicher.

§ 4. Die Berechnung der Grundflache von Etemenanki geschieht zunachst in KleinmaB und gestaltet

sich hochst einfach, wenn man ku als suban von 60 Ellen Lange faBt. 3 suban X 3 suban sind 9 Quadrat-

suban. Aus der metrologischen Tabelle (VII) ist zu entnehmen, daB auf 1 Quadrat-sw&aw KleinmaB 2 sat

Getreidesaat gerechnet wurden, auf 9 Quadrat-sw&aw also (9 mal 2 =) 18 sat, die 3 pi entsprechen.

§ 5 bedarf keiner weiteren Erlauterung. Die 1800 gin sind = 30 sila = simid (= 3 sat).

§6. Die Erganzung des Anfangs von Z. 25 ist immer noch nicht sicher. Unger's Erganzung

/// ki-sal-laf-a-ti war schon mit Riicksicht auf die GroBe der Liicke, aber auch aus sachlichen Griinden

unmoglich: es handelt sich nicht um zwei Hofe, sondern nur um einen. Meine jetzige Erganzung wird

zwar, gleich der friiheren [min-da]-a-ti, den Raumverhaltnissen gerecht, erregt aber sachliche Bedenken;

sie sei deshalb nur unter Vorbehalt gegeben. Der Text zahlt im ganzen sechs bitdti auf, von denen das eine,

das Betthaus, in dem Westhaus mit inbegriffen ist. Weiter verspricht der Text 6 papahdni zu nennen,

nennt aber dann nur drei. Ohne erkennbaren Grund trennt er diese durch einen Querstrich von den

folgenden bitdti, unter denen sich doch drei befinden, die man ebensogut als papahdni hatte bezeichnen

konnen, namlich die „Nordhauser" Ea's und Nusku's und das den beiden groBen Gottern Anu und Ellil

gemeinsame ,,Siidhaus". Bei Z. 34, zweite Halfte, und Z. 35 Anfang schlieBe ich mich jetzt Landsberger

(ZA Bd. 41 S. 283 Anm. 1) an, halte aber auch diese Deutung noch nicht fiir gesichert.

§ 7. Vgl. u. SS. 8off. § 8 bedarf keiner weiteren Erlauterung.

§ 9. In Z. 45 ist das siitu nach jiingerer Skala zu 6 sila gerechnet, die in ZZ. 46 und 47 angefiihrten
MaBverhaltnisse entsprechen der alteren Skala (1 sutu = 10 sila). Die schwierige erste Halfte von Z. 45

ist mit Thureau-Dangin (RA T. 18 p. 127) folgendermaBen zu erklaren:

18 musari = 1 gar + 3 sila -+- |f eines gar.

Mit dem 1 gar ist hier ein Quadrat von 1 gar Seitenlange, also 1 musaru gemeint, mit |{f (oder •£-) eines

gar ein Rechteck mit den Seiten 1 gar und \ gar, also \ musari Flache. Demnach kann man fiir obige

Gleichung auch schreiben :

18 musari = 1 musaru + 3 sila + $ musari oder

18 musari = 3 sila -j- i-^- musari.

Subtrahiert man auf beiden Seiten dieser Gleichung i-J- musari, so bleibt i6|- musari = 3 sila. Multipliziert
man beide Seiten dieser Gleichung mit 3, so erhalt man 50 musari = 9 sila

= 1 siitu 3 sila, d. h. dasselbe,

was die zweite Halfte von Z. 45 der Esagila-Tafel besagt.

Unterschrift. Sowohl der Besitzer als auch der Abschreiber der Esagila-Tafel hieBen Anubelsunu

und gehorten bekannten Schreiberfamilien von Uruk an (Thureau-Dangin, Tablettes d'Uruk, Preface).
Das Datum nach Seleukidenara entspricht dem 12. Dez. 229 v. Chr., der Konig war Seleukos II. Kallinikos.

1) Uber die Berichtigung von 33 zu 23 s. Anm. e zur Umschrift.



3. Erlauterungen

I. Die Hofe von Esagila

Im Hauptbau sind durch die archaologische Untersuchung festgestellt: ein groBer Binnenhof von

37,50 m Lange (Nord-Siid) und 31,20 m Breite (Ost-West), ein kleiner Siidosthof (Raum 36; MaBe 9,55 m

und 9,10 m) und (wahrscheinlich) ein noch kleinerer Nordhof (Raum 5; MaBe 9,95 m und 8,20 m). Hypo-
thetisch ist die Annahme eines Nordwest- und eines Siidwesthofes (Raume 2 und 24) in dem noch un-

erforschten inneren Westteil des Hauptbaues.
Im Anbau nimmtWetzel zwei groBe Hofe an, aber mit allem Vorbehalt, weil das Innere des Anbaues

noch unbekannt ist.

Die gewohnliche akkadische Bezeichnung fiir ,,Hof" ist kisallu (aus sumer. kisal), pi. kisalldte. Der

groBte Hof eines Tempels ist kisalmahhu (aus sumer. kisal-mah, ,,hehrer Hof"), der .^aupthof"1. AuBer

diesem gab es nach den Keilinschriften im oder am Tempel Esagila noch andere Hofe. Erwahnt werden

ein „Hof der Gottin Istar und des Gottes Zababa", auch kurz als
,,
kleiner Hof" bezeichnet; ferner ein

,,oberer Hof" (kisallu elinu), ein ,,unterer Hof" (kisallu Sapliu) und ein Hof, der meist nur unter seinem

besonderen Namen UbSukinna(ku) erscheint. Es gilt nun zu versuchen, die Lagen dieser Hofe zu ermitteln.

Vom kisalmahhu kennen wir aus der Esagila-Tafel die genauen MaBe. Seine Bodenflache bildete

ein Rechteck von rund2 103 m Lange und 81 m Breite. Es ist von vornherein klar, daB dieser Hof weder

im Innern des Hauptbaues (86 m lang, 79 m breit), noch des Anbaues gelegen haben kann. Die Ostfront

des Anbaues ist zwar 116 m lang, seine Nordfront iiber 89 m, aber an der Sudfront ist im Westen ein Recht

eck von ungefa.hr 38 m Lange und 14 m Breite abgeschnitten, so daB fiir den siidlichen Teil des Anbaues

nur eine Breite von etwas iiber 72 m verbleibt. Der kisalmahhu ist auf jeden Fall auBerhalb des Tempel-
gebaudes (Hauptbau + Anbau) zu suchen. Er muB in ziemlicher Nahe des Gottergemaches Marduk's, das

wir in Raum 17 wiederfinden (s. u. S. 72), gelegen haben. Alljahrlich am 4. Nisannu, wahrend des Zagmuk-
Festes, in friiher Morgenstunde, verrichtete der urigallu-Priester vor Bel (Marduk) ein Gebet, dann vor

dessen gottlicher Gemahlin Beltiia (Sarpanitum) ein anderes. Darauf trat er hinaus auf den kisalmahhu,
wandte sein Antlitz gegen die II. Himmelsrichtung und segnete dreimal Esagila, indem er ein Gebet zum

Preise des Tempels und seines Sternbildes Iku sprach3- Wenn die II. Himmelsrichtung, wie meist, Norden

bedeutet4, und man nicht annehmen will, daB der urigallu-Priester bei der Segnung Esagila's den Tempel
zur Seite oder gar hinter seinem Riicken gehabt habe, so bleibt bei dieser Segnung fiir den Standort des

Priesters nur ein Platz sudlich vom Tempel. Der kisalmahhu war also ein im Siiden Esagila's gelegener,
vielleicht ganz unmittelbar an den Tempel angrenzender Vorhof. Am 5. (oder 6.?) Nisannu nach Sonnen-

untergang wurde hier eine weitere festliche Handlung vorgenommen. Der urigallu-Priester brachte ein

Biindel von vierzig Rohrstaben, drei Ellen lang, und legte sie mit Opfergaben in eine Grube auf dem

kisalmahhu; der Konig kam mit einem Feuerbrand und ziindete das Opfer an3

Der Hof Istar's und Zababa's oder kleine Hof wird meines Wissens nur in der Esagila-Tafel
erwahnt. Beide Gottheiten nennt Nebukadnezar zweimal in seinen Inschriften in umgekehrter Reihen-

folge nacheinander, indem er sich als muStl'u asrdti dzababa u diStar ,,aufsuchend die Heiligtiimer Zababa's

und Istar's"6 bezeichnet. Aus dieser beilaufigen und unbestimmten Angabe ist nichts fiir die Lage des

Hofes der beiden Gottheiten zu gewinnen. Die MaBe des Hofes kennen wir ebenfalls aus der Esagila-Tafel :

1) Da der Ausdruck ,,Haupthof" auf dem Plane Taf. 3 zur Bezeichnung des groBen Binnenhofs im Hauptbau
benutzt ist, behalte ich, um Verwechselungen zu vermeiden, das akkadischeWort kisalmahhu fiir diesen an anderer Stelle

zu suchenden groBten Hof bei.

2) Diese und die folgenden in MetermaB umgerechneten Angaben sind als abgerundet (mit geringer Fehlergrenze)
anzusehen.

3) Thureau-Dangin, Rituels accadiens, Paris 1921, pp. 133 ss. 11. 217
—

275; pp. 145 s. 11. 453 ss.

4) Tallqvist Studia orientalia (Helsingfors) Vol. II pp. 120 s.

5) VAB Bd. 4 S. 104 Z. 8; Nbk. Legrain Col. I Z. 6.

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach o
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Erlauterungen :

er war 95 m lang und 40J m breit. Im Hauptbau von Esagila kann er nicht gelegen haben; wohl aber

hatte die Bodenflache des Anbaues in der Mitte oder im ostlichen Teil hingereicht, diesen Hof mit der

Langsachse von Norden nach Siiden in sich aufzunehmen. Leider sind die ersten vier Zeilen der Esagila-

Tafel infolge des beschadigten Zustandes der ersten drei und wegen der beiden dunklen Worter a-za-mu-u

und su-ha-tum noch nicht verstandlich. Auch die „unvollendete Tiir" (l?dalti arkabinni Z. 4) ist nicht

unterzubringen. Ist an die Pforte 6 in der Nordmauer von Raum 8 zu denken? Sie zeigt einen beider-

seitigen Tiiranschlag von je einem Stein, muB aber schon unbenutzt gewesen sein, als der kisu der Lehm

mauer vorgelagert wurde, da dieser keinerlei Spuren der Tiir aufweist. Oder handelt es sich um Pforte 8

in der 4. Kurtine von Tor£ nach Osten zu, deren einstige Existenz nur nach der Beobachtung zweier

durchgehender Fugen im kisu vermutet wird? Es ist sehr wahrscheinlich und, wenn Landsberger's

Deutungsversuch1 der ersten Zeilen der Esagila-Tafel das Richtige trifft, auch notwendig, daB beide Hofe,

der kisalmahhu und der „kleineHof" (= „Hof Istar's und Zababa's"), unmittelbar aneinander anstieBen,

derartig, daB ein kleines Grenzstuck entweder dem einen oder dem anderen zugerechnet werden konnte.

Wir werden demnach den Hof Istar's und Zababa's am ehesten ebenfalls im Siiden des Tempelgebaudes

vermuten miissen, und zwar ostlich vom kisalmahhu. Der Hof Ubsukinna muB mindestens in groBer Nahe

der beiden Hofe gelegen haben, da sie in der Esagila-Tafel in nahe Beziehung gesetzt werden. Wenn aber

Ubsukinna mit Recht im Anbau gesucht werden darf (s. u. S. 63), ware innerhalb des Anbaues schwer-

lich noch Platz fiir den „kleinen Hof" geblieben. Auch dies wiirde darauf hindeuten, daB der „kleineHof"

ein Vorhof war — vielleicht im Siiden des Anbaues gelegen.
Der „obere Hof" und der

,,
untere Hof" werden erwahnt in dem assyrischen Brief Harper

ABL I Nr. 119. Ardi-ahesu schreibt an den Konig (Asur-ban-apli?) ZZ. 12—16: Esagila, den oberen

Hof (ki-sal-lu e-li-nu-u) im Hause (, da) Bel und Beltiia wohnen, nebst seinen (zugehorigen) Heiligtiimern

(a-di Ikurratl-Su), das Gemach der Tasmetum, den unteren Hof (ki-sal-lu sap-li-u) nebst seinen (zuge

horigen) Heiligtiimern
— ailes dies zusammen haben sie gebaut.

Das Haus, da Bel und Beltiia (Marduk und Sarpanitum) wohnen, umfaBt die Raume 17 und 20

nebst ihren Vorraumen 18 und 21, wahrscheinlich auch 14 und 15. Die Vor- und Nebenraume scheinen

unter dem Begriff ekurrdte zusammengefaBt zu werden. Mit dem oberen Hofe kann dann nur der groBe

Binnenhof gemeint sein, mit dem die Vorraume 21, 18 und 15 durch die Hoftore g, h und i unmittelbar

verbunden sind. Schwieriger ist es, die Lage des
,,
unteren Hofes" zu bestimmen. Es ist aber klar, daB

er mit dem Gemach (pa-pah) der Tasmetum in Verbindung gestanden hat. Der kleine Hof 5, ein Vorraum

des Nordtors D, kann nicht in Betracht kommen, da ihm Nebenraume, die die Eigenschaften von papahdte

hatten, zu fehlen scheinen. Ganz hypothetisch sind die Hofe 2 und 24. Es ist, wofern wir iiberhaupt im

Hauptbau bleiben wollen und diirfen, nur noch Hof 36 iibrig. Der ostlich von ihm gelegene Raum 37

hat eine Nische in der Ostwand, gegeniiber dem Eingang, war also offenbar ein papahu mit einem Gotter-

bild. Ob die westlich und nordlich von Hof 36 gelegenen Raume 35 und 30 Kultnischen hatten, ist noch

nicht festgestellt, fiir den Durchgangsraum 30 aber auch gar nicht wahrscheinlich. Der untere Hof

ware jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Hof 36 zu erkennen. Seinen Namen ,,unterer Hof"

verdankte er wohl dem Umstande, daB er sudlich und ostlich vom
,,
oberen Hofe" lag. Westen und Norden

gelten auch in Vertragen, die die Grenzen von Grundstiicken beschreiben, fast immer als ,,oben". Besonders

klar tritt dies in einem Vertrag2 iiber den Verkauf zweier Grundstiicke in Babylon-West in Erscheinung:
das westlich der KonigstraBe belegene Grundstiick wird als „oberhalb der KonigstraBe", das ostliche als

,,unterhalb der KonigstraBe" belegen bezeichnet.

Ein Synonym von kisallu, mindestens ein Wort verwandter Bedeutung, ist tarbasu. In dem assyri
schen Brief, der den ,,

oberen" und den
, .unteren Hof" (kisallu) nennt, werden in der drittletzten Zeile

auch die tarbasl Sa Isagila erwahnt, ohne daB sich entscheiden laBt, auf welche Hofe oder Vorhofe sich

dieser Ausdruck bezieht.

Zu besprechen bleibt nun noch das Ubsukinna(ku)3. In einer Bauinschrift Asarhaddons4 wird U.

als ki-sal puhur Hani""* su-bat si-tul-ti ,,Hof der Versammlung der Gotter, Sitz der Beratung" bezeichnet.

Allerdings ist das U. hier offenbar ein rein kosmischer Begriff, und als solcher ist er auch imWeltschopfungs-

epos aufzufassen, in dessen bis jetzt bekannten Stiicken das U. viermal vorkommt (Taf. II 137; Taf. Ill 61 ;

119; 131). Die Gotter versammeln sich dort zur Schicksalsbestimmung und halten vor dem KampfMarduk's

1) ZA Bd. 41 S. 270 Anm. 1 und o. S. 56.

2) Strassmaier Xbn. 178 ZZ. 12 und 19.

3) Oder Up°; sumerisch ub-su-kin5-na. Vgl. Delitzsch HWB S. noA

4) Bu 88—5— 12, 78 Col. VIII ZZ. 12— 14: Meissner & Rost BA Bd. 3 S. 331; vgl. daselbst SS. 258f. Col. X

ZZ. 2S-30.



Die Hofe von Esagila
59

gegen Tiamat einen groBen Schmaus ab. Irdische Abbilder dieses himmlischen Versammlungshofes gab
es in mehreren groBen Tempeln Babyloniens; wir kennen solche in Nippur, Uruk und Babylon.

In einem mythologischen Texte, der in Nippur spielt, wird der Gott Ninurta, der sich in bedrohlicher

Weise dem Tempel Ekur nahert, von Nusku, dem hehren Diener Ellil's, zu beschwichtigen versucht.

In seiner Ansprache finden sich u. a. die Worte: ,,Mach nicht erzittern die Anunnaki auf dem Sitz (ina

Su-bat) von Ubsukinnaku!"1 In einem Beschworungstexte2 wird U. bezeichnet als ,,Sitz der Beratung
der groBen Gotter in Ekur".

Ofter erwahnt wird das Ubsukinnaku3 in Uruk, immer in enger Verbindung mit dem Anu-Tempel
und dessen Teilen, insbesondere auch dem dortigen kisalmahhu (von Thureau-Dangin4 mit

, .sublime

cour" wiedergegeben). So werden in einem rituellen Texte die Anfange der Lieder mitgeteilt, durch deren

Absingung auf dem Ubsukinnaku am 10. und n. Tisritu vor Tagesanbruch Anu und die (iibrigen) Gotter

(seines Tempels) geweckt werden. Die Gemacher, in denen die Gotter ihre Nachtruhe genossen, durften

nicht zu weit entfernt gelegen haben. Noch eindrucksvoller und fiir uns ergebnisreicher ist die Schilderung
einer nachtlichen Feier5, die an einem bestimmten Tage

— das Datum ist leider nicht erhalten — in Uruk

stattfand. Anfang und SchluB des Textes ist abgebrochen. Das jetzige Bruchstiick beginnt mit dem Zuge
einer Anzahl von Gottern und gottlichen Symbolen auf den kisalmahhu. Drei Gotter (Papsukkal, Nusku

und Sa) nehmen auf dem Hofe Anu's auf Sitzen Platz, die ..Tochter Anu's" und die ,,Tochter von Uruk"

(beides Gottinnen) ebenso auf dem Hofe der Antu. Die Gottheiten werden mit Ochsen- und Hammelfleisch

bewirtet. Wenn dann in der ersten Nachtwache iiber dem Dache des ,,erhabenen Hochsitzes" auf der

Zikkurrat des Bit res der Stern des Anu und der Stern der Antu erscheinen, werden sie mit Gebeten und

Opfergaben begriiBt. Auch den sieben Planeten wird eine Mahlzeit zugeriistet. Der amSlumahhu (Ober-

priester) entziindet eine groBe Fackel, die rituell und mit besonderer Sorgfalt hergerichtet ist, stellt sich

gegeniiber der Tafel auf und spricht ein Gebet an den Stern des Anu. Nach Aufhebung der Tafel nimmt

ein anderer hoher Priester (ameluerib biti rabu) die Fackel und geht mit einem Gefolge anderer Priester

verschiedener Klassen von der Zikkurrat, an deren FuB sich die vorher geschilderten Zeremonien von der

Beobachtung der beiden Sterne an abgespielt haben werden, durch das Tor ka-sikil-la, das hinter dem

Gottergemach (liegt)6, auf den kisalmahhu. Die Fackel wird neben dem Herd (ki-zalag-ga, ,,reiner Ort"),

gegeniiber von Anu, aufgestellt, ein Krug vor ihr zerbrochen und ein Gebet gesagt. Dann nimmt der

(hohe) Priester die Fackel und die vier Gotter Papsukkal, Nusku, Sa und Pisangunuqu an die Hand und

geht mit ihnen in das Gemach der Antu. Die Fackel bleibt drauBen, vor ihr wird abermals ein Krug zer

brochen. Nun gehen die vier Gotter mit der Fackel hinaus nach dem Ubsukinnaku. Bei dem ..Hochsitz

der Bestimmungen" wird vor ihnen ein Ochs geschlachtet. An der Fackel wird auf dem U. ein Feuer ent

ziindet, an dem eineOchsenkeule gebraten wird7 Die vier Gotter begeben sich mit der Fackel vom U. hinweg
und gelangen durch das Tor ka-mah auf die StraBe. Hier umwandeln sie bei Fackelschein den Tempel,

Pisangunuqu voran, die anderen drei verschwinden unterwegs einer nach dem anderen und kehren durch ver-

schiedene Tore zuruck : Papsukkal wieder durch kA-mah, Nusku durch kA-gal und Sa durch kA-sag. Ein

Priester ziindet ein Feuer vor ihnen an und sie bleiben bis zumMorgen sitzen. Spater kommen auch die Fackel

undPisangunuqu zuruck und begeben sich auf denHof derAntu vor derenGemach. EinBeschworungspriester
loscht die Fackel, und Pisangunuqu geht nach dem Ubsukinnaku, wo er den Rest der Nacht verbringt usw.

Bleibt uns auch der tiefste Sinn der meisten dieser Kulthandlungen einstweilen verborgen, so bietet

der Text doch schon einige wertvolle topographische Aufschlusse, die auch fiir die Topographie des Tempels

Esagila von Bedeutung sind. In Uruk, im oder am Anu- und Antu-Tempel, gibt es mehrere Hofe, alle

offenbar nicht weit voneinander entfernt : kisalmahhu, Hof des Anu, Hof der Antu, endlich Ubsukinnaku.

Von dem U. fiihren drei Tore: ka-mah, ka-gal und kA-sag, auf die freie StraBe, die sich um den ganzen

Tempel herumzieht. Auf dem U. befindet sich der
,,
Hochsitz der Bestimmungen", akkad. parak Simate.

Dieser selbe Ort wird auch in einem anderen Ritualtext aus Uruk, der starker beschadigt ist, erwahnt,

ebenfalls in Verbindung mit ka-mah und U.8 Das parak Simate9 beschrankt sich nicht auf Uruk. Ein

i) II Rawl. 19 Nr. 1 ZZ. 13!, verbessert von Hrozny MVAG 8 (1903) H. 5 SS. iof. u. Taf. IHf.

2) IV Rawl. 56 Col. II ZZ. 17L, transkr. u. ubers. v. Myhrman ZA 16 SS. i58f.

3) Thureau-Dangin, Rituels accadiens (Paris 1921) pp. 98 11. n. 16; 104 1. 4; 123 11. 5. 7. 9; 124 1. 20.

4) Daselbst pp. 94 1. 16; 95 11. 22. 25; 99 1. 18; 104 11. 2. 7. 20; 105 1. 30; 121 1. 3; 123 1. 34.

5) Thureau-Dangin a. O. pp. n8ss.

6) Die Lage ist also ahnlich wie in Barsip. Im Tempel Ezida liegt hinter dem papahu Nabu's das Westtor (dessen
Namen wir nicht kennen); durch dieses hindurch fiihrt der gerade Weg zur Zikkurrat.

7) Dies ist wohl der langen akkadischen Rede kurzer Sinn.

8) Thureau-Dangin a. O. pp. 96s. Face 11. 9; 14. Rev. 1. 18. RA T. 31 pp. 145b.

9) Uber die Bedeutungsentwicklung dieses viel umstrittenen Ausdrucks vgl. Lehmann(-Haupt), Samassumukin

[II. Teil] SS. 47ff. Thureau-Dangin a. O. p. 97 n. 1. Schott ZA Bd. 40 SS. igff. Zimmern daselbst SS. 23L Anm. 1.

8*
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Erlauterungen:

religioser Text aus Assur, der allerlei Siebenheiten aufzahlt, macht sieben babylonische Stadte namhaft,

in denen sich je ein solches parak "simate befand: Nippur, Babylon, Barsip, Der, Uruk, Akkad und Hursag-

kalamma1 In Assur selbst hat es auch ein parak simate gegeben. Da Konig Sanherib bei seinem Umbau

des Asur-Tempels das nordostliche Innentor des von ihm neu angelegten Tempelhofes bdb parak Simate

,,Tor des Hochsitzes der Bestimmungen" nannte2, ist wohl anzunehmen, daB im Asur-Tempel das parak

Simate in der Nahe des nach ihm benannten Tempeltores, und zwar auf dem neuen Tempelhof selbst, stand.

Sanherib's Sohn Asarhaddon3 hat dieses parak simate, das „die Konige", seine „Vater, aus mit zahalu

emaillierten Ziegeln gebaut hatten", aus kostbarem Material erneuert und drei Talente ismaru dazu ver

wendet, oben darauf aber je ein Bild seiner Majestat und des Kronprinzen Asurbanapli aufgestellt.

Etwas genauer lernen wir neuerdings auch das parak Simate von Barsip kennen, das gleich hier

besprochen werden moge, weil es noch vor nicht langer Zeit mit dem von Babylon verwechselt worden ist4.

In Nbk. S. Smith5 handelt ein langerer Abschnitt von den Bauten am und im Nabu-Tempel Ezida in

Barsip. Nachdem der Konig iiber die Verschonerung des Tores ka-ku-a6, durch das der Gott Nabu aus-

und einzieht, berichtet hat, fahrt er fort7: „Den Hochsitz der Bestimmungen, den Sitz Nabu's, des Helden,

des furstlichen Sohnes, auf dem am Zagmuk zu Anfang des Jahres am 5. Tage (und) am 11. Tage, bei der

Hinreise nach Babylon und (bei) der Riickkehr (von dort) Nabii, der gebietende Erbsohn, sich niederlaBt,

iiberzog ich mit einem Uberzug von hellem Silber8, stellte ihn vor jenem Tore auf und machte ihn zu

einem Schmuck." Hierzu kommt nun erganzend ein Bericht Neriglissar's9 : ,,Den Hochsitz der Bestim

mungen, der innerhalb von Ezida (steht), auf dem am Zammukku zu Anfang des Jahres bei der Akitu-

Feier, dem Aufstehen des Ellil's der Gotter, Marduk's, Nabu der echte Erbsohn, (wenn) er nach Babylon

hinein zieht, am 5. Tage (und) am 11. Tage, bei der Hinreise nach Babylon und (bei) der Riickkehr (von

dort), sich niederlaBt, den ein fruherer Konig mit Silber iiberzogen hatte10, verkleidete ich mit strahlendem

Gold, einem glanzenden Schmuck." Neriglissar sagt ,,ein fruherer Konig", meint aber natiirlich seinen

Schwiegervater Nebukadnezar. Das parak simate von Barsip stand also innerhalb des Tempels Ezida,

gegeniiber dem Tore ka-ku-a, durch das der Gott Nabii aus- und einzog. Um die letzte Unklarheit iiber

die Lage dieses Tores zu beseitigen, nennen es die Wadi-Brisa-Inschriften ausdriicklich bdb sadixx ,,Osttor".

Es ist also das monumentale Tor in der Ost- (genauer Nordost-) Front des Tempels Ezida. Auf das parak
Simate von Barsip ist wahrscheinlich noch eine Stelle in den beiden Nebukadnezar-Zylindern S. Smith

und Legrain zu beziehen, die in den zwei Fassungen12 lautet :

CT 37 pi. 10 Col. II Z. 3: du-u-um13 bAr-bAr as-ku-up-pa-a-tim u nu-ku-us-Se-e

UMBS Vol. 15 Nr. 79 Col. I 65—67: du-um pa-rak-ku Sa e-zi-da ds-ku-up-pa-a-tum u nu-ku-Se-e

i-na za-ha-le-e el-lam ap-tiq-ma ki-sa-al-lam e-zi-da ki-ma u^-um u-na-am-mi-ir .

pi-ti-iq kaspi eb-bi e-ep-ti-iq-ma aS-tdk-ka-an qi-rib-Su.

,,Das Postament der Hochsitze, Platten und Stifte

,,Das Postament des Hochsitzes von Ezida, Platten und Stifte,

in reinem zahalu bildete ich und machte den Hof von Ezida strahlend wie der Tag."
Gebild hellen Silbers, bildete ich und stellte (es) in ihm auf."

Nun zu Babylon! Aus den zwei Erwahnungen von Ubsukinna in der Esagila-Tafel ZZ. 3 und 14

ist vorlaufig nichts weiter zu entnehmen als die Tatsache, daB U. mit Esagila und den beiden groBen

1) KAR I Nr. 142 Col. II n—

15. Zimmern BSAW Bd. 70 H. 5 SS. 42f. Anm. 2.

2) KAH II Nr. 124 Z. 27. Martiny, Die Kultrichtung in Mesopotamien SS. 32f. Weissbach OLZ 1934 Sp. 230.
3) KAH I Nr. 75 Rev. iff. Vgl. Schott ZA Bd. 40 S. 20.

4) Scheil, Esagil (Paris 1913) p. 18; Thureau-Dangin, Rituels ace. p. 147. Richtig dagegen Schott ZA Bd. 40
S. 20.

5) Col. I 36— II 19. Zur Erganzung einiger beschadigter Zeilen dient die Parallelstelle Nbk. Legrain Col. I 36—92.
Die schon langer bekannte, aber viel kiirzere Fassung des Bauberichtes in den Wadi-Brisa-Inschriften (Weissbach
WVDOG 5 SS. igf. Altbab. Col. VI ZZ. 4—50; VAB Bd. 4 SS. 156ft.) laBt sich danach an einigen Stellen berichtigen.

6) Provisorische Lesung; anstatt ku hat Nbk. Legrain Col. I Z. 68 ein Zeichen wie dar. Vgl. u. S.72L Anm. 4.

7) Col. II 9
—

n; Nbk. Legrain Col. I 75
—80.

8) Eigentlich: ,, bildete ich zu einem Gebild von hellem Silber". Sollte der ganze ,,Hochsitz" aus massivem Silber

bestanden haben? Vgl. u. S. 61.

9) Guterbock ZA Bd. 40 (1931) SS. 28gf. ZZ. 33—40.

10) Guterbock: , .dessen GuB ein fruherer Konig in Silber ausgefiihrt hatte" Vgl. o. Anm. 8.

11) Xicht iltani (VAB Bd. 4 S. 158 A Col. VI Z. 46). Vgl. Weissbach OLZ 1934 Spp. 23of.; Martiny, Die Kult

richtung Taf. 11.

12) Die Berichte der Steinplatten-Inschrift (Langdon VAB Bd. 4 S. 128 Col. Ill 57ft.) und der Wadi-Brisa-In

schriften (daselbst S. 158 A Col. VI 43ft.) sind ganz kurz.

13) Die Stpl.-Inschrift hat du-u, Wadl-Br. du-u-um.
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Hofen (oder besser : Vorhofen) in recht naher Verbindung stand. Es gibt aber drei Textstellen, die mehr

Licht iiber die Sache verbreiten. Nebukadnezar auBert sich in seiner groBen Steinplatteninschrift1:

,,du6-ku, den Ort der Bestimmungen2, gehorig zu3 Ubsukinna(ku), den Hochsitz der Bestimmungen4
in dem am Zagmuku, zu Anfang des Jahres, am 8. Tag (und) am n. Tag dlugal-d1m-me-er-an-ki-a5,

der Herrgott 6, Platz nimmt — wahrend die Gotter des Himmels und der Erde in Ehrfurcht seiner gewartig
und gebiickt vor ihm stehen, bestimmt er darin die Bestimmungen7 der kiinftigen8 Tage, die Bestimmungen
meines Lebens— diesen Hochsitz, den Hochsitz des Konigtums, den Hochsitz des Elliltums9 des allsehenden

der Gotter, des Fiirsten Marduk, dessen Gebild ein fruherer Konig in Silber gebildet hatte, lieB ich mit

strahlendem Gold, einem glanzenden Schmuck, verkleiden."

Das parak Simate von Babylon hatte also einen besonderen Namen: Duku (sumer. = ,,reiner Hugel" ;

akkad. wiirde es tillu ellu heiBen). Wie das parak simate von Uruk, stand das von Babylon auf dem Ub

sukinnaku), wahrend das von Barsip auf dem kisallu, dem groBen Binnenhof von Ezida, gegeniiber dem

Osttor (kA-ku-a), stand. Auf dem Duku nahm Marduk am 8. und am n. Nisannu Platz, auf dem parak
simate von Barsip dagegen Nabii am 5. und 11. Nisannu. Das Duku hatte ein Konig vor Nebukadnezar

(Nabopolassar ?) von Silber arbeiten lassen; Nebukadnezar lieB es mit Gold verkleiden. Das parak Simate

von Barsip hatte Nebukadnezar von Silber arbeiten lassen; fiir die Verkleidung mit Gold sorgte sein

Schwiegersohn und zweiter Nachfolger Neriglissar. Die Bauweise des parakku haben wir uns wohl nicht

als massiv silbern10 vorz'ustellen. Das parakku scheint aus zwei Teilen bestanden zu haben, dem Postament

(du'um)11, und dem eigentlichen Sitz (miiSabu, Subtu) dariiber. Das Postament war wohl meistens ganz

einfach in Form eines rechteckigen Pfeilers aus Backsteinen und Asphalt aufgemauert. Die AuBenflachen

wurden dann mit mehr oder weniger starken Platten edlen Metalles (in unserem Falle Silber) umgeben.
Das werden die askuppdte sein; die in Verbindung mit ihnen genannten nuku(S)sl aus demselben Metall

sind wohl die Stifte oder Klammern, die zur Befestigung der Platten dienten. Die oberste Flache des

Postaments hat vermutlich auch eine Deckplatte aus Edelmetall getragen, auf die dann Decken, Kissen

oder Polster aufgelegt werden konnten.

Man kann sich nicht leicht denken, daB ein so kostbares Stiick jahraus, jahrein ungeschiitzt auf

freiem Hofe gestanden habe. Um tragbar oder fahrbar zu sein, war es zu schwer. Moglicherweise hatte

aber das parak Simate fiir gewohnlich eine Hiille oder iiberhaupt ein Schutzhauschen, eine Art Naos, neben,

hinter und iiber sich. Dann wiirde sich die Ausdrucksweise : parak Simate Sa . . . . qi-re-eb-Su ,,in dem" und

i-na qi-ir-bi ,,
darin" (Nbk. Stpl. II 56ft., s. o.) statt ,,auf dem" und ,,oben darauf" mit Bezug auf das

Duku ganz ungezwungen erklaren.

Das parak simate von Babylon wird in dem religiosen Texte der Siebenheiten aus Assur, der vorhin

angefiihrt wurde, noch einmal erwahnt. Der erste Abschnitt dieses Textes12 beschaftigt sich mit den sieben

Namen, die ,,
Marduk auf dem Hin- und Riickweg" bei der jahrlichen Prozession am Zagmuk- oder Akitu-

Fest an sieben verschiedenen Punkten seines Weges empfangt. Es ergibt sich danach folgende Obersicht :

Nr. Punkte des Weges Namen Marduk's

1. bUpa-pa-hi ,,
Gemach" (des Gottes) an-sAr Sd-mu-u ,,Ansar des Himmels"

2. bi-rit Sid-di
,,
Zwischen den Vorhangen" (abgebrochen)

3. Subtu pa-[an kajkkab .... den-bi-lu-lu

,,Sitz vor dem Stern (bild) . . . ."

1) VAB Bd. 4 SS. i2off. Col. II 54—Col. Ill 7.

2) Geschrieben ki nam-tar-tar-e-ne und wohl auch so (sumerisch) gelesen ; akkadisch ware es asar simate.

3) Im Text steht einfach das Relativum sa, das hier zum Ausdruck des Gen. possess, dient.

4) Hier akkadisch : parak si-ma-a-ti.

5) Sumerisch geschrieben und wohl auch so zu lesen ; akkadisch wiirde der Name lauten sar Hani sa same u irsitim

,,Konig der Gotter des Himmels und der Erde".

6) Beabsichtigt war wohl ,,Herr der Gotter" Fiir das Pluralzeichen fehlte dem Steinmetz am Ende der Zeile

der Platz.

7) Im Sinne von ,,Schicksale, Geschicke". Das akkad. Wort simtu, pi. simate, ist von dem Stamme des Verbums

samu ,,festsetzen, bestimmen" abgeleitet.

8) Eigentlich ,,ewigen". Die Schicksalsbestimmung fiir die Zukunft fand jedoch in Babylon jedes Jahr einmal statt.

9) Der Wiirde Ellil's, des Herrn der Lander, die in Babylon auf Marduk iibertragen wird.

10) Also nicht etwa in der Art des goldenen Lowen des Kroisos mit dem goldenen und silbernen Postament, Herodot

I 50. Vgl. F. Hultsch, Griech. u. rom. Metrologie 2. Bearb. SS. 577ff.

n) Die Bedeutung dieses Wortes erschloB ich 1902 aus der Inschrift des Backsteins Bab. 21 211, zuerst von mir

umgeschrieben und iibersetzt WVDOG 5 S. 40, dann von Delitzsch WVDOG 15 S. 73; Keilschrifttext gezeichnet von

Koldewey das. S. 54 Abb. 97. Das Gemach (papahu) Nabu's im Tempel Ezida in Barsip heiBt sonst e-mah-ti-la, in

dieser Inschrift aber e-dubbisag (oder alal)-du-an-na-ki.

12) KAR I Nr. 142 Obv. Col. I ZZ. 1—9; erklart von Zimmern BSAW Bd. 70 (1918) H. 5 SS. 42ft. Vgl. auch

Thureau-Dangin, Rituels accad. pp. 146SS.



62 Erliiutcrungen:

Nr. Punkte des Wcgcs
Namen Marduk's

4. parak zi»ultcmfS-" ],lugal-d[1m-me-e]r-[an]-ki-a

,,
Hochsitz der Bestimmungen"

5. suqu (oder sulit) ,,
StraBe" dasari-lu-dug

6. elip rukubi ,,Fahrschiff" dSul-ba-ab

7. bit d-ki-ti ,,Festhaus" il E-ZUR6

Der Ausgangspunkt des Festzuges war, wie selbstverstandlich, der gewohnliche Aufenthaltsort des

Gottes, sein papahu e-ku-a, das in dem noch unerforschten westlichen Teil des Hauptbaues, in dem einst-

weilen noch hypothetischen Raum 17, gesucht werden muB. Von hier aus gelangte der Gott nach Durch-

schreitung eines Durchgangs und des Vorraums 18 durch das Hoftor h in den groBen Binnenhof. Der

Endpunkt des ersten Wegabschnitts, wo Marduk seinen zweiten, uns vorlaufig nicht bekannten Namen

empfing, wird , .Zwischen den Vorhangen"1 genannt. Auch in Ritualen aus Uruk wird eine solche Stelle

erwahnt. Sie scheint dort entweder auf dem kisalmahhu oder auf dem Ubsukinnaku gewesen zu sein.

Am 7. Tisritu wird in Uruk ein Opfertier zwischen die Vorhange gebracht2 Am 8. Tisritu begibt sich

der Gott Anu zwischen die Vorhange, setzt sich dort auf einen goldenen Sitz und empfangt von einem

geopferten Ochsen das Herz und von einem geopferten Hammel den Kopf3. An einem spateren Tage
befindet sich Anu auf dem Hochsitz der Bestimmungen und wird von dort zwischen die Vorhange geleitet,
wo er wieder auf goldenem Sitze Platz nimmt usw.4 Eine ahnliche Zeremonie werden wir auch bei dem

Besuche Marduk's zwischen den Vorhangen im Tempel Esagila anzunehmen haben. Am Ende des zweiten

Wegabschnitts befand sich Marduk, der hier den dritten Namen empfing, auf einem Sitz angesichts eines

Sternes oder Sternbildes, dessen Name auf der Tontafel abgebrochen ist. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn

wir hier den Namen eines Sternes (Jupiter?) oder Gestirnes (Iku?) vermuten, die zu dem Gotte und seinem

Tempel in besonders enger Beziehung standen5. Der dritte Wegabschnitt endete beim
,,
Hochsitz der

Bestimmungen", wo Marduk den vierten, uns schon aus der Steinplatteninschrift bekannten Namen

erhielt. Am Ende des viertenWegabschnitts, wo Marduk seinen funften Namen erhielt, wurde die ,,
StraBe"

erreicht. Dies setzt zweierlei voraus: 1. daB die ersten vier Punkte des Weges samtlich innerhalb des

Tempels Esagila lagen, und 2., daB der Gott vor dem Austritt auf die StraBe ein auBeres Tempeltor durch-

schritten haben muBte, ein Vorgang, der in dem Text von den sieben Namen Marduk's unerwahnt ge-

blieben ist.

Die
,,StraBe" war der fiinfte und langste Abschnitt des Weges, den die Prozession Marduk's zuriick-

legte. Sie fiihrte im allgemeinen nach Norden und ist von der Deutschen Expedition auf lange Strecken

hin freigelegt worden. Der siidlichste Punkt, bis zu dem die Ausgrabung von Norden her auf der StraBe

vorgedrungen ist, befindet sich unweit der Sudostecke des Etemenanki-Zingels. Ob die StraBe hier in der

alten Richtung weiter nach Siiden zu eine Fortsetzung hatte, laBt sich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen.
Sicher ist nur, daB dort an der Sudostecke des Etemenanki-Zingels die Prozessionsstrafie nach Westen

umbog und an der Siidfront des Zingels entlang nach dem Bruckentor und iiber die Euphratbriicke nach

Babylon-West fiihrte; sie sei deshalb kurz ,,BriickenstraBe" benannt. Es ist moglich, daB der ostlichste

Teil der BriickenstraBe bis zu ihrer Einmiindung6 in die groBe NordsiidstraBe von der Prozession Marduk's

beschritten wurde.

Um die BriickenstraBe oder die NordsiidstraBe zu erreichen, muBte der Prozessionszug Marduk's

den Tempel entweder durch ein nordliches Tor (D oder E) oder ein ostliches Tor (F oder G) verlassen.

Gegen die beiden Nordtore spricht die Erwagung, daB die Wegpunkte 1, 2, 3 und 4 dann auf einen sehr

engen Raum zusammengedrangt wurden. Wir werden also auf ein ostliches Tor hingewiesen, entweder G

oder F. Die Abstande dieser beiden Tore vom Ausgangspunkt der Prozession, der Mitte der Riickwand

von Raum 17, werden in Luftlinie kaum 160 m und 150 m erreichen. Obwohl man grundsatzlich geneigt
sein wird, den langeren Weg anzunehmen, wird man sich doch fiir das nordlichere Tor F entscheiden

miissen. Es ist architektonisch viel mehr betont, monumentaler gestaltet als G und liegt auBerdem dem

Endziel der Prozession naher. Ich halte es deshalb fiir das wahrscheinlichste, daB die Mardukprozession
von Raum 17 aus durch das Hoftor h hindurch den groBen Binnenhof erreichte und in ostlicher Richtung

1) Zur Erklarung vgl. Thureau-Dangin a. O. pp. 49s. n. 14; p. 94 n. 6.

2) Thureau-Dangin a. O. p. 94 1. 12.

3) Daselbst p. 95 11. 29SS.

4) Daselbst p. 96 11. 14SS. p. 97 1. 6; p. 125 1. 33.

5) Martiny, Die Kultrichtung SS. i2ff.; Weissbach OLZ 1934 Spp. 223ft.; Schott ZA Bd. 42 SS. 124ft.
6) Ob die BriickenstraBe jenseits der NordsiidstraBe eine ostliche Fortsetzung hatte, ist meines Wissens ebenfalls

noch nicht festgestellt.
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iiberquerte. Durch das Hoftor b und das groBe Osttor A hindurch gelangte sie in den Anbau, den sie

durchschritt und durch das monumentale Tor F verlieB. Es ist moglich, daB der 2. Punkt des Weges

(,,Zwischen den Vorhangen") noch innerhalb des Hauptbaues gelegen war. Den 3. (,,Sitz vor dem Stern

oder Sternbild . . . .") und den 4. (,,Hochsitz der Bestimmungen") werden wir sicherlich im Anbau suchen

miissen. Das wiirde aber auch bedingen, daB der Versammlungshof der Gotter, auf dem der
,,
Hochsitz

der Bestimmungen" stand, Ubsukinna, innerhalb des Anbaues gelegen haben muB. Mit Wetzel's

Annahme zweier groBer Hofe innerhalb des Anbaues steht dieses Ergebnis in Einklang.
Aus der groBen Steinplatteninschrift Nebukadnezar's erfahren wir noch1, daB Nabopolassar, der

Vater des Konigs, den Prozessionsweg Marduk's von Duku, dem Hochsitz der Bestimmungen, an bis

zu Ailbursabum, der StraBe Babylons, gegeniiber dem Tore kA-nin, mit Platten von Durminabanda-Stein

hatte pflastern lassen. Die Auswertung dieser Angabe gehort in das Kapitel iiber die Tore und wird dort

im Zusammenhang erfolgen. Hier sei nur bemerkt, daB der von Nabopolassar in dieser Weise befestigte
und verschonerte Abschnitt des Prozessionsweges entweder sich mit unserem vierten Wegabschnitt deckte

oder doch ihn mit umfaBte.

II. Die Tore von Esagila

Aus den Keilschrifttexten sind uns nicht nur einzelne Tornamen iiberliefert, sondern auch Auf-

zahlungen von mehreren. Wir kennen eine Reihe von vier, eine andere von sechs und eine dritte von

zwolf Tornamen. Dabei sei gleich bemerkt, daB die Namen der Viererreihe in den beiden anderen groBeren

Aufzahlungen mit enthalten sind. Zwei Namen sind der Sechserreihe eigentumlich, so daB die Gesamtzahl

der in diesen drei Texten iiberlieferten Tornamen vierzehn ist.

Die Viererreihe findet sich in dem Cambridge-Zylinder Neriglissar's Col. I ZZ. 21—32 (VAB Bd. 4

2iof.). Der Konig erzahlt dort, daB er acht stehende eherne Drachen angefertigt, sie mit Silber habe

,,bekleiden" lassen und auf den Wangen (ki-se-e) an beiden Seiten der Tore von Esagila auf (je) einem

Sockel aufgestellt habe2. Die Namen der vier Tore gibt Neriglissar zweimal (ZZ. 23 und 29)

Ni Sumerischer Name Akkadische Wiedergabe Bedeutung

I kA-dud-e-a bdb sit dsamsi ,,Tor des Sonnenaufgangs
2 kA-dlamma-ra-bi 3 bdb Hamassi .... ,,Tor der Schutzgottheit .

3 kA-he-gal bdb hegalli ,,Tor des Uberflusses"

4 KA-U6-DI-BfR-RA bdb tabrdti ,,Tor des Staunens"

Betrachten wir nun die Ruine von Esagila. Der ungefahr quadratische GrundriB des Hauptbaues
weist in der Mitte jeder Seite ein groBes monumentales Tor auf. Das Tor A in der Ostmauer ist offenbar

der Haupteingang zum Hauptbau; die drei anderen Tore im Siiden B, Westen C und Norden D sind ihm

im iibrigen architektonisch gleichwertig. Der Anbau, der sich im Osten an den Hauptbau anlehnt, hat

ebenfalls vier groBe Tore, die aber nicht symmetrisch angeordnet sind. Zwei dieser Tore befinden sich

in groBer Nahe des Hauptbaues, E in der Nordmauer und ihm gegeniiber H in der Sudmauer. Die anderen

beiden, F und G, durchbrechen die Ostmauer des Anbaues. Das bedeutendste Tor des Anbaues ist F,

das nordliche seiner beiden Osttore. Die Umfassungsmauer des Anbaues ist etwas schwacher als die

Mauern des Hauptbaues, aber die AuBenkante der nordlichen Lehmmauer des Anbaues setzt die an-

stoBende nordliche Lehmmauer des Hauptbaues fast biindig fort. Im Siiden legt sich der Vorhof des

Tores H zwischen die Sudostecke des Hauptbaues und das westliche Ende der Sudmauer des Anbaues.

Im Westen hat der Anbau keine eigene Mauer; seine Westgrenze wird von der Ostmauer des Hauptbaues

gebildet, deren Durchgange die Verbindung zwischen Anbau und Hauptbau vermitteln. Fast der ganzen

Umfassungsmauer aus lufttrockenen Ziegeln ist ein kisii aus Barnsteinen vorgelagert, am Anbau ebenfalls

etwas schwacher als am Hauptbau. Die Ostmauer des Hauptbaues, die durch den Anbau ihren Charakter

als AuBenmauer verloren hat, ist auch ohne kisii. Der kisu fehlt auch auf eine kiirzere Strecke an der

1) VAB Bd. 4 SS. 130ft. Col. V 12—20.

2) Obige Inhaltsangabe wird das bringen, was gegenwartig an Sicherem aus der Stelle zu gewinnen ist. In dem

Texte finden sich noch viele Dunkelheiten, so daB mir eine vollstandig befriedigende Ubersetzung zur Zeit nicht moglich
erscheint.

3) Diese Tornamen sind anscheinend vollig ideographisch geschrieben und, auBer dem ersten, vermutlich sumerisch

gelesen worden. Auch die Sylben ra-bi sind wohl sumerisch aufzufassen, obgleich ihre Deutung noch nicht feststeht.

Der Genitiv von akkad. rabu ,,groB" wiirde kaum defektiv (ra-bi st. ra-bi-i) geschrieben worden sein. (Mir ist nur eine

Stelle bekannt, wo ,,groB" ra-bi geschrieben ist: Dar. Persep. g Z. 1.)
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Ostmauer des Anbaues, und zwar bei Tor F. Dagegen ist der kisii an den Toren B, C und D in einer Breite

von 1,35 m etwa 5 m wangenartig vorgezogen, und zwischen
diesen steigt das Pflaster rampenartig empor.

Das meint offenbar Neriglissar, wenn er von ki-se-e bdbdte Si-na-a-ti „Wangen (eig. kisii's) dieser Tore"

spricht. Diese Cbereinstimmung berechtigt uns, drei der Tore Neriglissar's in je einem (zunachst noch

nicht bestimmten) der Tore B, C und D zu suchen. Bei dem vierten Tore besteht eine Schwierigkeit.

Zwar ist es sicher, daB ein ,,Tor des Sonnenaufgangs" im Osten gelegen haben muB. Aber das Tor A,

an das man natiirlich in erster Linie denkt, hat keine kisl, wie die ganze Ostmauer des Hauptbaues ja

ohne kisii ist. Bei dem groBen auBeren Osttor F fehlt, wie schon bemerkt, der kisu rechts und links je

eine Strecke weit. Bei dem kleineren auBeren Osttor G greift zwar das Pflaster beim siidlichen Torturm

um 2V2 Ziegellange nach Siiden aus und wird dort durch hochkantig gestellte Ziegel abgeschlossen.

Aber dieser Befund entspricht doch kaum der Beschreibung Neriglissar's. Wir werden deshalb zu Tor A

zuriickkehren und annehmen diirfen, daB dort die Wangen vor dem Toreingang verschwunden sind, falls

sie nicht weiter zuruck (ostlich) noch unter dem Schutt stecken. Ich halte es also fiir dasWahrscheinlichste,

daB das ,,Tor des Sonnenaufgangs" dem Tor A entspricht. Fiir das Westtor C wiirde der Name „Tor des

Uberfhisses" deshalb sehr passend sein, weil es den geraden Zugang zum Euphrat offnet, fiir das Nordtor D,

durch das man den freien Ausblick auf das kolossale Massiv des Stufenturmes genoB, der Name „Tor

des Staunens"1. Fiir das Siidtor B bliebe dann nur noch das „Tor der Schutzgottheit . . . ." iibrig. Wenn

alle diese Gleichungen richtig sind, ergibt sich, daB Neriglissar nur die vier groBen Tore des Hauptbaues

im Auge hat, und daB er sie in der uns gelaufigen Reihenfolge OSWN nennt.

Die Sechserreihe findet sich in der Esagila-Tafel ZZ. 12 und 13. Hier steht sihirti ka-mah

kA-dud-e-a ka-gal kA-dlamma-ra-bi kA-he-gAl kA-u6-di-bir-ra VI bdbdte™1 ni-rib a-na i[lanimeS}[

,,Umfassung: Hohes Tor (akkad. bdbu siru), Tor des Sonnenaufgangs, GroBes Tor (akkad. bdbu rabu2),
Tor der Schutzgottheit . . .

.,
Tor des Uberflusses, Tor des Staunens, 6 Tore Eingang fiir [die Gotter ?]".

Die Erganzung am SchluB ist unsicher; man kann nur sagen, daB sie den Zeichenresten auf der Tontafel

nicht widerspricht, also graphisch moglich ist. Sachlich darf wieder auf die Beschreibung des Rituals

einer nachtlichen Feier in Uruk verwiesen werden : Vier Gotter verlassen bei Fackelschein das Ubsukkin-

nakku (einen zum dortigen Anu-Tempel gehorigen Platz), gelangen durch das dortige kA-mah auf die

StraBe und umwandeln den Tempel. Drei von ihnen losen sich unterwegs ab und betreten den Tempel

wieder, aber durch drei verschiedene Tore: einer durch das kA-mah, der zweite durch das ka-gal, der

dritte durch das kA-sag (akkad. wiederzugeben bdb rlSi ,,Tor des Hauptes"). Die beiden Tornamen

kA-mah und kA-gal finden sich mithin sowohl in Babylon wie in Uruk, und in Babylon sind es gerade die

beiden, die der Sechserreihe der Tornamen allein eigentiimlich sind. Wo haben wir diese beiden Tore

zu suchen?

Eines ist klar: es handelt sich um zwei AuBentore, durch die man aus dem Tempel in das Freie

gelangt. Das akkad. Wort sihirti ,,Umkreis", prapositionell ,,ringsum", deutet auf die Umfassungs
mauer von Esagila, die den Hauptbau und den Anbau umschlieBt. Die Analogie von Uruk dient zur

Bestatigung. Im Hauptbau von Esagila ist fiir diese beiden Tore kein Platz mehr frei, da die allein noch

iibrige Nebenpforte a natiirlich nicht in Betracht kommen kann. Die beiden Tore miissen im Anbau

gesucht werden, wo vier groBe AuBentore E, F, G, H zur Wahl stehen. Nimmt man an, daB das „Tor
des Sonnenaufgangs" auch in der Sechserreihe das innere Osttor A meint, so wird man die beiden auBeren

Osttore F und G, die ja beide eigentlich ebenfalls Tore des Sonnenaufgangs sind, fiir die beiden zu be-

stimmenden Tore beiseite lassen miissen, und es bleiben nur die dicht am Hauptbau stehenden Tore E

und H iibrig. Gleicht man das kA-mah mit Tor E und das ka-gal mit Tor H, so erhalt man eine sinnvoll

zusammengefiigte Reihenfolge aller sechs Tore: E Nordost, A Ost, H Siidost, B Sud, C West, D Nord.

Die Zwolferreihe findet sich in einem religiosen Text aus Assur (Ebeling KAR I Nr. 10), in dem

Landsberger einen Teil der IV. (SchluB-) Tafel des Psalms Ludlul bll nlmeqi „Ich will preisen den

Herrn der Weisheit"3 erkannt hat. In diesem Text betritt der Erzahler auf einer rituellen Wanderung
durch den Tempel Esagila nacheinander zwolf Tore und empfangt in jedem eine Segnung, deren Art

meist schon aus dem Namen des jeweiligen Tores erkennbar ist. Die Stelle lautet in Landsberger's
Ubersetzung:

1) Oder „Tor der strahlenden Wunderpracht", wie Landsberger (s. nachher) in engerer Anlehnung an den sumeri
schen Namen iibersetzt.

2) ka-gal ist sonst im Akkadischen stets Ideogramm fiir abullu „Stadttor" Ein solcher Eigenname fiir ein Tempel-
tor ware aber sehr auffallig.

r

3) Gemeint ist Marduk. Vgl. Zimmern BSAW Bd. 70 H. 5 S. 45 Anm. 2; Landsberger's Ubersetzung findet
sich im Textbuch fiir Religionsgeschichte 2. Aufl. SS. 311— 316.
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„Um Prostration und Gebet zu verrichten trat ich in Esagila ein,
der ich (schon) ins Grab hinabgestiegen, kehrte nach Babylon (heil) zuruck.

(I) Im Tore des Uberflusses ward mir UberfluB geschenkt,

(2) im Tore der Schutzgottheit nahte mir meine Schutzgottheit.

(3) Im Tore des Heils erblickte ich Heil,

(4) im Tore des Lebens begegnete ich dem Leben.

(5) Im Tore des Sonnenaufgangs ward ich (wieder) zu den Lebenden gerechnet,

(6) im Tore der strahlenden Wunderpracht erstrahlten meine Vorzeichen.

(7) Im Tore der Siindenlosung ward meine Schuld gelost,

(8) im Tore des Lobpreises fragte mein Mund.

(9) Im Tore der Erlosung von Miihsal ward ich von Miihsal erlost,

(10) im Tore der Wasserreinigung ward ich mit Wasser der Reinigung besprengt.

(11) Im Tore des Heils traf ich mich mit Marduk,

(12) im Tore mit Uppigkeit geschmiickt fiel ich der Sarpanit zu FiiBen."

Wie schon hervorgehoben, fehlen in dieser Aufzahlung die beiden Tore, die auch Neriglissar's Bau-

text nicht nennt. Wenn diese beiden Tore mit Recht im Anbau gesucht werden, darf die Vermutung

gewagt werden, daB die ganze rituelle Wanderung sich auf den Hauptbau beschrankt. Die vier AuBentore

des Hauptbaues erscheinen in dem Psalm an 1. (C), 2. (B), 5. (A) und 6. Stelle (D). Die Wanderung nahm

also einen anderen Ausgangspunkt und verlief in einer Richtung, die der Aufzahlung in der Viererreihe

Neriglissar's genau entgegengesetzt war. Gibt es nun eine Moglichkeit, die Lage der Tore (3), (4) und (7)
bis (12) des Psalms zu ermitteln?

Durch die Untersuchung der Ruine des Hauptbaues sind auBer den groBen Eingangstoren A, B, C, D

noch festgestellt worden:

1. die Nebenpforte a sudlich vom Haupttor A in der Ostmauer;

2. zwolf Tore, die vom groBen Binnenhof aus in regelmaBiger Anordnung, drei an jeder der vier

Seiten, in die Innenraume fiihren (a, b, c; d, e, f; g, h, i; j, k, I);

3. fiinfzehn Durchgange, die Verbindungen zwischen je zwei einander benachbarten Innenraumen

herstellen; eine grofiere Anzahl solcher Verbindungen, schatzungsweise zehn, mufi noch in dem nicht

untersuchten westlichen Teile der Ruine verborgen sein.

Alle diese fallen unter den Begriff des akkadischen Wortes bdbu ,,Tor". Folgen wir jetzt dem

Psalmisten auf seiner rituellen Wanderung! Der Psalmist tritt durch das Westtor C in den Tempel ein

und wendet sich nach empfangener Segnung dem Siidtor B zu. Welchen Weg er dabei nimmt, laBt sich

jetzt schon deshalb nicht im einzelnen feststellen, weil dieser Teil der Ruine noch nicht erforscht ist.

Als sicher darf jedoch angenommen werden, daB der Wanderer eine Reihe Innenraume durchschreiten

muB, deren Verbindungen er in seiner Schilderung mit Stillschweigen iibergeht. Vom Siidtor B setzt er

nach empfangener Segnung seine Reise nach dem Osttor A hin weiter fort. Unterwegs macht er jedoch
zweimal Halt : im Tore des Heils (3) und im Tore des Lebens (4). Hier sind wir nun in der giinstigen Lage,
den kiirzesten Weg vom Siidtor B zum Osttor A genau verfolgen zu konnen. Er fiihrt vom Siidtor B

unmittelbar in den Raum 34, von diesem durch ein bdbu im Osten nach Raum 28, wendet sich nach

Norden, wo ein zweites bdbu (das Hoftor e) auf den Hof fiihrt. Nun in nordostlicher Richtung iiber den

groBen Binnenhof und durch das Hoftor b (drittes bdbu) in Raum 19, nach dessen Durchquerung das

Osttor A erreicht ist. Von den drei bdbate zwischen den AuBentoren B und A miissen zwei als Tore des

Heils und des Lebens gelten. Erinnern wir uns, daB der Psalmist bei dem ersten Teil seiner Wanderung
die von ihm durchschrittenen bdbate zwischen den Innenraumen mit Stillschweigen iibergangen hat, so

werden wir hier dasselbe voraussetzen und das bdbu zwischen den Raumen 34 und 28 auBer Betracht

lassen diirfen. Es bleiben dann nur die beiden monumentalen Hoftore iibrig : e miiBte das Tor des Heils (3)

sein, b das Tor des Lebens (4), das auBerlich wie innerlich dem Osttor A (5) nahe steht; beide sind nur

durch den 7xji m breiten Raum 19 voneinander geschieden; in Tor (4) begegnet der Psalmist dem Leben,

und in Tor (5) wird er zu den Lebenden gerechnet.
Das nachste Tor (6), das der Wanderer aufsucht, ist das Nordtor D. Wieder laBt sich der Weg-

abschnitt ganz genau feststellen. Durch Raum 19 und Tor (4), das dieses Mal ohne Aufenthalt durch-

schritten wird, gelangt der Psalmist auf den Hof zuruck, iiberschreitet ihn in nordwestlicher Richtung
und betritt durch das Hoftor k den Raum 6, vor dessen Nordwestecke eine Verbindung mit Raum 5

besteht. Dieser Raum, wahrscheinlich ein unbedeckter kleiner Hof, stoBt unmittelbar an das Nordtor D,

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach „
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das nachste Ziel des Psalmisten. Auch hier hat er die drei bdbate, die er durchschreiten muBte, gar nicht

erwahnt. Verstandlich ist dies ja ohne weiteres beim Hoftor b, in dem er schon vorher seine Segnung

empfangen hatte; verstandlich ist es auch bei dem letzten bdbu zwischen den Raumen 6 und 5. Dagegen

hatte man bei dem monumentalen Hoftor k einen Aufenthalt mit Segnung erwartet ; beides wird auch

nicht ausgeblieben sein, wie wir nachher sehen werden. Das Nordtor D ist das letzte der vier groBen

AuBentore, die der Psalmist besucht hat. Die nun noch iibrigen sechs Tore (7 bis 12) miissen alle im

Inneren des Hauptbaues gelegen haben, falls man nicht die Nebenpforte a dazunehmen will. Da diese

aber als eine Art „Wirtschaftseingang" von untergeordneter, sakral wahrscheinlich ohne Bedeutung war,

darf sie jetzt auBer Betracht bleiben.

Der Gang der Untersuchung macht es erforderlich, daB wir uns von dem Wanderer fiir die nachsten

vier Tore (7 bis 10), die einstweilen unbekannt sind, trennen und uns gleich den letzten beiden Toren

(11 und 12) zuwenden, iiber die sich bereits einiges sagen laBt. In Tor (11) trifft sich der Psalmist mit

Marduk. Das kann nur so gedeutet werden, daB er sich dem Bilde des Gottes Marduk gegeniiber befindet.

Der gewohnliche Aufenthaltsort des Gottes, sein papahu e-ku-a, wird in den Bauinschriften 6fters erwahnt.

Aus der Vergleichung mit den anderen babylonischen Tempeln ergibt sich mit voller Sicherheit, daB das

Gottergemach Marduk's gegeniiber dem Hauptzugang A zum Tempel gelegen haben muB. Wie beim

Nabu-Tempel Ezida in Barsip, der in diesen Teilen schon erforscht ist, wird es sich auch in Esagila um

zwei hintereinander liegende Gemacher handeln, ein Vorzimmer (Raum 18), zu dem man durch das mit

zwei machtigen Doppeltiirmen betonte Hoftor h gelangte, und unmittelbar dahinter das eigentliche papahu

(Raum 17) x. Der Durchgang zwischen dem Vorzimmer und dem Allerheiligsten muB, wie in Ezida in

Barsip, in der Achse des Hoftores h gelegen haben, ebenso die Nische in der westlichen Wand mit dem

Postament davor, auf dem der Gott stand oder thronte. Der Psalmist hatte also den ersten Anblick des

Gotterherrn, sobald er in das Hoftor h trat, falls nicht der Durchgang zum eigentlichen papahu durch

eine Tiir oder einen Vorhang abgesperrt war. Das Tor (11) der rituellen Wanderung ist demnach entweder

das Hoftor h oder der weiter westlich gelegene Durchgang von Raum 18 zu Raum 17. Wenn die Annahme

berechtigt ist, daB die rituelle Wanderung zu einer Zeit erfolgte, da dieser Durchgang offen war, so muB

auch die Entscheidung zugunsten des Hoftores h fallen, wie wir ja schon im Tore des Lebens (4) ein Hoftor

erkennen muBten und demgemaB auch fiir das Tor des Heils (3) ein solches wahlten.

Hier erhebt sich aber eine neue Schwierigkeit. Das Tor (11), dessen Lage soeben bestimmt worden

ist, hat in dem Psalm genau denselben Namen wie das letzterwahnte Tor (3) : ,,Tor des Heils" ka-silim-ma,

akkad. bdb Sulmi. Wie ist dieser befremdliche Umstand zu erklaren? Hat der Psalmist nur elf Tore, aber

das eine davon zweimal, besucht, um in ihm zwei verschiedene Segnungen zu erlangen? In diesem Falle

miiBte das einzige ka-silim-ma unbedingt das Eingangstor zum papahu Marduk's sein, d. h. das Hoftor h,
und der Psalmist hatte vom Siidtor B aus durch die Raume 34 und 28, dann ohne Aufenthalt durch das

Hoftor e und iiber den Hof in nordwestlicher Richtung nach dem Hoftor h schreiten miissen. Von hier

aus ware er nach Empfang der ersten Segnung quer iiber den Hof nach dem Hoftor b, dem Tore des Lebens,

gewandert und vor dem AbschluB der ganzen Wanderung noch einmal am Hoftor h, dem einzigen kA-

silim-ma, verweilt, um einer zweiten Segnung, des Anblicks Marduk's, teilhaftig zu werden: eine hochst

unwahrscheinliche Deutung. Etwas weniger prekar ware die Annahme, daB es im Tempel Esagila zwei

verschiedene, aber mit dem gleichen Namen kA-silim-ma benannte bdbate gegeben habe, so daB wir ein

„Tor des Heils I" (3), das dann das Hoftor e bleiben konnte, und ein ,,Tor des Heils II" (n) = Hoftor h

zu unterscheiden hatten. Auf diese Weise bliebe auch die Zwolfzahl der besuchten Tore erhalten, die

jedenfalls fiir Babylon viel wahrscheinlicher ist als die Elfzahl. Hierzu kommt ein weiterer Umstand.

Das Wohngemach Marduk's hatte noch einen anderen Namen ka-su-si IV Rawl. 20 Nr. 1 ZZ. 19 f., wofiir
in der Inschrift des alten Kossaer-Konigs Agum-kakrime (V Rawl. 33) Col. V 37 kA-su-si-ma geschrieben ist.
Dieser Name (akkadisch wiederzugeben bdb salummati) bedeutet „Tor der Majestat", also eigentlich nur

das Tor, wird aber, als pars pro toto, auf das ganze Gemach2 iibertragen — ein Brauch, fiir den sich im

Tempel Esagila noch eines oder zwei weitere Beispiele finden. Der Name ka-silim-ma findet sich noch

einmal im Sinne von Tor (11) in einem anderen religiosen Texte aus Assur (KARI Nr. 109 Obv. 14) mit
einem noch unerklarten Zusatz3.

1) Von diesem Raum ist noch nichts untersucht worden, ebenso vom Durchgang zu Raum 17 DaB aber Wetzel's

Raumeinteilung (m Plan Taf. 3) auch an dieser Stelle im wesentlichen richtig ist, unterliegt fiir mich keinem Zweifel

2) IV Rawl. 20 Nr. 1 ZZ. 20 heiBt ka-su-si pa-pah be-lu-ti-su „k. das Gemach seiner (d. i. Marduk's) Herrlichkeit"
Vgl. u. S. 72 Anm. 3.

3) Man hat zuweilen den Eindruck, als ob manche Keilschrifttexte nach mundlichem Diktat oder aus dem Ge-
dachtms nach einem Vortrag niedergeschneben sein muBten. Gewisse Seltsamkeiten in der Schreibung konnen auf
Horfehlern beruhen, z. B. konnte ka-silim-ma statt ka-su-lim-ma verhort worden sein. Das Zeichen si hat bekanntlich
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Das letzte Tor (12), wo der Psalmist ,,den FuB der Gottin Sarpanitum kiiBte", heiBt kA-hi-li-sud

,,Tor mit Uppigkeit geschmiickt". Das Tor wird schon in assyrischer Zeit erwahnt. In dem soeben ge-

nannten Text aus Assur, einem Hymnus an die Gottin Bau, erscheint es in der nachsten Zeile (KAR Nr. 109

Obv. 15) nach dem ka-silim-ma. Es heiBt da: [ina] ka-hi-li-sud ku-uz-ba ul-lu-hat mu-na-me za-'i-na-at

,,In k. ist sie (die Gottin Bau) mit Uppigkeit ausgestattet (?), mit Glanz (?) geschmiickt" (vgl. Ebeling
MVAG 1918 H.i S. 51; H. 2 S. 72). In dem um 700 v. Chr. assyrisch geschriebenen Prodigientexte
CT 29, 48 f.1, der 47 iible Vorzeichen beschreibt, die sich unter der Regierung eines noch nicht zu identi-

fizierenden Konigs zum Unheil des Landes Akkad ereignet haben, bezieht sich das letzte dieser Vorzeichen

auf ka-hi-li-sud. Nebukadnezar berichtet in seinen Bauinschriften wiederholt, daB er in Esagila e-ku-a,
ka-hi-li-sud und e-zi-da mit Gold habe ,,bekleiden" lassen. Lehrreich sind die Appositionen, die diese

Gebaudeteile an den verschiedenen Inschriftenstellen erhalten. kA-hi-li-sud heiBt VAB Bd. 4 S. 72 Z. 49;

S. 104 Z. 30 und Nbk. Speleers Col. II Z. 5 Subat dSarpanitum ,,Wohnsitz der Gottin S." VAB Bd. 4

S. 152 Z. 43 wird dem sumerischen Namen die voile akkadische Ubersetzung bdb kuzbu zanu ,,Tor mit

Uppigkeit geschmiickt", S. 124 Z. 51 die abgekiirzte bdb kuzbu „Tor der Uppigkeit" beigefiigt. S. 90 Z. 3

und S. 152 Z. 45 wird es ganz allgemein als bitu ,,Haus"2 charakterisiert. Nbk. Legrain3 heiBt es bdb

pa-pa-ha dSar-pa-ni-tum ,,Tor des Gemachs der Gottin S.", Nbk. S. Smith Col. I Z. 32 einfach pa-pa-hi dS.

,,
Gemach der Gottin S.". Gerade aus diesen beiden Stellen wird der Bedeutungsiibergang der pars zum

toto besonders deutlich: urspriinglich nur das Tor zum Gemach der Gottin bezeichnend, wird der Name

schlieBlich auf das Gemach, in dem die Gottin thront, selbst mit iibertragen. Wo lag nun dieses?

DaB die Gottin ihren Wohnsitz in moglichst unmittelbarer Nahe ihres gottlichen Gemahls gehabt
haben muB, ist selbstverstandlich. In Betracht konnen kommen die beiden Hoftore g und i, von denen

das erste zu Raum 21, das zweite zu Raum 15 fiihrt. Beide Raume stehen in Tiirverbindung mit Raum 18,

dem Vorzimmer des eigentlichen Wohngemachs Marduk's. Die drei Raume 15, 18, 21 sind nur notdiirftig
untersucht, von den im Westen anstofienden Raumen 14, 17, 20, die nach der Analogie von Ezida in

Barsip notwendigerweise vorausgesetzt werden miissen, ist gerade noch der Durchgang von 15 zu 14 in

der Achse des Hoftores i gesichert. Eine solche Verbindung muBte eigentlich auch zwischen den Raumen

21 und 20 bestanden haben. Bestand sie aber, so lag sie wenigstens nicht in der Achse des Hoftores g,

sondern muB die Westwand des Raumes 21 in ihrer noch unerforschten nordlichen Halfte durchbrochen

haben, eine Annahme, die nicht nur moglich bleibt, sondern auch wahrscheinlich ist. Raum 21 ist groBer
als Raum 15, und wenn diese als Vorzimmer zu den dahinter anzunehmenden eigentlichen Wohngemachern
20 und 14 gedient haben, muBte auch Raum 20 groBer als Raum 14 gewesen sein. Wenn die Voraussetzung
erlaubt ist, dafi von den beiden an e-ku-a anstofienden Gemachern das groBere fiir die GemahlinMarduk's

bestimmt sein muBte, so ware kA-hi-li-sud im eigentlichen Sinne das Hoftor g gewesen, im weiteren Sinne

dasselbe mit den dahinter liegenden Raumen 21 und 20 zusammen.

k Mit dem FuBkuB der Gottin Sarpanitum endet die rituelle Wanderung des Psalmisten. Wie aber

war dieser hierher gelangt? Wir hatten ihn bei Tor (6), am Nordtor D, verlassen und glaubten, ihn bei

den Hoftoren h und g wieder erreicht zu haben, in denen wir die beiden letzten Tore (11 und 12) seiner

Wanderung zu erkennen meinen. Wenn diese Annahmen richtig sind, muB der Psalmist vom Nordtor

her zunachst ein Stiick seines friiheren Weges zuriickgewandert sein, namlich durch die Raume 5 und 6

nach Hoftor k. Auf dem Hinweg hatte er hier nicht Halt gemacht. Wollte er von hier aus geradenwegs
nach seinem Tor (11), Hoftor h nach unserer Annahme, gelangen, so lagen nur noch die beiden Hoftore j
und i an seinem Wege. Diese konnten seine Tore (9) und (10) gewesen sein. Gesucht werden aber noch

die beiden Tore (7) und (8). Eines dieser beiden war wohl das Hoftor k selbst, und nehmen wir noch das

ostlichste Tor / an der Nordseite des HofeS'hinzu, das zu Raum 12, einem Raum von zweifellos kultischem

Charakter4, fiihrt, so ergibt sich eine vollstandige Reihe der letzten sechs Tore an der Nord- und der West

seite des groBen Binnenhofes. Es wurden entsprechen:

auch die Lesung lim. Freilich bleibt dabei auch zu beachten, daB ein anderes Ideogramm von akkad. salummatu su-zi

ist, was wie eine lautliche (dialektische?) Variante von sumer. su-gi aussieht. Vgl. Jensen KB III 1 S. 146 Anm. 4;

Briinnow List 187 und 235. Hehn (BA Bd. 5 S. 340) umschreibt igi statt si oder lim.

1) Vgl. Meissner, Babylonien und Assyrien Bd. II S. 277 und (iiber den Schreiber des Textes) S. 332.

2) Langdon (VAB Bd. 4 S. 19 Nr. 9b) folgerte daraus, daB es einen besonderen Tempel der Sarpanitum, auBer

halb von Esagila, gegeben habe. Es handelt sich aber in den obigen Stellen, wie der Zusammenhang zeigt, nur um

KA-HI-LI-SUD.

3) UMBS Vol. XV Nr. 79 Col. I 32. Zwischen ka und hi hat Legrain's Autographie noch ein Zeichen, das er us

liest, das aber mit us nur eine gewisse Ahnlichkeit hat. In Ball's Examination des
,,
American cylinder" (mitgeteilt

auch BA Bd. 3 SS. 537ff.) ist die Stelle mit Stillschweigen iibergangen. Eine neue Priifung der Stelle im Original ware

wunschenswert. — Zur Lesung des Namens ka-hi-li-sud vgl. Thureau-Dangin, Rituels accadiens p. 98 n. 3.

4) Raum 12 war wahrscheinlich das Gemach des Gottes Ea; s. unten S. 77.

9*
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Tor (i) dem Westtor C Tor (7) dem Hoftor I

Tor (2) dem Siidtor B Tor (8) dem Hoftor k

Tor (3) dem Hoftor e Tor (9) dem Hoftor j

Tor (4) dem Hoftor b Tor (10) dem Hoftor i

Tor (5) dem Osttor A Tor (11) dem Hoftor h

Tor (6) dem Nordtor D Tor (12) dem Hoftor g.

Von den zwolf Toren des Psalms Ludlul wurden demnach vier den groBen AuBentoren des Haupt

baues entsprechen; die iibrigen acht waren Hoftore, und zwar von der Sud- und der Ostseite des Hofes

nur je das mittlere, von der Nord- und der Westseite je alle drei. Ausgeschlossen bleiben bei dieser An

ordnung die linken und rechten Seitentore der ostlichen und der siidlichen Hofseite, also die Hoftore

a, c, d und /.

Wie wir gesehen haben, wurden die Tornamen ka-su-si und kA-hi-li-sud im erweiterten Sinne auch

auf die Gottergemacher iibertragen, zu denen die Tore die Zugange bildeten. Ein drittes Beispiel dieser

pars pro toto liegt wahrscheinlich in bdb e-zi-da e-sag-ila (VAB Bd. 4 S. 124 Col. II Z. 52) vor, womit

wohl nicht nur das Zugangstor, sondern das ganze Gottergemach Ezida in Esagila gemeint ist, wie die

Parallelstellen ohne bdb andeuten. Hieriiber ist bei den Innenraumen von Esagila zu handeln.

Zu besprechen sind nun noch die beiden groBen Tore F und G in der Ostmauer des Anbaues. In

Tor F glaube ich das Tor zu erkennen, das die Prozession Marduk's durchschritt, um auf die freie StraBe

zu gelangen. Diese StraBe lief an der Ostfront des Anbaues entlang und ist bei der Untersuchung der

Ostmauer durch dieDeutsche Expedition wenigstens gestreift worden. Aber nun kommt die schwierigste

Frage, die nach dem weiteren Verlauf des Prozessionsweges Marduk's bis zu einer Stelle, die von dem

Festzug zweifellos betreten wurde. Diese Stelle liegt bei dem groBen Haupttor V in der Mitte der Ostfront

des Etemenanki-Zingels. Die grofie NordsiidstraBe, an der dieses hervorragend monumentale Tor mit

seinem ungewohnlich langen Ehrenhof lag, ist auf weite Strecken hin untersucht worden. Das bis jetzt

freigelegte Siidende befindet sich an der Sudostecke des Etemenanki-Zingels, da, wo die
,,
BriickenstraBe"

nach Westen abzweigte. Verfolgt man die StraBe von der Sudostecke aus nach Norden, so erreicht man

nach etwa 170 m Weges das eben genannte Tor V, nach einer ahnlich langen Strecke an Tor IV voriiber

die Nordostecke des Zingels. Schon von Tor V an bildet die StraBe die westliche Begrenzung des von der

Deutschen Expedition genauer untersuchten Teiles der inneren Stadt (Merkes) und empfangt von Osten

her kommende StraBen. Die bedeutendste von diesen ist die direkt auf Tor V zu fiihrende ,,Zigurrat-

StraBe"1; die nachsten ParallelstraBen nach Norden sind die ,,Magazin-" und die
,,
Altar-Strafie". Die

westlichen Hauserfronten des Merkes treten hier noch nicht an die Nordsiidstrafie selbst heran, sondern

lassen einen langen und 20 bis 40 m breiten Platz zwischen sich und der StraBe. Erst kurz vor der

Nordostecke des Etemenanki-Zingels bildet eine insula von Privathausern die nordliche Begrenzung des

Platzes, in dessen nordostlichen Winkel der von der
,,
Unteren TempelstraBe" im Norden abzweigende

,,Westweg" einmiindet. Weiter nach Norden miinden noch die ,,Kurze Gasse" und die
,,
Untere Tempel

straBe", dann nahert sich die Nordsiidstrafie dem Kanal Libilhegalla, den sie auf einer jetzt vollig zer-

storten Briicke (titurru) iiberschritt, und dem Qasr-Gelande. Von der Sudostecke der Siidburg an lief sie

an der Ostfront dieses altesten Konigspalastes entlang, lieB den Tempel Emah zur Rechten und erreichte

im Istar-Tor die Mauern Imgur-Ellil und Nimitti-Ellil, damit aber die urspriingliche Nordgrenze des alten

Babylon. Jenseits des Istar-Tores setzte sich die StraBe weiter fort, lief zwischen der Ostfront der ,,Haupt-

burg" (= Nebukadnezar's zweitem Palast) und dem
,,
Ostlichen Ausfallvorwerk" sich allmahlich senkend

weiter und erreichte an der Nordgrenze des Qasr ein breites Wasserbecken, heute von einem grofien

Palmengarten eingenommen, das auf einem Damm iiberschritten wurde. Wahrscheinlich ist hier, wo die

Untersuchung durch die Deutsche Expedition endet, der sechste Punkt des Prozessionsweges zu suchen.

Das Bild des Gottes Marduk wurde auf sein Prunkboot 2 gebracht und legte den letzten Teil des Prozessions

weges zu Wasser zuruck. Vor dem Festhaus (e-zur6, bit ikribe, bit akiti), das irgendwo zwischen Qasr und

Babil gestanden haben mufi, landete dann der Gott, um im Festhaus die letzten drei Nachte des Zagmuk-
Festes bis zum 11. Nisannu zu verbringen. Das Festhaus war der siebente und letzte Punkt des Prozessions

weges Marduk's.

1) Die Benennungen dieser StraBen stammen von Reuther WVDOG 47 Text SS. 66ff.

2) Uber das Prunkboot (elip rukubi), das den sumerischen Namen gis-ma-(u6-)ku(-a) (VAB Bd.4 S. 126 Col. III.

Z. 10; S. 156 ZZ. 19 u. 37) fiihrte, und den letzten Teil der Prozession des Gottes berichten die Wadi-Brisa-Inschriften

(VAB Bd. 4 S. 156 ZZ. igff.). Leider ist der SchluB dieses Berichtes sehr beschadigt. Es scheint, daB von der Stelle an,

wo der Gott das Schiff verlieB, noch eine kurze, beiderseits mit Baumen bepflanzte Allee nach dem Festhaus fiihrte.
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Von dem als suqu „
Strafie" bezeichneten ftinften Abschnitt des Prozessionsweges kennen wir also

den grofiten Teil, vielleicht vier Fiinftel des ganzen Abschnitts. Noch nicht klar ist das Ende und der

Anfang. Am Ende ware es namlich denkbar, dafi der Prozessionsweg auf dem Damme, also noch zu Lande,

fortgesetzt war, und dafi sich die Einsteigestelle des Prunkbootes erst an einem zweiten Wasserbecken

oder einem Wasserlauf jenseits des Wasserbeckens mit dem Dammweg befand. Das ist aber deshalb nicht

wahrscheinlich, weil der Dammweg anscheinend sehr behelfsmafiig, jedenfalls nicht als Gotterstrafie

errichtet war1. Uber den Anfang des Wegabschnitts suqu, von Tor F bis Tor V, werden wir auch nicht

eher GewiBheit erlangen, als bis die Gelandeerforschung am nordostlichen Teile des Hiigels 'Amran ibn

'Ali tiefer eingedrungen sein wird. Bis dahin bestehen mehrere Moglichkeiten der Ansetzung dieses Weg-

stiickes, von denen die drei hauptsachlich in Erwagung zu ziehenden als Varianten I, II und III bezeichnet

werden mogen:

Var. I. Von Tori7 behalt die Prozession die alte Richtung (ungefahr ostlich, mit ca. 140 nordl.

Abweichung) bei, trifft nach knapp 300 m auf die siidliche Fortsetzung der NordsiidstraBe, biegt in diese

nach links ein und erreicht nach etwa 100 m an der Sudostecke des Etemenanki-Zingels den bereits frei

gelegten Teil der NordsiidstraBe, die sie weiter nach Norden verfolgt.
Var. II. Nach Durchschreitung des Tores F schwenkt der Festzug sogleich nach links und erreicht

nach reichlich 100 m vor Tor VII die BriickenstraBe. Auf dieser nach rechts wendend, gelangt er an die

knapp 300 m entfernte Sudostecke des Etemenanki-Zingels und damit an die NordsiidstraBe, in die er

nach links einbiegt.
Var. III. Der Zug geht wie in Var. II zur BriickenstraBe, iiberquert sie, durchschreitet Tor VII,

iiberschreitet in nordostlicher Richtung den groBen Hof von Etemenanki und erreicht durch Tor V und

seinen langen Ehrenhof hindurch die NordsiidstraBe, auf der er nach Norden weiter geht.
Natiirlich sind noch andere Moglichkeiten denkbar, z. B. die, daB der Festzug durch Tor VI oder,

mit einem Umweg, durch Tor VIII oder Tor IX auf den Etemenanki-Hof eintrat. Doch ist dies einst-

weilen unwesentlich.

Die Varianten I und II kommen ungefahr auf dieselbe Lange hinaus. Bis zur Sudostecke des

Etemenanki-Zingels fiihrt Var. I auf der Sud- und Ostseite, II auf der West- und Nordseite eines an-

nahernden Rechtecks. Var. Ill ist kiirzer, da sie in einem annahernden Quadranten den Bogen des

Viertelkreises geht, wahrend Var. II dessen beide Radien nacheinander nimmt. Von Tor V an unterliegt,
wie schon angedeutet, die Lage des Prozessionsweges bis an das Nordende des Qasr keinem Zweifel mehr.

Betrachten wir jetzt die Umstande, die fiir und die gegen die angenommenen Varianten des Weges

sprechen, im einzelnen:

Var. I bietet den Vorteil, dafi sie den Festzug fast in einer Richtung durch Esagila hindurch und

weiter bis zur siidlichen Fortsetzung der Nordsiidstrafie fiihrt. Hier erfolgt die erste und einzige Schwen-

kung, indem sich der Zug nach links wendet und der StraBe bis an das Nordende des Qasr folgt. Ihr Nach-

teil fiir uns ist, daB sie zum grofiten Teil noch unter dem Schutt verborgen liegt, also vorlaufig hypo-
thetisch bleiben muB.

Var. II verlangt von dem Festzug drei Schwenkungen, ist aber, abgesehen von den ersten ungefahr
120 m (von Tori7 bis zur BriickenstraBe vor Tor VII), als Strafie vollig gesichert.

Var. Ill wiirde nur zwei Schwenkungen erfordern und bote den grofien Vorteil, dafi die Teilnehmer

am Festzug den iiberwaltigenden Anblick des hochsten Bauwerks im alten Orient ein Stiick des Weges
unmittelbar und aus nachster Nahe hatten geniefien konnen.

Die groBe NordsiidstraBe ist mehrmals aufgehoht worden ; das Istar-Tor, das dabei zu niedrig geworden

war, hat Konig Nebukadnezar gemafi seinen Inschriften vollstandig abbrechen und von Grund auf neu

erbauen lassen. Durch die Ausgrabungen in Babylon2 sind diese Angaben durchaus bestatigt worden.

Nebukadnezar auBert sich in den Wadi-Brisa-Inschriften folgendermafien3: ,,Von Istar-sakipat-
tebisu bis zum Heiligen Tor4 liefi ich Istar-lamassi-ummanesu, die breite Strafie, den Prozessionsweg

(mu-taq) des groBen Herrn Marduk, .... mit einer hohen Auffullung auffiillen und [die Gangbahn] mit

Asphalt und Backsteinen schon machen (udammiq)." Istar-sakipat-tebisu ist Prunkname des Istar-Tores,

Istar-lamassi-ummanesu Prunkname der StraBe, die vom Istar-Tor in die innere Stadt hineinfiihrte,

unserer NordsiidstraBe. Dieses Backsteinpflaster hat die Deutsche Expedition an vielen Stellen noch in

1) Uber die NordsiidstraBe selbst vgl. Koldewey WVDOG 2; Bd. 32 S. 5; Wetzel WVDOG 55 SS. 36ft., iiber

den , .Dammweg" Wetzel daselbst S. 39.

2) Vgl. Koldewey, Das Ischtar-Tor in Babylon. Lpz. 1918 (= WVDOG 32).

3) VAB Bd. 4 SS. 160L ZZ. 43—46; 51—53.

4) Eigentlich das ,,Reine Tor".
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situ gefunden, aber als Unterpflaster
fiir eine Pflasterdecke aus natiirlichen Steinen, von denen gleichfalls

noch vielein situ lagen. Nebukadnezar berichtet dariiber folgendermaBen1: „Nabopolassar hatte von

Duku, dem Orte der Bestimmungen, dem Hochsitz der Bestimmungen, bis an Ai-ibur-sabum, die StraBe

Babylons, angesichts des Tores kA-xin, mit Platten von Durminabanda-Stein als Prozessionsweg des

groBen Herrn Marduk zur Gangbahn herrichten lassen. Ich, sein Erbsohn . . . lieB Ai-ibur-sabum, die

StraBe Babylons, zum Prozessionsweg des groBen Herrn Marduk mit einer hohen Auffullung aufftillen,

mit Platten von Durminabanda- und Kalkstein Ai-ibur-sabu
vom Heiligen Tor an bis Istar-sakipat-

tebisa zum Prozessionsweg seiner Gottlichkeit schon machen, verband es dicht mit dem, was mein

Vater geschaffen hatte, und lieB es zur Gangbahn herrichten."

Hier ist verschiedenes auffallig. Es handelt sich bei den Arbeiten unter Nebukadnezar nicht nur

um dieselbe StraBe, wie an der Wadi-Brisa-Stelle, sondern sogar um denselben StraBenabschnitt. Die

Grenzen des StraBenbaues Nebukadnezar's sind dieselben wie an der Wadi-Brisa-Stelle, nur dafi sie hier

in umgekehrter Reihenfolge genannt werden. DaB eine und dieselbe Strafie mit zwei verschiedenen

Namen bezeichnet wird, ist sehr auffallig. Aber die Richtigkeit der Tatsache selbst steht aufier Frage.

Der Name Istar-sakipat-tebisa ist wohl der altere; er stammt
schon aus assyrischer Zeit, wie die Tontafel

K. 3089 beweist, die die acht Stadttore Babylons
und die von ihnen ausgehenden Strafien aufzahlt2 Der

Name Ai-ibur-sabum laBt sich nur bei Nebukadnezar, einmal auch noch bei Neriglissar nachweisen. Bei

Nebukadnezar kommt er wiederholt vor, auffalligerweise sogar einmal3 in den Wadi-Brisa-Inschriften,

15 Zeilen hinter der ersten und in den neubabylonischen Konigsinschritten bisher einzigen Erwahnung

des Namens Istar-lamassi-ummanesu. DaB Nebukadnezar an der zweiten von uns mitgeteilten Stelle des

Pflasters ausAsphalt undBacksteinen nicht mehr gedenkt, ist leicht
zu verstehen: es diente ja nicht mehr

selbst als Gangbahn, sondern nur noch als Unterlage fiir das neue schone Pflaster von Platten
aus Natur-

steinen. Die wichtigste Frage ist aber nun die nach dem gegenseitigen Verhaltnis des Tores kA-nin und

des ,,Heiligen Tores". Nabopolassar hatte die neue StraBenbepflasterung bis zum Tore kA-nin durch-

gefiihrt. Sein Sohn und Nachfolger nahm seine Arbeit aber nicht am kA-nin auf, sondern am „Heiligen

Tor". Und doch bleibt keine Liicke, denn er verbindet seine eigene Pflasterung dicht mit der, die sein Vater

geschaffen hatte. In Wirklichkeit hat er also den ganzen StraBenabschnitt vom Tore ka-nin bis zum

Istar-Tor pflastern lassen. Man fragt sich, warum er dann nicht als Grenzen seiner StraBenverbesserung

gleich ,,vom Tore kA-nin bis Istar-sakipat-tebisa" angegeben hat. Auf diese Frage gibt es nur eine sinn-

volle Antwort: kA-nin und ..Heiliges Tor" bezeichnen eines und dasselbe. Wir werden aber nicht zwei

Namen fiir ein und dasselbe Tor annehmen, sondern einen Fehler. Das ,,Heilige Tor" kommt nur bei

Nebukadnezar und nur dreimal vor; zweimal ist es kA-sikil-la geschrieben, einmal kA-sikil-lu4- Das

ka-nin findet sich nur einmal, eben an der in Rede stehenden Stelle. Die Zeichen nin und sikil sind

einander sehr ahnlich. nin hat deshalb als fehlerhaft5 zu gelten, und die Grenze, die Nabopolassar 's Stein-

pflaster erreichte, war dasselbe „Heilige Tor", von dem aus Nebukadnezar die Arbeit seines Vaters fort-

setzte. Die Frage, wo dieses Tor gelegen habe, laBt sich, soviel ich sehe, zur Zeit nicht beantworten. Mir

scheinen drei Moglichkeiten vorzuliegen :

1. Das „Heilige Tor" war das TorF, durch das die Prozession Marduk's aus Esagila auszog und

wieder zuriickkehrte. Wenn es sich bestatigen sollte, daB F auch das Tor war, durch das der Gott Nabii

aus Barsip bei seinem alljahrlichen Besuch in Esagila ein- (und wieder aus-) zog (s. u. S. 71), so wiirde dies

den Namen , .Heiliges Tor" noch mehr rechtfertigen. Nicht sicher scheint mir zu sein, ob das ,,Heilige Tor"

in der Esagila-Tafel6 erwahnt ist. Wenn ja, dann muBte man es ebenfalls in nachster Nahe von Esagila

suchen, und die Gleichsetzung mit Tor F wiirde dieser Forderung entsprechen. Nicht verschwiegen soil

allerdings bleiben, daB das von Nabopolassar verbesserte Wegstiick von Duku bis zum
,,Heiligen Tor"

sehr kurz ist, wenn man letzteres in Tor F sucht. Einen entscheidenden Gegengrund kann dies natiirlich

1) VAB Bd. 4 SS. 130ft. Col. V ZZ. 12—20; 38—54. Vgl. auch SS. 192L Nr. 26 ZZ. 1 u. 2.

2) Veroffentlicht von Pinches PSBA Vol. 22 p. 360, ausfiihrlich behandelt von mir WVDOG 5 SS. 4off.

3) VAB Bd. 4 SS. 160L Z. 60.

4) VAB Bd. 4 S. 132 Col. V Z. 46 u. S. 192 Nr. 26 Z. 1. Die Schreibung sikil-lu S. 160 Z. 44 macht es so gut

wie sicher, daB der Name akkadisch zu lesen ist: babu el-lu. Vgl. auch u. Anm. 6.

5) Vgl. Thureau-Dangin, Rituels accad. p. 147 n. 4; Unger, Babylon S. 186 Anm. 1 u. S. 204. Ein Kopier-
fehler in der Ausgabe liegt wohl nicht vor; auf dem Lichtdruck bei Ball, Light from the East, hinter p. 204, glaube
ich tatsachlich das Zeichen nin zu sehen, wie I Rawl. 61. Es muB ein Fehler des Steinmetzen oder eine zufallige Beschadi-

■mng des Steines angenommen
werden. Das Zeichen steht iibrigens so dicht am Rande, daB fiir ein phonetisches Kom-

plement (la oder lu) kein Platz bleibt.

6) Z. 15. Das Zeichen hinter ka sieht weniger wie sikil aus als wie die beiden Zeichen Dl-su. Ist es doch als

sikil aufzufassen, dann muBte wohl das folgende li als phonet. Komplement gelten, also babi el-li. Aber der Zu-

sammenhang bleibt unklar, weil am SchluB der Zeile 1 oder 2 Zeichen abgebrochen sind. Vgl. ZA Bd. 41 S. 275.
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nicht abgeben. Dagegen spricht indessen auch der Umstand, daB bei dieser Gleichsetzung die StraBe

Ai-ibur-sabum, mag man Variante II oder III wahlen, eine mehr oder weniger stark gebrochene Linie

darstellen wiirde.

2. Dies ware zu vermeiden, wenn man den Weg der Variante I wahlt und das „Heilige Tor" an der

Stelle sucht, wo der Festzug die siidliche Fortsetzung von Ai-ibur-sabum erreichen mufite. Da aber diese

Stelle, wie wiederholt betont, noch tief im Schutt verborgen liegt, bleibt auch dieser Losungsversuch sehr

zweifelhaft.

3. Fiir die Annahme, dafi Tor V das „Heilige Tor" sei1, spricht vor allem zweierlei: erstens die

hervorragende Grofie dieses Baues, der durch seine Stattlichkeit und seinen umfanglichen Ehrenhof alle

anderen bis jetzt bekannten Tore des Tempels und des Etemenanki-Gebietes weit iibertraf, dann aber

auch der Umstand, dafi in dem Ehrenhof noch Reste von Durminabanda-Pflaster erhalten sind. Freilich

mufite man, wenn man fiir den Prozessionsweg die Variante III annehmen will, auch auf dem inneren Hof,
der ostlich von Etemenanki liegt, einen so gepflasterten Weg mit der Richtung auf Esagila zu erwarten.

Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Doch mochte ich einem solchen gewissermafien argumentum ex

silentio keine entscheidende Bedeutung beimessen.

Die endgultige Antwort auf die Frage, wo das ,,Heilige Tor" von Babylon gelegen habe, mufi also

zukiinftigen Forschungen vorbehalten bleiben, und dasselbe gilt, um es gleich vorweg zu sagen, von dem

jetzt zu betrachtenden Prozessionsweg des Gottes Nabii bis zu seinem Einzug in Esagila. In seinen Wadi-

Brisa-Inschriften aufiert sich Konig Nebukadnezar im Zusammenhang mit der Aufhohung der StraBe

Istar-lamassi-ummanesu folgendermafien2: „Von Ikkipsu-nakar bis zur Eintrittsstelle des Gottes Nabu

nach Esagila lieB ich Nabii-daian-nisisu, die breite StraBe, den Prozessionsweg (mu-taq) des fiirstlichen

Sohnes Nabii, mit einer hohen Auffullung auffiillen und [die Gangbahn] mit Asphalt und Backsteinen

schon machen." Nabii zog alljahrlich am 5. Nisannu aus seinem Tempel Ezida in Barsip aus, um seinem

gottlichenVaterMarduk in dessen Tempel Esagila einen Besuch abzustatten und an den noch stattfindenden

Feierlichkeiten des Zagmuk- oder Akitu-Festes teilzunehmen. Barsip lag sudlich von Babylon. Demgemafi

zog Nabii durch das sudlichste Stadttor Ikkipsu-nakar, das Stadttor des Gottes Uras, in Babylon ein.

Von hier an fiihrte die grofie Strafie Nabu-daian-nisisu nach Norden auf Esagila zu. Durch welches Tor

der Gott seinen Einzug in den Tempel Esagila hielt, sagen die Inschriften nicht. Die Worte ni-rib dNabu

e-sag-ila enthalten keinen Tornamen, sondern bedeuten nur ,,die Stelle, da Nabii in Esagila einzieht".

In Betracht kommt dafiir eines der beiden Siicftore B und H oder eines der beiden Osttore des Anbaus G

und F (von der Nebenpforte y darf billig abgesehen werden). Der Verlauf der StraBe Nabii-daian-nisisu

ist noch nicht erforscht. So wie sich das Gelande jetzt zeigt3, laBt es sich wohl vorstellen, daB die StraBe

vom Stadttor des Uras an in leichter Kriimmung unweit der Westfront des Tempels Z voriiber, dann

an der Ostfront des Anbaues von Esagila entlang lief und schliefilich angesichts des Tores VII in die

BriickenstraBe einmiindete. Das Einzugstor des Gottes Nabii ware dann entweder G oder F, und man

wird Wetzel (s. o. S. 11) gern zustimmen wollen, wenn er sich fiir das architektonisch in jeder Beziehung
bedeutendere Tor F entscheidet. Es ist dasselbe Tor, durch das nach meiner Ansicht der Aus- und Einzug
der Marduk-Prozession erfolgte, und eines der Tore, die bei der Feststellung des „Heiligen Tores" in

Betracht kommen miissen.

Es gibt aber noch eine zweite Moglichkeit, das Einzugstor des Gottes Nabii zu suchen, und zwar im

Siiden von Esagila. Der Prozessionsweg Nabu's wird als
,,Prozessionsweg der Gottheiten Nabii und Nana."

in fiinf Mietvertragen aus den Jahren 14
—18 des Konigs Darius I. erwahnt4. Der Hausbesitzer ist in

alien fiinf Mietvertragen derselbe: Iddin-Nabii, Sohn des Nabu-ban-ziri, Nachkomme eines Schmiedes.

Wahrscheinlich handelt es sich auch um ein und dasselbe Hausgrundstiick, das einmal5 als ,,an der breiten

StraBe, dem Prozessionsweg Nabu's und Nana's", in den iibrigen vier Urkunden als ,,an der StraBe ohne

1) Unger, Babylon SS. 201 ff.

2) VAB Bd. 4 SS. 160L ZZ. 47—53.

3) Vgl. WVDOG 48 Taf. 9.

4) VS Heft 5 Nrr. 64; 78; 82; 84; 131. Bei der letzten Nr. ist die Jahresangabe beschadigt und der Konigsname

abgebrochen. Vgl. San Nicolo & Ungnad, Neubabylonische Rechts- u. Verwaltungsurkunden Bd. 1 Nrr. 118; 128;

130; 132; 135.

5) VS Heft 5 Nr. 82. Der jahrliche Mietpreis betragt in Nrr. 64 und 78 18 Sekel Silber, in Nr. 82 1/s Mine

(= 20 Sekel) ; in den beiden Bruchstiicken Nrr. 84 und 131 ist er nicht erhalten. Die Nrr. 64, 82 und 131 haben im Original

je eine rohe Planskizze, aus deren Verschiedenheit ich jedoch keine bestimmten Folgerungen zu ziehen wage. Ebenso-

wenig aus dem Umstande, daB in Nr. 64 der Mietvertrag auf 5 Jahre, 13 Monate spater (in Nr. 78) auf mindestens 3

(wahrscheinlich ebenfalls 5) Jahre abgeschlossen wurde, und daB die dritte Vermietung (in Nr. 82), dieses Mal ohne

Angabe der Vertragsdauer, nach weiteren 10 Monaten erfolgte. Der Wohnungsmarkt in Babylon scheint damals sehr

fliissig gewesen zu sein. Vgl. auch S. 74 Anm. 1.
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Ausgang, Prozessionsweg
Nabu's und Nana's" gelegen, beschrieben wird. Die vorhin besprochene StraBe

an der Ostfront des Anbaues von Esagila kann schwerlich eine „Sackgasse" gewesen sein, sondern wird,

wie angenommen, in die BriickenstraBe eingemiindet haben. Der Prozessionsweg Nabu's und Nana's als

Sackgasse ist nur denkbar, wenn
er sich an der Siidfront von Esagila, entweder an Tor B oder Tor Hx,

oder schon vorher an der Siidfront eines hypothetischen Esagila-Zingels totlief . Die Festlegung der StraBe

Nabii-daian-nisisu ist also ebenfalls nur von einer kiinftigen Untersuchung des ganzen Gelandes zwischen

Uras-Tor und Esagila zu erhoffen.

Noch eine Vermutung mag hier ausgesprochen sein, ohne daB darauf Gewicht gelegt werden soil.

Wir kennen vom Anu-Tempel in Uruk die drei Tore ka-mah, ka-gal und ka-sag, von Esagila zwei Tore

mit gleichen Namen wie die ersten beiden genannten. Wir glauben das ka-mah von Esagila in Tor E,

das ka-gal in Tor H des Anbaues wiederzuerkennen. Sollte es auch in Babylon ein kA-sag gegeben haben?

Und sollte dieses mit einem der beiden Osttore des Anbaues, vielleicht mit G, identisch gewesen sein?

Uberblick.

AuBere Tore Hoftore

A kA-dud-e-a „Tor des Sonnenaufgangs" a unbekannt

B ka-dlamma-ra-bi , ,Tor der Schutzgottheit ..." b kA-nam-ti-la „Tor des Lebens'
'

C kA-he-gAl „Tor des Uberflusses" c unbekannt

D kA-u6-di-b!r-ra „Tor des Staunens (Tor der d unbekannt

strahlenden Wunderpracht)
"

e ka-silim-ma „Tor des Heils"

E KA-MAH ,,hoheS Tor" / unbekannt

F ka-sikil(-la), bdbu ellu „heiliges Tor"? g kA-hi-li-sud „Tor mit Uppigkeit geschmiickt"

G kA-sag „Tor desHauptes"? h kA-su-lim-ma2 „Tor der Majestat"

H ka-gal „groBes Tor" i kA-a-sikil-la „Tor der Wasserreinigung"

/ kA-a-se-ir-du8-u-da ,,Tor der Erlosung von Miihsal"

k kA-ka-tar-ra ,,Tor des Lobpreises"
I kA-nam-tag-ga-du8-a „Tor der Siindenlosung"

III. Die Innenraume von Esagila

Es soil jetzt der Versuch gemacht werden, die Lage der inschriftlich bezeugten Kultraume
innerhalb

der Ruine von Esagila zu bestimmen. Der akkadische Ausdruck fiir das Zimmer (cella), in dem die Gott

heit innerhalb des Tempels fiir gewohnlich wohnt, ist papahu (st. constr. papah, plur. papahdni oder

papahdti, st. constr. papahdt3). Zuweilen wird papahu durch bitu determiniert oder ersetzt, letzteres auch

durch andere Worter verwandter Bedeutung, wie Subtu (st. constr. Subat) ,,Sitz, Wohnsitz", maStaku oder

simakku. Der Kultraum ist als solcher am besten kenntlich, wenn das Postament (di'um, du'um), auf

dem einst das Gotterbild stand oder thronte, noch erhalten oder nachweisbar ist. Da das Postament

regelmafiig in eine Nische der riickliegenden Wand gebaut ist, kann im Falle des volligen Verschwindens

des Postamentes auch eine solche Nische (,,Scheintiir") auf den kultischen Charakter des Raumes hin-

deuten. Dazu kommen fiir die Gemacher der Hauptgottheiten die Turmfronten der Tore, die vom Tempel-

hof in diese Gemacher fiihren. Danach bleibt kein Zweifel, dafi die Gemacher des Gottes Marduk und

seiner Gemahlin in dem noch unerforschten westlichen Teile des Hauptbaues zu suchen sind. Der eigent-

liche Kultraum Marduk's wird der noch hypothetische Raum 17, hinter dem notdiirftig erforschten Vor

raum 18, gewesen sein, zu dem das Hoftor h fiir die Andachtigen den Zutritt vermittelte. DaB der Name

dieses Tores kA-su-lim-ma auch auf das papahu Marduk's (wohl einschlieBlich des Vorzimmers) mit iiber-

tragen wurde, ist wiederholt betont worden (vgl. o. S. 66 und Anm. 2). Der eigentliche Name des papahu

Marduk's in spatassyrischer und neubabylonischer Zeit ist e-ku-a4. Als Asarhaddon 680 Babylon und

1) So Unger, Babylon S. 186 Nr. 15.

2) In zwei assyrischen Texten aber (wie Tore) ka-silim-ma ,,Tor des Heils" genannt; vgl. o. S. 66 u. Anm. 3.

3) Wahrscheinlich gab es auch im Sing, eine weibliche Nebenform *papah(a)tu, st. constr. papahat. In der In

schrift des Agumkakrime (V Rawl. 33) steht zwar VI 42 pa-pah dmarduk, IV 40L und V iof. pa-pa-ha-at dmarduk u

dsar-pa-ni-tum, aber VII 30 pa-pa-ha-at dmarduk (ohne u d?ar-pa-ni-tum) und V 38 pa-pa-ha-at dmarduk appositionell
hinter ka-su-lim-ma, das (ohne ma) in dem Marduk-Hymnus IV R. 20 Nr. 1 (Hehn BA Bd. 5 S. 340) ZZ. 19/20 einfach

als pa-pah be-lu-ti-su , .Gemach seiner (d. i. Marduk's) Herrlichkeit" bezeichnet wird.

4) Die Lesung des mittleren Zeichens ist provisorisch. In dem neuassyrischen und dem neubabylonischen Silben-

zeichen ku sind drei Schriftzeichen zusammengefalien, die in alter Zeit auseinandergehalten wurden (Thureau-Dangin,
Recherches sur 1'origine de l'ecriture cuneiforme P. I Nrr. 467—469). In den in alten Schriftzeichen geschriebenen
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seinen Haupttempel wieder aufzubauen unternahm1, beabsichtigte er, auch Marduk's Sohn Nabii und

dessen Gemahlin Tasmetum in der Wohnung (i-na ri-mi-it) Marduk's und seiner Gemahlin Zirbanitum

unterzubringen. Er liefi fiir
,,Tasmetum, die groBe Herrin, die Bewohnerin e-ku-a's, des Gemaches Mar

duk's, das in Babylon" [!] (ist), einen Stuhl (eigentl. ,,Sitz", Subat) aus edlem Holz nebst FuBschemel mit

Goldiiberzug anfertigen2- An der Stelle, da die anderen drei Gottheiten wohnen sollten, lieB er den Boden

16 Ellen3 tief bis auf das Grundwasser ausschachten und mit Asphalt und Backsteinen den Unterbau

errichten. Beim Tode Asarhaddon's (Herbst 669) war Esagila noch nicht vollendet4. Asurbanapli liefi

den Bau fertigstellen und sorgte fiir dessen Bedachung5 Die Ruckfiihrung des Marduk-Bildes aus Assyrien
nach Babylon und seine Aufstellung in e-ku-a, das Asurbanapli ,,wie die Schrift des Firmamentes er-

strahlen lieB", erfolgte erst 6686 Wir haben uns danach wohl vorzustellen, daB die Wandflachen dieses

Gotterzimmers mit Sternmuster auf blauem Grunde bemalt waren7 Als Nebukadnezar seine Erneuerungs-
arbeiten im Tempel Esagila aufnahm, fand er, dafi ein fruherer Konig die Wandflachen (zimii) von e-ku-a

mit Gips und Asphalt glanzend gemacht hatte. Er selbst iiberzog sie iiber dem Gips und Asphalt, den

Gebilden des friiheren Konigs, mit glanzendem Gold8. Wer der ,,friihere Konig" gewesen ist, sagt Nebu

kadnezar nicht, meint aber wahrscheinlich seinen Vater Nabopolassar (626
—605). Nun wird eine Stelle

aus der Steinplatteninschrift9 verstandlich: e-ku-a's, des Gemachs des Elm's der Gotter, Marduk, Wande

liefi ich sonnengleich erstrahlen von rotem Gold anstatt Gips und Asphalt ; mit Blaustein und Alabaster

lieB ich den
,,
Grund"10 des

,,
Hauses" (d. i. des Gottergemachs) iiberkleiden. Die iibrigen Belegstellen aus

denNebukadnezar-Inschriften11 sind kiirzer gefaBt und besagen nicht wesentlich mehr, als daB der Konig
die Wande von e-ku-a und den Gotterzimmern der Sarpanitum und des Nabii (s. nachher) von rotem

Gold habe erstrahlen lassen. Nur in der Steinplatteninschrift verbreitet sich Nebukadnezar an anderer

Stelle12 etwas iiber die Bedachung von e-ku-a. Er wahlte dazu die erlesensten Zederstamme aus dem

Libanon, lieB sie vergolden und die unteren Seiten, die die Zimmerdecke bildeten, auBerdem mit Edel-

steinen besetzen13.

Am Tor von e-ku-a, und zwar an der rechten Seite14, hatte der Gott Karibu seinen Platz, den

wir entweder am Hoftor h oder am Durchgang zwischen den Raumen 18 und 17, dem Eingang
zum eigentlichen papahu, zu suchen haben. Wahrscheinlich hatte der andachtige Besucher bei diesem

Texten der spateren Zeit wird das mittlere Zeichen von e-ku-a gewohnlich wie Th.-D. Nr. 469 mit vier Querkeilen im

Inneren geschrieben (z. B. Nbk. Stpl. Ill 24), aber auBerdem auch in alter Schrift schon mit zwei Querkeilen wie im

Neubabylonischen (z. B. Nbk. Stpl. Ill 28; vgl. den Lichtdruck bei C. J. Ball, Light from the East, hinter p.204).
Das Zeichen liegt auch in gis-ma-(u6-)ku-(a), dem Namen des Prunkbootes Marduk's (s. o. S. 68 Anm. 2), und vielleicht

in ka-ku-a, dem Namen des Osttores von Ezida in Barsip, vor. So ungewiB wie die Lesung dieses ku ist auch seine

Deutung. Jensen (ZDMG Bd. 50 S. 262 Anm. 1; KB Bd. 6, I. Halfte S. 395 und II. Halfte S. 30 Anm. 2) trat fiir eine

Lesung I-Su-a, E-su-a ein und hielt auch I-dur-a fiir moglich, aber nicht wahrscheinlich. Hehn (BA Bd. 5 S. 378) deutete

e-ku-a „Haus der Einwohnung", tabernaculum. S. Smith (RA T. 21 pp. 78 s.) umschreibt e-umuS-a, gibt aber keine

Deutung; p. 83 iibersetzt er den Namen des Prunkbootes fragend: The ship ,, Understanding" .

1) In der Inschrift BA Bd. 3 SS. 229ft. berichtet Asarhaddon (Rs. 46ft.), daB er in einem giinstigen Monat, an

einem glucklichen Tage, zugleich den Grundstein des ASur-Tempels in Assur und den von Esagila gelegt habe. Aus

Rs. Z. 28 ergibt sich, daB dies nicht vor Febr. 679 geschehen sein kann.

2) BA Bd. 3 SS. 238L ZZ. 39L

3) Daselbst SS. 246L Col. V ZZ. i8ff. Anstatt i6V2 ist 16 Ellen zu verstehen.

4) Die Asarhaddon-Inschrift BA Bd. 3 SS. 240ft. stammt aus dem ..Regierungsanfang" (ris sarruti) des Konigs.

Gemeint ist das bab.-ass. Jahr 680/679. Da der Bau von Esagila erst gegen Ende dieses Jahres (in den ersten Monaten

des J. 679 v. Chr.) wirklich begann, kann das, was von Bauten im Texte berichtet wird, bestenfalls nur gerade ange-

fangen worden sein, als die Inschrift abgefaBt wurde.

5) Streck VAB Bd. 7 II S. 231 ZZ. 12ft.; S. 247 ZZ. 56ft.

6) Daselbst und S. 237 Z. 16; S. 263 ZZ. 26ff. — Vielleicht ist (wegen BA Bd. 3 SS. 238L Z. 39) auch S. 286 Z. 14

anstatt [e-zi-da] eher e-ku-a zu erganzen.

7) Vgl. Weissbach OLZ 1934 Sp. 227.

8) Br.M. 45,619 (unveroffentlicht?), nach den Ausziigen, die S. Smith RA T. 21 pp. 78 s. in Transkription und

Ubersetzung gegeben hat. Ich fasse manches etwas anders auf als S. Smith.

9) Langdon VAB Bd. 4 S. 124 Col. II ZZ. 43—50.

10) Das Zeichen fiir dieses Wort ist bisher verkannt worden. Der Lichtdruck bei Ball zeigt deutlich das Ideo-

gramm fiir isdu ,,Grund, Fundament", womit hier wohl der FuBboden des Zimmers gemeint ist. Wahrscheinlich

handelt es sich um eine FuBleiste (,,Scheuerleiste") aus Stein.

11) Langdon a. a. O. S. 72 Z. 48; S. 90 Col. I Z. 29 (ohne Nennung des Namens e-ku-a); S. 98 Col. I Z. 17;

S. 104 Z. 29; S. 114 Col. IZ. 33; S. 152 A Col. IIIZ. 38; Nbk. Speleers Col. II Z. 4; Nbk. S. Smith Col. I Z. 31; Nbk.

Legrain Col. I Z. 31.

12) Langdon a. a. O. S. 126 Col. Ill ZZ. 21—32.

13) Die Art der Bearbeitung der Dachbalken ist mir noch nicht im einzelnen verstandlich. In Langdon's Uber

setzung (a. a. O. S. 127) von Col. Ill ZZ. 30/2 ,,die unteren Simsbalken des Zederndaches schmiickte ich mit Silber und

Edelsteinen" ist irrtiimlich Silber statt Gold genannt (Winckler KB Bd. 3 II S. 17 hatte das Richtige).

14) King, Chronicles concerning early Bab. kings Vol. II p. 84, wo am Ende der Z. 16 unbedenklich [dBel] oder

[dMarduk] zu erganzen ist.

VerBff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach IO
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Gotterbild eine Gabe zu spenden, die dem Besitzer des „Einfiihrungsrechtes vor dem Gotte Karibu"1

zugute kam.

Uber die Wohnung der Gemahlin des Gottes Marduk ist schon im Abschnitt iiber die Tore (s. oben

S. 67) ausfiihrlich gehandelt worden. Der Name bezeichnete danach urspriinglich nur ein Tor, nach

den obigen Erorterungen das Hoftor g, wurde aber dann auch auf die dahinter gelegenen Wohnraume der

Gottin (Raume 21 und 20) iibertragen. Wenn diese Ansetzung richtig ist, darf Raum 21 wohl als eigent-
liches Wohngemach der Gottin, Raum 20, der jedenfalls auch mit e-ku-a (Raum 17) durch eine Tiire

verbunden war, als Schlafgemach des gottlichen Paares gelten. Eine Bettstelle aus edlem dauerhaftem Holz,

mit kostbarem Uberzug und Edelsteinen geschmiickt, hatte schon Asurbanapli in kA-hi-li-sud aufstellen

lassen2. Das Schlafgemach der beiden Gottheiten wurde auch als bit ru'ame3 ,,Haus der Liebe" oder bit

hammuti1 ,,Haus des Schlafes (?)" bezeichnet.

In engster Verbindung mit e-ku-a stehen nun auch die beiden im Norden anstofienden Raume 14

und 15, die untereinander Tiirverbindung hatten. Raum 15 besaB auch sicher einen Durchgang nach

Raum 18 und der noch unerforschte Raum 14 aller Wahrscheinlichkeit nach einen solchen nach Raum 17

(e-ku-a). Die Verbindung mit dem groBen Binnenhof vermittelte das Hoftor i. Man wird zunachst daran

denken, daB die beiden Raume 14 und 15 fiir den Sohn Marduk's, Nabii, und dessen gottliche Gemahlin

bestimmt gewesen sein muBten. Da aber die Gemacher dieser beiden Gottheiten in der Nahe des
,,
unteren

Hofes" gelegen haben miissen, ein solcher Hof dort nicht gelegen hat und der hypothetische Hof 2 im

Nordwesten schwerlich als ,,unterer Hof" bezeichnet werden diirfte, miissen die Raume 14 und 15 eine

andere Bestimmung gehabt haben. Wahrscheinlich dienten sie zur Aufnahme eines Teiles des Hofstaates

des Gotterpaares Marduk und Sarpanitum5. Die beiden ,,Tochter von Esagila", die im Hochsommer

nach Ezida (in Barsip) ziehen, ,,um die Nachte zu verlangern", die Gottinnen mi-uS-SAr und ka-gIn-na,

werden allerdings fiir gewohnlich in unmittelbarer Nahe der Gottin geblieben sein, der sie Frisierdienste

zu leisten hatten. Aber die beiden Gotter6 Mi-na-a-i-kul-be-li („Was hat mein Herr gegessen?"), der

Backer von Esagila, und Mi-na-a-iS-ti-be-li (,,Was hat mein Herr getrunken?"), der Mundschenk von

Esagila; die Gotter Mu-kil-me-e-ba-la-ti (,,Trager des Wassers des Lebens") und Na-din-me-e-qd-ti (,,Geber
des Wassers der Hand"), die beiden Aufwarter (rdbisu) von Esagila; ferner die beiden Pfortner (ni-du8)
von Esagila, und schlieBlich die vier gottlichen Hunde Marduk's, werden sich wohl auf die Raume 14, 15,

17, 18 verteilt haben. Falls unsere Gleichung des Hoftors i mit dem ,,Tor der Wasserreinigung" zu Recht

besteht (s. o. S. 67), wird man mindestens den zweiten Brunnengott, der das Waschwasser gab, in dem

hinter Tor i gelegenen Raum 15 vermuten diirfen.

Wenn Konig Asarhaddon urspriinglich beabsichtigt hatte, die Gottin Tasmetum in e-ku-a, dem

papahu ihres Schwiegervaters Marduk, unterzubringen (s. o. S. 73), so muB spater entweder er selbst oder
sein Sohn Asurbanapli sich zu einer Anderung entschlossen haben. Aus dem assyrischen Brief des Ardi-

ahesu ergab sich (s. o. S. 58), dafi Tasmetum ein eigenes papahu hatte, das mit dem ,,
unteren Hof" irgend-

wie in naher Beziehung stand. Wenn wir diesen Hof mit Recht in Raum 36 suchen, muB Raum 37 mit

seiner 2,7 m breiten Nische in der Ostwand ein papahu entweder der Tasmetum oder ihres Gemahls Nabii

gewesen sein. Da fiir das gottliche Paar der Raum schwerlich zureichte, wird der andere Ehepartner in

1) Dieses Recht besaBen 543 die Sohne des Nabu-ban-ziri, Nachkommen eines Schmiedes. Es wurde ofters ver-
kauft, verpfandet und verpachtet. Vgl. Peiser, Babyl. Vertrage Nrr. XCI, XXVIII, LXIII, LXX und SS. 246L;
Unger, Babylon S. 173.

— Uber den einen Sohn des Nabu-ban-ziri vgl. auch o. S. 71 unten.

2) Streck VAB Bd. 7 II S. 148 ZZ. 37—42 lauten mit den von Theo Bauer (T. II SS. 20 oben, 21 Mitte, 31 Mitte)
und A C. Piepkorn I. p. 5 dargebotenen Erganzungen: 'Hrsu giS-mes-ma-kan-na is-si da-re-e sa pa-sal-lu lit-bu-sat

abne""^ za-'i-nat [a-na ma-a-a-al tak-ne]-e dbel u dbelti-ia [a-na sa-kan ha-sa-di u a-na e)-pes ru-'-a-me nak-lii e-pu-ui
[ina ka-hi-li-sud] mas-tak dSar-pa-ni-tum [sa ku-uz-bu] sa-al-hu ad-di. „Eine Bettstelle aus mes-ma-kan-na-Ho1z dem
ewigen Holze, die mit pasallu iiberkleidet, mit Edelsteinen verziert ist, verfertigte ich als Prunkbett Bel's und der Beltiia
um Hochzeit zu feiern und der Liebe zu pflegen, kunstvoll; in ka-hi-li-sud, dem Gemach der Sarpanitum das mit

uppiger Pracht besprengt 1st, stellte ich (sie) auf." Eine andere Beschreibung des(selben?) Prunkmobels steht bei Streck
a. a. O. S. 302 ff. ZZ. 13-18, 1st aber noch weniger gut erhalten (vgl. Th. Bauer a. a. O. II S 50 F und Anm ) Zu
ZZ. 19L vgl. die folgende Anmerkung.

3) Streck a.

a^O.
S. 302 ZZ i9f. (vgl. Th. Bauer a. a. O.) ist etwa folgendermaBen herzustellen : [e-ma ha-s]d-du

i-Sak-ka-nu ir-ru-bu bit ru- -a-me [damqati\-ia a-na a-ha-mes liq-bu-u Hani™* ki-lal-la-an. „[Wenn] sie [Hochlzeit feiern
und das Haus der Liebe betreten, mogen die beiden Gottheiten [Gutes] fiir mich zueinander sagen I"

4) Z. 28 (SchluB der Inschrift) «Sar-pa-ni-tum ina ur-si bit ha-am-mu-ti li-mut-ta-su lit-tas-qar Sarpanitum moge
im Schlafgemach, dem Haus des Schlafes (?), sein Unheil aussprechen !"

■•
■ f &

5) CT24 pll i5f- Col III ZZ. 11-22; pi. 28 Col. Ill ZZ. 66-76. P. Michatz, Die Gotterlisten der Serie
An/"»A-nu-um. Diss. Breslau 1909. Zimmern, Zur Herstellung der groBen bab. Gotterliste In- Berichte der
K. Sachs. Ges. des Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd. 63 (1911) H. 4 S. 113.

-oericnte ... der

6) Die Erschaffung dieser beiden Gotter durch Ea wird in einem religiosen Text erwahnt: Jensen KB Bd 6 II
S. 50 Nr. IX Z. 35.
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einem der beiden anderen, an Hof 36 angrenzenden Raume gewohnt haben
— sei es in dem nordlichen

Raum 30, sei es (wahrscheinlicher!) in dem westlichen Raum 35. Freilich ist die Entscheidung noch nicht

moglich, weil beide Raume noch ganz ungeniigend erforscht sind. In Raum 35 konnte die siidliche Wand

oder der siidliche Teil der Westwand eine Nische fiir ein Postament enthalten haben. Noch naher liegt
aber die Annahme, dafi zwischen den Raumen 35 und 28 eine Verbindung bestand, vielleicht in der Achse

des Durchgangs, der Raum 28 mit Raum 34 verband.

Der Name des papahu Nabu's in Esagila war e-zi-da ,,das echte Haus", genau wie der Haupttempel
in Barsip, dessen Stadtgott dieser1 Nabii war. In Babylon weilte der Nabii von Barsip immer nur wenige
Tage, und zwar als Gast seines Vaters Marduk, den er mit seiner Gemahlin alljahrlich in Babylon besuchte.
Das dem gottlichen Besucherpaar in Esagila zugewiesene papahu war also eine Art von (einem oder zwei)

Gastzimmer(n) und den groBten Teil des Jahres wohl uberhaupt unbenutzt. DaB man es mit demselben

Namen2 benannte wie den groBen Haupttempel von Barsip, war wohl in dem Bestreben begriindet, es

dem ,,fiirstlichen Sonne" und seiner Gemahlin3, der ,,Schwiegertochter von Esagila", heimischer und

traulicher zu machen.

Die Unterscheidung der beiden Ezida ist dann nicht schwierig, wenn der Name Ezida von einem

erklarenden Zusatz gefolgt ist. Dies trifft auch fiir die Mehrzahl der Stellen zu. Fast regelmaBig wird der

grofie Haupttempel Ezida in Barsip mit akkadischer Ubersetzung seines Namens als bitu kinu ,,das echte

Haus" gekennzeichnet. Auch in der Verbindung zdnin esagila u ezida ,,Ausschmucker (Fiirsorger) von

Esagila und Ezida", die so iiberaus haufig in den Inschriften der neubabylonischen Konige erscheint und

fast wie ein Titel angewendet wird, sind natiirlich die grofien Stadttempel von Babylon und Barsip gemeint.
Das papahu des Gottes Nabii von Barsip in Babylon4 wird durch verschiedene Beifiigungen kenntlich

gemacht :

bdb ezida esagila5 Langdon VAB Bd. 4 S. 124 Col. II 52

ez° pa-pa-hi dnabii Thureau-Dangin, Rituels accadiens pp. 140 ss. 11. 346; 370
ez" Sa es" pa-pa-ha dna-bi-um Langdon S. 104 Z. 31

ez° sa es" pa-pa-hu dnabii Sa ki-sa-al-lum6 Langdon S. 152 ZZ. s\yi.
ez" Su-ba-at DLUGAL-DiM-ME-ER-AN-Ki-A7 Langdon S. 72 Z. 50; Nbk. Speleers Col. II 6

ez° Su-ba-at (Var. -bat) dlug° pa-pa-hi (Var. -ha) dna-bi-um (Var. dag) Sa ki-sa-al-lam (Var. Sd

kisallu) Nbk. S. Smith I 33; Nbk. Legrain I 33

ez" Su-ba-at dlug° pa-pa-ha dna-bi-um sa qi-ri-ib es" Langdon S. 90 Col. I ZZ. 34L

Manchmal fehlt aber jeder Zusatz, und es laBt sich nur aus inneren Griinden erschlieBen, dafi (z. B.

in den Nebukadnezar-Texten VAB Bd. 4 S. 80 ZZ. 22ff.; S. 86 Col. II iff.; S. 98 Col. I igff. und S. 114

ZZ. 35 ff.) Ezida in Barsip gemeint ist. Zuweilen versagt dieses Mittel. Sowohl Asurbanapli8 als auch sein

Bruder Samassumukin9 hat, jeder in einer besonderen Stelen-Inschrift 10, berichtet, dafi er das Mauerwerk

1) AuBer diesem Nabu gab es mindestens noch einen, in Babylon selbst einheimischen Gott desselben Namens,

der ofter mit einem Beinamen Nabii sa hare (einmal, wohl irrtumlich, hariri geschrieben) genannt wird und im Tempel
e-gis-ni'g-pa-kalam-ma-sum-ma (oder -mu) thronte. Vgl. Unger, Babylon SS. 149I

2) Ezida als Name eines Nabu-Tempels kommt auch in Assyrien vor. Beriihmt vor alien ist der Tempel von

Kalhu. Uber Nabu in Nineweh vgl. Streck VAB Bd. 7 II SS. 272L u. SS. 414L R. C. Thompson & R. W. Hut

chinson: Archaeologia Vol. 79 pp. 103 ft., iiber Nabu in Assur Unger RLA Bd. I S. 188 § 53a.

3) Ihr eigentlicher Name war wohl Nana. So wird sie von Nebukadnezar und in Kontrakten (s. o. S. 71) genannt.
Asarhaddon, Asurbanapli und Nabopolassar nennen sie Tasmetum. Bei Nabuna'id (VAB Bd. 4 S. 280 Col. VII Z. 30;

Col. VIII 10) scheint dies der Hauptname der Gemahlin des babylonischen Nabo zu sein.

4) Klar erkannt wurde der Unterschied der beiden Ezida erst 1886, und zwar von C. P. Tiele (Verslagen en

Mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen Afd. Letterkunde III. Reeks Deel 3 SS. 103
—

132. Amsterdam 1887;
deutsch ZA Bd. 2 SS. 179ft.).

5) Wenn das Zeichen fiir ,,Tor" (babu) nicht einfach Irrtum der Steinmetzen ist, veranlafit durch das erste Zeichen

des Namens ka-hi-li-sud der vorhergehenden Zeile, liegt hier ein Fall von pars pro toto vor. Vgl. o. S. 68.

6) Durch diesen Zusatz wird der Nabii von Barsip als ,,NabQ des Hofes" von dem in Babylon einheimischen

Nabii sa hare (s.o. Anm. 1) unterschieden. Nach welchem Hof der erstere benannt ist, vermag ich nicht zu erkennen.

Man denkt zunachst an den groBen Hof des Tempels Ezida in Barsip oder an den
,,unteren Hof" im Tempel Esagila,

der am papahu Nabu's lag. Aber auch der Tempel des Nabii sa hare wird, wie alle bis jetzt bloBgelegten babylonischen

Tempe'l, einen Hof gehabt haben.
— Einen Mondgott Sin sa kisalli (,,Sin des Hofes") gab es in Uruk (Thureau-Dangin

RA T. 16 p. 133 Nr. 19).

7) ,, Konig der Gotter des Himmels und der Erde", Beiname Nabu's, auf Marduk iibertragen, besonders wenn

dieser bei der Prozession am 8. Nisannu den ,,Hochsitz der Bestimmungen" erreichte. S. o. S. 62 Nr. 4.

8) Lehmann(-Haupt), Samassumukin Taf. XIII—XVI. (Stele S2) ; Streck VAB Bd. 7 II SS. 242 f. ZZ. 33ft.

9) Lehmann(-Haupt) das. Taf. V—VII (Stele S1) ; (Text Teil II) SS. iof. ZZ. 13ft.

10) Beide Stelen sind, nach Lehmann (-Haupt) daselbst (Text Teil I) SS. 22 und 25, in Babylon gefunden.
S2 ist 1880 in das Britische Museum gelangt, wo sich auch S1 befindet. Die jetzigen Nrr. sind 90,865 (= S2) und 90,866

(= S1) : Guide of the Bab. and Ass. antiquities 3rd Ed. pp. 74L

10*
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Erlauterungen:

von Ezida, das verfallen war, wieder erneuert und hoch aufgefiihrt habe. Ob hier Ezida in Barsip oder

Ezida in Esagila gemeint sei, mochte ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit entscheiden1.

Am 5. Nisannu, dem Tage, da Nabu und Nana, ihre alljahrliche Reise nach Babylon antreten, wird

auch das Gastzimmer in Esagila zum Empfang hergerichtet. Nachdem das papahu2 des Bel und der

Beltiia gereinigt worden ist, begibt sich der damit beauftragte Priester (masmaSu) noch am Vormittag

nach Ezida, dem papahu Nabu's, reinigt das „Haus"3 zunachst mit Raucherwerk, besprengt da.sbltpa-pa-hi3
mit Wasser aus dem Brunnen des Euphrat und Wasser aus dem Brunnen des Tigris, reibt die Tiiren des

papahu mit Zedernol ab, setzt ein silbernes Rauchergefafi mitten auf den Hof4 des papahu, und beschickt

es mit Raucherwerk, laBt von einem ,,Dolchtrager" (= Fleischer) ein Schaf schlachten, wischt mit dem

Rumpf das ,,Haus" ab und murmelt dazu Beschworungsformeln. Nachdem das ganze pa-pah ringsherum

gereinigt ist, entfernt er das RauchergefaB, nimmt den Rumpf des Schafes und tragt ihn an den „FluB",

wendet das Antlitz gen Sonnenuntergang5 und wirft den Rumpf ins Wasser; dann geht er auf das Land

(verlafit also die Stadt). Der Fleischer nimmt den Kopf des Schafes mit zum Flusse, wirft ihn hinein und

begibt sich ebenfalls auf das Land. Solange Nabii in Babylon ist, vom 5. bis zum 12. Nisannu, halten sie

sich aufierhalb der Stadt auf. Am Nachmittag wird der „goldene Himmel"6 aus der Schatzkammer

Marduk's geholt und Ezida, das papahu Nabu's, von oben bis unten7 verhiillt.

Unterdessen hat Nabii seine Reise ziemlich vollendet. Der Gott war am 5. Nisannu, wahrscheinlich

am friihen Morgen, von Barsip aufgebrochen, hatte sein papahu e-mah-ti-la in Ezida verlassen, aber

noch auf dem Hofe des Tempels, auf dem „Hochsitz der Geschicke", Aufenthalt8 genommen. Dann be-

wegte sich die Prozession durch das Ost-Tor (kA-ku-a) hinaus auf die Strafie und auf dieser zum
,,
Kanal

von Barsip", wo das Prunkboot gis-mA-Id-da-he-du79 den Gott erwartete. Der grofite Teil der Reise

scheint auf dem Wasserweg vollbracht worden zu sein. Der Barsip-Kanal, den Konig Sargonll. im

J. 710 fiir die Prozession Nabu's eigens hatte erneuern lassen10, zweigte zwischen dem Samas- und dem

Uras-Tore vom Euphrat ab11 Bei der Landestelle, die unweit des letztgenannten Stadttores zu suchen ist,

scheint dem Gotte Brot aus dem Tempel Esagila entgegengebracht worden zu sein12- Uber die heilige
StraBe Nabii-daian-nisisu, auf der dann Nabii bis zum Eintritt in Esagila dahinzog, ist oben (S. 71) ge-

sprochen worden. Offenbar ist der Einzug des Gottes Nabu in Esagila noch am Spatnachmittag des

5. Nisannu erfolgt. Sein Besuch dauerte bis zum 11. Nisannu, an dem er wieder nach Barsip zuriick-

kehrte13.

1) Fiir Ezida in Esagila entschieden sich Lehmann (-Haupt) a. a. O. (Text Teil II) S. 59, der Guide des Brit.

Museums und Unger, Babylon S. 172, fiir den Tempel Ezida in Barsip Streck a. a. O. S. 242 Anm. 6. Tatsachlich hat

ASurbanapli und wahrscheinlich auch Samassumukin (falls das Bauwerk e-mi-nam-ab-ul-meS e-zi-da nach Barsip
gehort; s. zuletzt Pinckert, Hymnen und Gebete an Nebo SS. 29ft.) in Barsip gebaut. Zugunsten der Zuweisung nach

Babylon spricht, auBer dem Fundort (der aber nicht wirklich entscheiden kann), vor allem der Umstand, daB eine

ganz ahnliche Stele Asurbanapli's (S3 = Br. Mus. 90,864) vom Bau des papahu Ea's in Esagila handelt. Vgl. S. 77 Anm. 1.

2) Thureau-Dangin, Rituels accadiens pp. 140 ss., 11. 340 ss. Nach diesem Texte hat es den Anschein, als ob

Bel und Beltiia (= Marduk und Sarpanitum) wahrend des Festes in einem Zimmer untergebracht seien.

3) In diesem Texte wechseln papahu und bitu fortwahrend. In 1. 348 sind beide Ausdriicke verbunden ; hier mochte

ich bitu als Determinativ auffassen. Bei dem
,,
Brunnen des Euphrat" und dem

,,
Brunnen des Tigris" handelt es sich

vielleicht nur um symbolische Benennungen zweier Tempelbrunnen. Ob man wirklich aus dem viele Kilometer entfernten

Tigris Wasser geholt hat, ist doch sehr fraglich. Bekannt ist aber die Uberlieferung, dafi die Perserkonige nur Wasser

aus den Fliissen Choaspes oder Eulaios getrunken und unterwegs in silbernen GefaBen mit sich gefiihrt hatten. Vgl. meine
Artikel Choaspes und Eulaios in Pauly's Realencyclopadie, Neue Bearbeitung.

4) Das ware der „untere Hof" (Raum 36).
5) Dieser Zusatz ist auffallig. Zum Euphrat (der doch wohl mit dem ,, Flusse" gemeint ist) muBten j a die beiden

Manner schon von Esagila aus immer nach Westen gehen.

6) Gemeint ist wohl ein groBer Vorhang aus blauem Stoff mit goldenen Sternen besetzt, der vor dem Eingang
zum Heiligtum befestigt wurde.

7) Wbrtlich: ,,vom 'Hal-lu (Schutzdach iiber der Tiir; vgl. Thureau-Dangin RA T. 20 p. 120 n. 5; S. Smith

T. 21 pp. 83s.) bis zum Grunde" (is-di, vgl. o. S. 73 Anm. 10). Der Vorhang verhiillte vor allem den Zugang zum

Heiligtum.

8) Der Aufenthalt kann nicht lange (vielleicht eine oder zwei Stunden) gedauert haben, wenn die Prozession die

Hauptstadt noch am selben Tage erreichen sollte.

9) Uber den Namen des Prunkbootes vgl. Thureau-Dangin, Rituels ace. p. 143 n. 9.

10) Winckler, Die Keilschrifttexte Sargons Bd. I S. 52 Z. 304.

11) In dem Yertrag Str. Nbn. 193 wird ein Palmengarten, gelegen an dem „Tor des Kanals von Barsip, gegeniiber
dem Stadttor des Samas", auBerhalb der Stadt, verkauft.

12) Damit enden die von Thureau-Dangin gesammelten Texte zum Ritual des babylonischen Zagmuk-Festes.
Aus 1. 213 erfahren wir noch, daB Nabii am 6. Nisannu in dem nicht genauer bekannten Tempel e-hur-sag-ti-la ankommt.

13) Wie oben erwahnt (s.Anm.5), muBten der masmaSu-Priester, der das Gemach Ezida in Esagila am 5. Nisannu
vor dem Eintreffen des Gottes Nabu zu reinigen hatte, und der Fleischer, der das dazu verwendete Schaf geschlachtet
hatte, nach der Reinigung die Leiche des Tieres wegschaffen und in den FluB werfen. Die beiden Manner muBten sich
dann aus der Stadt entfernen und durften Babylon nicht betreten, solange Nabu darin weilte. Es heiBt dann weiter-

,,Vom 5. Tage bis zum 12. Tage wohnen sie auf dem Lande", d. h. auBerhalb der Stadt. Dies kann aber nicht bedeutend
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Das ,,Haus" (bitu) des Gottes Ea in Esagila, genannt e-kar-za-g!n-na (,,Haus der reinen Ufer-

mauer"), hat Asurbanapli1 neu errichten lassen. Bei Nebukadnezar2 wird es nicht erwahnt. Dagegen
hat Nabuna'id fiir Ea, seinen Herrn, einen ,,Stuhl" (a-rat-te-e) aus rotem Gold, den kein fruherer Konig
ihm angefertigt hatte3, wie in fruherer Zeit3 angefertigt und in e°, seinem Gemach (si-ma-ak-ki-Su) , ,,auf-

gestellt". Das e° ist eigentlich ein Heiligtum, in dem an den neuen Gotterbildern die Zeremonien4 der

„Mundwaschung" und ,,Mundoffnung" vorgenommen wurden. In Sippar stand das Heiligtum dieses

Namens am Euphrat-Ufer; dort wurde im J. 854 einem neu angefertigten Samas-Bilde der Mund ge-
waschen5- Auch in Babylon scheint es noch vor der Vollendung des Neubaues von Esagila durch Asur

banapli ein e° gegeben zu haben, das in einem wohlbewasserten Fruchtgarten und vermutlich auch am

Euphrat selbst stand. Asarhaddon berichtet6 von Gotterbildern, die er, wohl gegen Ende seiner Re-

gierung, von Assur nach Babylon gebracht habe: „In Babylon . . . liefi ich sie einziehen. In den An-

pflanzungen des Gartens (nebst) Wassergraben und Beeten von e°, dem reinen Ort, durch das Werk des

Allweisen7 [wurden] Mundwaschung, Mundoffnung, Bad, Reinigung [vollzogen] vor den Sternen des Him

mels (an) den Gottheiten Ea, Samas, Dajian (?), mah, ku-sud, nin-a-ha-kud-du .... sie zogen ein."

Wenige Jahre spater veranstaltete Asurbanapli8 eine ahnliche Zeremonie ,,in den Anpflanzungen der

Beete der Uppigkeit von kar-za-gin-na, dem reinen Orte, vor den Sternen des Himmels (an) den Gott

heiten Ea, Samas, . . .9, mah, ku-sud, den Gottern, mit dem Werke des Allweisen7 ..." Ailes deutet

darauf hin, dafi diese Stellen sich nicht auf das Gemach Ea's innerhalb des Tempels Esagila beziehen.
Das simakku Ea's in Esagila vermutete Koldewey10 in Raum 12, der vom Binnenhof aus durch das

Hoftor I zuganglich ist. Gegeniiber vom Eingang ist an der Nordwand ein niedriges Postament noch er

halten, auf dessen Asphaltiiberzug der Abdruck eines auf die Seite gestiirzten holzemen Thrones

sichtbar war. Von den vier Figuren, die einst den Sitz des Thrones auf ihren Hauptern trugen, waren

noch Reste von zweien erkennbar : Frauen, mit Polos-Hut bedeckt, die vor der Brust je eine kleine bauchige
Flasche mit weiter Offnung hielten. Die rechte Hand umklammerte, die linke unterstiitzte das GefaB.

Die Frauen waren mit lang herabfallenden Gewandern bekleidet. Auf der Sitz flache des Thrones ruhte

ein Fisch. Dieser und die WassergefaBe in den Handen der Throntragerinnen konnten allerdings eine

Hindeutung auf Ea, den Gott der Wassertiefe, als einstigen Bewohner dieses Gemaches enthalten. Dazu

kommt noch ein zweites: Ea war auch der oberste Gott der Beschworungskunst, des hauptsachlichsten
Mittels zur Befreiung des babylonischen Menschen von den Folgen der Siinde. So wiirde auch das Hoftor I,
in dem ich das siebente Tor des Psalms Ludlul bei nemeqi, das ,,Tor der Siindenlosung", zu erkennen meine,
und das zu Raum 12 und geradenwegs.zu dessen Postament fiihrt, fiir die Zuweisung von Raum 12 an

Ea sprechen.
Wie in der Stadt Babylon im ganzen, so standen auch insbesondere im Tempel Esagila eine Anzahl

parakke (,,Hochsitze"u). Asurbanapli hat ihnen eine besondere Inschrift gewidmet, in der es heiBt (ZZ. 18

bis 20) : ina u^-me-su-ma di-'-a-ni u parakkl'mS Sa si-hir-ti e-sag-ila ki-i si-ma-a-ti-su-nu la-bi-ra-ti ina

aS-ri-Su-nu lu ad-di ,,In jenen Tagen stellte ich die Postamente und Hochsitze des Umkreises von Esagila

daB Nabu's Riickkehr erst am 12. Nisannu erfolgte, weil der Gott gemaB der ausdriicklichen Angabe Neriglissar's bereits
am n. Nisannu nach Barsip zuriickkehrte und in seinem Tempel Ezida eintraf (s. o. S. 61). Wahrscheinlich durften die

beiden Manner am Abend des letzten Festtages die Stadt wieder betreten, da unmittelbar nach Sonnenuntergang der

12. Nisannu begann.

1) Steleninschrift S3 (Brit. Mus. 90864) ZZ. 65ft. Lehmann(-Haupt), Samassumukin Taf. XVII—XXII;
Streck VAB Bd. 7 II SS. 246L — Der Name Ea's ist in der obigen Stelle bis auf einen Keilkopf zerstort, aber mit Sicher-
heit zu erganzen. Ein Tonzylinder Asurbanapli 's, von dem in Babylon ein Bruchstiick (Inv. 28510; s. MDOG 21 S. 7)

gefunden wurde, scheint ebenfalls einen Bericht iiber den Bau von e° enthalten zu haben.

2) In den zahlreichen Nebukadnezar-Inschriften scheint Ea nur einmal (Nbk. Unger Col. II 8) vorzukommen.

3) Diese beiden Angaben vermag ich nicht in Einklang zu bringen.

4) Vgl. Zimmern in Orient. Studien Th. Noldeke gewidmet (1906) Bd. II SS. 906ft.

5) Br. M. 91000 (L. W. King, Bab. Boundary-stones Text pp. 120ft. plates IIC f.) Col. IV 22— 27.

6) KAH I Nr. 75 Rs. 21
—

24 und Sm. 1079 (jetzt Theo Bauer, Das Inschriftenwerk Asb.s Teil I Taf. 50) erganzen
sich teilweise: ina qi-rib bab-ilukl — — — u-se-rib-su-nu-ti i-na [sip-pat *?kiru] palgi (var. pal-gi) mu-sar-e sd e° ds-ri

el-li ina s[i-pir\ abkall[um k]a-lu[h-u]d-da ka-tuh-u-da rim-ki te-lil-te ma-har kakkabemeS sd-ma-mi de-a dsd-mas ddaian (?)
dmah dku-sud dnin-a-h[a-kud-du] .... e-ru-bu.

7) Beiname Ea's und Marduk's.

8) Tontafelinschrift L4 (Lehmann-Haupt a. a. O. Taf. XXXIV—XXXIX) Col. Ill 29— 31 (vgl. Streck

a. a. O. S. 268; Th. Bauer a. a. O. Bd. II SS. 84L E): i-na sip-pat mu-sd-re-e ku-uz-bi sd kar-za-g'in-na ds-ri el-li

■ma-har kakkabemei sd-ma-\mi\ de-a dsamas d. . dmah dku-sud ilanimei ina si-pir abkallum ....

9) Die von Lehmann (-Haupt) gegebenen Zeichenreste passen nicht zu Daian.

10) WVDOG 15 SS. 42 f.; WEB4 SS. 200 ff.

11) Nach meiner Ansicht ist der von Reuther (WVDOG 47 S. 70) beschriebene und abgebildete Backsteinpfeiler

(aus friihestens Asurbanapli's Zeit) der Rest eines solchen parakku. Leider ist nur der untere Teil des Postamentes (di'u),
immerhin 42 Ziegelschichten hoch, erhalten, die nur wenig iiber die spater aufgehohte Sohle der ,,Ziggurrat-StraBe"

hervorragten. Der eigentliche ,,
Hochsitz" fehlte auch hier.
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in ihrer alten Pracht an ihren Ort."1 Das Wort sihirti ,,Umkreis" bezieht sich doch wohl auch hier auf

die Umfassungsmauer von Gesamt -Esagila (= Hauptbau + Anbau). Man wird die „Postamente und

Hochsitze" zunachst auBerhalb von Esagila suchen. DaB es dort in der Tat parakke in grofierer Zahl

gegeben hat, ist sehr leicht moglich2, schlieBt aber natiirlich nicht aus, dafi es auch innerhalb der Um

fassungsmauer solche gegeben hat. Hier, und zwar im ostlichen Anbau, muBten wir ja das beriihmteste

parakku von Babylon, den , .Hochsitz der Bestimmungen" (s. o. S. 63), suchen. Ein anderes parakku wird

in einem religiosen Texte erwahnt3. Dieser enthalt Ansprachen, mit denen ein assinnu* sich an Marduk

wendet, wenn der Gott bei seinem festlichen Auszug am 8. Nisannu an verschiedenen parakkl ankommt.

Erhalten ist zuerst die Ansprache beim
,,
Hochsitz der Bestimmungen", zweitens der Anfang der An-

sprache beim parakku ,,an der Wendung des Flusses". Dieser Hochsitz ist anderwarts nicht genannt.

Man darf ihn an der ersten Landungsstelle vermuten, wo Marduk in sein Prunkboot gebracht wird. Es

sind dann nach einer Liicke die letzten 13 Zeilen einer Ansprache erhalten, die wohl an der zweiten Lan

dungsstelle des Prunkbootes gehalten wurde, denn die nachste Ansprache, deren Wortlaut aber verloren

ist, fand schon im Neujahrsfesthaus, am Ziel der Prozession, statt. Hier ,,setzte sich" Bel auf ein para

mahhu5, d. h. auf einen durch Hohe, Umfang und prunkvolle Ausstattung besonders hervorragenden

, .Hochsitz". Dieser wird auf dem Hofe6 des Festhauses gestanden haben. Von der Grofie eines solchen

paramahhu konnen wir uns nach einem Berichte Asurbanapli's7 kaum eine richtige Vorstellung machen.

Der assyrische Konig sagt: ,,(Ein) paramahhu als Sitz seiner8 hehren Gottlichkeit — 50 Talente weifies

zahalu9 verarbeitete ich10 zu Backsteinen und machte groB seinen Riicken." Dann lieB er noch eine ,,Decke

des Himmels"11 anfertigen und (Stamme aus) dauerhaftem mes-mA-kan-na-Ho1z zum Himmel ragen.

Mit 34Talenten und 20Minen roten Goldes lieB er sein . . ,12 iiberziehen, seine ,,
Bander" verstarken, streckte

iiber Marduk, den grofien Herrn, sein Dach hin und stellte seinen Schirm auf. Soweit der Bericht. Mit

rund 1500 kg eines Metalls oder Minerals zum Emaillieren von Backsteinen und rund 1030 kg roten Goldes

zum Uberziehen von Bauteilen liefi sich schon allerhand anfangen. Soviel scheint gewifi : das paramahhu

Asurbanapli's mufi ein Pfeiler von riesigem Ausmafi und mit einem kolossalen vortretenden Dach ver

sehen gewesen sein13.

In enger Beziehung zum Tempel Esagila stand schliefilich noch ein Bau ganz anderer Bestimmung,
iiber den Neriglissar14 ausfiihrlich berichtet:

,,
DasHaus derUmfassung(smauer) von Esagila gen Norden,

1) Collection de Clercq. Catalogue method, et raisonne. T. I (Paris 1888) pi. XXIV ss. Die Lesungen und Uber

setzung von Streck (VAB Bd. 7 II SS. 234L) bedurften gerade an dieser Stelle mehrfacher Berichtigung ; vgl. meine

Besprechung im Lit. Zentralblatt 1916 Nr. 16/17 (wo at>er u^me-su-ma herzustellen ist).
2) Vgl. die von Unger (WVDOG 48 SS. 84 f. und Babylon SS. 232ft.) erstmalig verwendeten, leider sehr schlecht

erhaltenen Verzeichnisse.

3) Bearbeitet von Jensen KB Bd. 6 II SS. 32ft. Nr. VI.

4) Eine Art Priester, gewohnlich gedeutet: Kinade, Castrat.

5) Fremdwort aus sum. bara-mah, was echt akkadisch parakku siru ,,erhabener Hochsitz" sein wiirde.

6) Der Hof des Festhauses der Stadt Babylon wird zwar in den bis jetzt bekannten Inschriften nicht erwahnt,
ist aber mit Bestimmtheit anzunehmen. Das bit ahiti von Assur hatte einen geraumigen Binnenhof (MDOG 33 SS. 14ft. ;

WVDOG 23 Taf. Ill), der allerdings bepflanzt war, und der Hof des bit akiti von Uruk kommt zweimal in Ritualtexten
vor (Thureau-Dangin, Rituels accadiens p. 117 11. 4 s.). Auf diesem Hof von Uruk stand der ,,groBe Hochsitz"

(parakku rabu, vielleicht als Fremdwort paragallu zu lesen). Es gab auch paramahhe in Uruk (Th.-D. p. 84 1. 14); eines,
genannt e-sar-ra (Th.-D. p. 83 1. 2), gehorte zum Stufenturm Anu's (Th.-D. p. 85 1. 34), das andere, das iibrigens mit
einem Dach gedeckt war, stand auf dem Stufenturm des bit res (Th.-D. p. 122 11. 14 s.). Es handelt sich aber wohl an
alien vier Stellen um ein und dasselbe paramahhu in Uruk (vgl. Th.-D. p. 74).

7) Streck VAB Bd. 7 II S. 148 ZZ. 23—31, nebst einigen Verbesserungen und Erganzungen von P.iepkorn I p. 5.
8) Vorher (ZZ. 19L) sind fiinf Gotter genannt; gemeint ist aber wohl nur der erste, Bel, der nachher in Z. 30 unter

dem Namen Marduk erscheint.

9) Die iibliche Deutung dieses Wortes als aurichalcum ist mir unwahrscheinlich. Das gewohnliche Beiwort ebbu
deutet auf weifies oder silberfarbenes Aussehen. Handelt es sich vielleicht um Elektron? Oder noch eher um das Mineral,
mit dem die weiBe Farbe auf den Emailziegeln hergestellt wurde?

10) aptiq, eigentlich „ich bildete" ; gemeint ist wohl : mit Hilfe von zahalu stellte ich weiB emaillierte Backsteine her.
Diese dienten natiirlich nur zur Verkleidung des Rohbaues.

11) Die ,,Himmelsdecke" ('Hr-me a-nu) hat das Determinativ des Holzes. Vgl. Thureau-Dangin Rituels ace

p. 141 n. 3.

12) Das Objekt ist bis auf die SchluBzeichen . . . sa-su („sein . . satu") abgebrochen.
13) Die Frage, ob ein solcher Bau mit derartigen Massen von Rohstoff innerhalb vernunftiger Grenzen iiberhaupt

denkbar ist, muB dem Techniker zur Entscheidung iiberlassen bleiben. — Bei obigen Umrechnungen ist iibrigens das
leichte Talent (zu ca. 30 kg) zugrunde gelegt. Das schwere Talent wog das Doppelte.

14) Ripley-Cylinder, Col. Ilgff.: e-mur, si-hi-ir-tim e-sag-ila mi-ih-ra-at iltdni sa ra-am-ku-tim ki-ni-U-ti
e-sag-ila ra-mu-u qi-re-eb-su. (Langdon VAB Bd. 4 SS. 216L Col. II 8ff. ist nach der neuen Textgestaltung mehrfach
zu benchtigen.) Das Ideogramm, mit dem dieses Gebaude bezeichnet ist (e-mue, Briinn. 6270), hat gewohnlich die Be

deutung igaru ..Lehmmauer", muB aber hier wahrscheinlich anders gelesen werden (Langdon abaru ein Synonym von

„Haus"), da es sich nicht nur um ein Haus handelt, sondern nachher (Z. 15) noch ausdruckhch von ..seiner Lehmmauer"
(i-ga-ru-sa) gesprochen wird.
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in dem die Reinigungspriester, das Kollegium1 von Esagila, wohnen", hatte ein fruherer Konig (Nebu

kadnezar?) begonnen, aber nicht vollendet. Bei der Auffullung (des Gelandes) war es zu niedrig geworden,
seine Wande hatten sich gesenkt, seine ,,Bindungen" waren nicht fest, seine Torpfeiler standen nicht

(senkrecht). Neriglissar lieB es abbrechen, es auf seinem alten Fundamente neu und in geniigender Hohe

aufbauen und umgab es mit einer Stiitzmauer (kisii). Wo dieses Priesterhaus eigentlich gestanden hat,
bleibt einstweilen eine offene Frage. Der Ausdruck ,,der Umfassungsmauer von Esagila gen Norden"

bezieht sich offenbar auf die Nordfront des Tempels, laBt aber meines Erachtens noch nicht einmal die

Entscheidung dariiber zu, ob das Haus auBerhalb oder innerhalb des Tempels stand, wenn auch die erste

Moglichkeit naherliegt.

IV. Etemenanki, der Stufenturm von Babylon

Wie der Kirchturm zur Kirche, dasMinarett zur Moschee, so gehorte zum Haupttempel der grofieren
Stadte Babyloniens, Assyriens und Elams ein Stufenturm, die ziqurratu2. Der beriihmteste und durch

seine Hohe alle anderen Bauwerke dieser Art iiberragende Stufenturm stand in Babylon selbst und hatte

den Namen Etemenanki3 ,,Haus des Grundsteins von Himmel und Erde". Uber die Geschichte des Bau-

werks in alterer Zeit fehlen noch Nachrichten. Sanherib zerstorte 689 die ganze Stadt Babylon, auch die

ziqqurrat, die er ausdriicklich, wenn auch noch nicht mit ihrem besonderen Namen, nennt4 Sein Sohn

Asarhaddon begann bald nach seinem Regierungsantritt (680) den Wiederaufbau der Stadt. Etemenanki

baute er an seinem alten Standort5, starb aber (669) vor der Vollendung, die seinem Sohne Asurbanapli
vorbehalten blieb. Bei der Erstiirmung Babylons im J. 648 muB Etemenanki, obwohl es von dem sieg-
reichen Asurbanapli gewiB geschont wurde, stark gelitten haben. Zu Nabopolassar's Zeit (626—605)
befand es sich im Zustande des Verfalls, so dafi sich der Chaldaer-Konig auf Befehl der Gotter Nabii und

Marduk entschlofi, den Bau von Grund auf neu zu beginnen. Auch dieser Konig baute ,,in der ersten

Grundgrube" und nach denselben Abmessungen wie vor ihm Asarhaddon. Wenn wir nur seine Inschriften

besafien, wurden wir glauben, daB er sein gewaltiges Werk gliicklich vollendet habe. Er sagt: ,,Ein Haus

nach dem Vorbild von e-sAr-ra6 erbaute ich unter Jubel und Freude, und wie einen Berg erhohte ich

sein Haupt. Fiir Marduk, meinen Herrn, lieB ich es wie vor alter Zeit zum Anstaunen schmiicken." Dieses

,,Haus", das als Kronung des ganzen Bauwerks oben auf der Plattform stehen sollte, hat Nabopolassar
nicht mehr bauen konnen, weil er starb, als der ,,Berg" erst bis zur Hohe von 30 Ellen gediehen war. Wir

kennen diese Tatsache aus Inschriften7 seines Sohnes Nebukadnezar, der den Bau vollendete. Nach

Nebukadnezar sind keine Berichte iiber Bau- oder Erneuerungsarbeiten an Etemenanki mehr iiberliefert.

Gema.fi den Angaben Strabon's (XVI 1, 5) habe Xerxes das ,,Grab des Belos", eine vierseitige Pyramide
aus Backsteinen, je 1 Stadion lang, breit und hoch, zerstoren lassen. Alexander d. Gr. habe beabsichtigt,
sie wiederherzustellen, sei aber durch seinen friihen Tod daran gehindert worden. Von den Spateren habe

sich niemand mehr darum gekiimmert. Von der Zerstorung durch Xerxes meldet Herodot (I 181 ff.) nichts.

Sie ist auch nicht wohl moglich. Vielmehr wird der Bau noch jahrhundertelang gestanden haben8, ist

aber, vielleicht noch in hellenistischer Zeit, bei dem allgemeinen Verfall der Stadt Babylon zugleich ver-

fallen. Beschleunigt wurde die Zerstorung sicherlich dadurch, dafi die Backsteine, die den Kern von luft-

trockenen Ziegeln umgaben, absichtlich abgelost und weggeschleppt wurden, um anderweit zu Bauten

Verwendung zu finden. Verwehungen durch Staubstiirme und Uberschwemmungen des Euphrats mQgen

1) Vgl. Schroeder OLZ 1916 Spp. 268ff. und Gadd's Vorbemerkungen CT part 36 p. 9.

2) Uber die verschiedenen Schreibungen dieses Wortes vgl. ZA Bd. 41 S. 285 Anm. 4.

3) Die gewohnlichste Schreibung des Namens ist e-te-an-ki, wobei te Ideogramm fiir temen ist. Eine einmalige
Variante verzeichnet Speleers Col. II 9: e-te-an-ki-a. In den Inschriften Asarhaddon's, aber auch sonst (Nbk. Brit.

Mus. 45619 nach S. Smith RA T. 21 p. 81. Esagila-Tafel ZZ. 16; 19; 20; 23. Reisner, Sum.-bab. Hymnen Nr. I,

SS. 130ft., Rev. 60) e-te-me-en-an-ki. Wo en weggelassen ist (IV Rawl. 11 Obv. 12 u. Rev. 13; fol. 28 Nr. 4 Rev. 30)
muB me als men gelesen werden. e-te-me-na-an-ki steht bei Clay, Bab. Records ... J. P. Morgan P. IV Nr. 25

Obv. 23, wofiir das Duplikat Reisner Nr. VII (S. 144) Z. 8 e-te-me-en-an-ki hat. Die Aussprache Etemenanki ist

also gesichert.

4) Inschrift von Bawian Z. 51: Luckenbill, The Annals of Sennacherib (Chicago 1924) p. 84.

5) BA Bd. 3 SS. 25of. Col. VI ZZ. 28ft. Wahrscheinlich bezieht sich auch die ganze Stelle K. 192 Rev. ZZ. 15
—20

(S. 313; vgl. SS. 244ft.), wo der abgebrochene Name von den Herausgebern als Esagila erganzt ist, auf Etemenanki.

6) Nicht Ebarra, wie Langdon VAB Bd. 4 SS. 62L Col. Ill Z. 19 irrtumlich hat. Ein e-sar-ra gehorte zur

Ziqurrat des Anu in Uruk, wird aber dort nicht als ,,Haus" (bitu), sondern als ..erhabener Hochsitz" (paramahhu) be

zeichnet.

7) Langdon VAB Bd. 4 SS. 146L Col. II 5; SS. 152L A Col. IV 1.

8) Vgl. u. S. 84.
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weiter beigetragen haben, das Gelande einzuebnen, bis der Platz, an dem einst der Turm von Babel ge

standen hatte, sich in keiner Weise mehr von seiner Umgebung abhob. Fiir Jahrhunderte blieb der Bau

von der Erdeverschwunden, bis in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckt wurde, daB

noch Ziegelwerk im Boden steckte. Dessen riicksichtslose Ausbeutung fiihrte dann in kurzer Zeit den

Zustand herbei, in dem sich die Ruine bis zum Beginn der Untersuchung durch die Deutsche Expedition

befand.

Obwohl der Bau bis auf die alleruntersten Ziegelschichten zerstort ist, laBt sich doch aus der Ver-

gleichung seines Grundrisses mit den besser erhaltenen Ruinen anderer Stufentiirme in Babylonien und

Assyrien und durch Verwertung der Angaben in den Keilinschriften (s. o. SS. 42ft.) eine annahernde

Vorstellung von Etemenanki gewinnen. Nicht unerwahnt bleiben darf der Umstand, dafi die keilinschrift-

lichen Angaben nicht immer schon vollig verstandlich sind, sich auch manchmal widersprechen ; bei ihrer

Verwertung ist vorsichtige Kritik geboten. Zunachst fallt auf, dafi die grofie dreiarmige Treppe, die dem

Bauwerk im Siiden vorgelagert und deren mittlerer Arm an der Ruine schon vor der archaologischen

Untersuchung zu erkennen und als Treppe zu deuten war1, in den Keilinschriften nirgends erwahnt zu

sein scheint. Auch Herodot erwahnt sie nicht. Aber wahrend die Keilinschriften iiberhaupt iiber die Art

des Aufstiegs zur ziqurrat schweigen, beschreibt Herodot (I 181) den Aufstieg (avdSam?) als aufien um

den Bau herumlaufend, was fiir den unteren Teil des Stufenturms nicht gegolten haben kann. Fiir den

oberen Teil bleibt es noch zu erwagen, ob der Aufstieg geradenwegs auf Treppen oder ringsherum auf

einer Rampe geschah.
LaBt man die Treppe auBer Betracht, so bleibt vom Grundrifi ein nahezu vollkommenes Quadrat

mit durchschnittlich 91,55 m Seitenlange, vom Verfasser der Esagila-Tafel mit 10 Doppelruten GroBmaB

oder 15 Doppelruten KleinmaB angegeben2 Dies ist das MaB des kigallu von Etemenanki, d. h. der „Sohle

der Grundgrube"3, auf der das ganze Bauwerk ruhte. Der Bau selbst bestand aus einer Tempelanlage,

die auf der obersten von sechs iibereinanderliegenden Kolossalstufen errichtet war. Diese Kolossalstufen

hatten alle quadratischen GrundriB, dessen Grofie nach oben abnahm. Auch die Hohen der untersten drei

Kolossalstufen (1, 2, 3) waren verschieden und nahmen nach oben ab. Die obersten drei Kolossalstufen

(4, 5, 6) behielten die Hohe der dritten bei. Die Summe der Hohen der sechs Kolossalstufen und der Hohe

des Hochtempels entsprach gemafi der Esagila-Tafel der Lange und Breite des kigallu, d.
h. 10 Doppelruten

GroBmaB oder 15 Doppelruten KleinmaB. Einen gemeinsamen Ausdruck fiir alle sieben vertikalen Glieder

des Baues (etwa nach Art der oxxw nvgycov Herod. I 181) scheint das Akkadische nicht besessen
zu haben.

Wenn wir von
,,
sieben Stockwerken" oder „Geschossen" sprechen, darf nicht auBer acht gelassen werden,

dafi das siebente dieser ,,Stockwerke" oder ,,Geschosse" von ganz anderer Art war als die sechs unteren.

Die Esagila-Tafel benennt die erste Kolossalstufe als ,,unterstes" und zahlt dann „zweites" (oder besser

,,zweitens") bis ,,siebentes" (..siebentens")4 durch.

Das ..Unterste" ist auf der Esagila-Tafel als im-ru-a gekennzeichnet. Von den verschiedenen akka

dischen Entsprechungen dieses Ideogramms ist wahrscheinlich pitqu mit der Bedeutung ,,Lehmmauerwerk"

gemeint. Lange und Breite entspricht dem MaBe des kigallu, auf dem es ruht5, 15 Doppelruten6; die Hohe

dieser Kolossalstufe betrug 5J Doppelrute oder 66 babylonische Ellen. Die untersten 30 Ellen waren

noch das Werk Nabopolassar's, also der sechste Teil der ganzen Hohe und noch nicht die Halfte

(genau fiinf Elftel) der untersten Kolossalstufe. Dieses ,,Lehmmauerwerk" war nicht einheitlich. Die

Lehmziegel waren teils lufttrocken (libittu, PI. libndte), teils gebrannt (agurru, PI. agurrl ,,Backstein(e)").

Die lufttrockenen Ziegel bildeten einen Kern (kummu) mit quadratischem GrundriB von 61 m Seitenlange.

Um diesen Kern, der aus der heutigen Ruine noch mehrere Meter hoch emporragt, war ein 15 m dicker

Mantel (tahluptu ..Verkleidung") von Backsteinen gelegt7. Im iibrigen scheinen die Kolossalstufen vollig

1) Weissbach: Der alte Orient Jg. 5 (1904) H. 4 S. 24 oben.

2) Uber diese MaBangaben vgl. o. S. 51 Anm. 4 und SS. 52 ft. §§ 4 u. 5.

3) Doch vgl. unten Anm. 5.

4) Die Zeile mit ,,sechste(n)s" ist auf der Esagila-Tafel bekanntlich ausgelassen, laBt sich aber mit Sicherheit

erganzen. Uber Herodot's achten nvoyog, das sahuru, s. unten S. 83.

5) Allerdings nicht unmittelbar. Die deutschen Ausgrabungen haben ja ein Bett von nahezu wasserundurch-

lassigem Ton festgestellt, auf dem die unterste Schicht der lufttrockenen Ziegel lag, und das, mindestens teilweise, auch

die LTnterlage der Backsteine der tahluptu bildete. Die Esagila-Tafel erwahnt dieses Tonbett nicht, falls sie es nicht

unter ihrem kigallu versteht. Dann muBte sich freilich das Tonbett unter der untersten Kolossalstufe nach ihrer ganzen

Lange und Breite hin erstreckt haben. Die Starke dieses Tonbetts ist unbekannt. ,,Das Tonbett unter dem Mantel

aus gebrannten Steinen in seiner Machtigkeit zu bestimmen, war wegen des Grundwassers nicht moglich." (Briefl.
Mitteilung Dr. Wetzel's vom 20. Sept. I934-)

6) Die §§ 6 und 7 der Esagila-Tafel rechnen nur nach KleinmaB.

7) Ein Querschnitt durch die unterste Kolossalstufe wiirde in babylonischem KleinmaB so aussehen : 21ji Doppel
ruten tahluptu, 10 D. kummu, 2a/2 D. tahluptu.
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massiv gewesen zu sein. Wohnraume werden sie nicht enthalten haben, hochstens vielleicht Durchgange.
N abopolassar's Bericht iiber die Grundlegung des Baues findet sich in der Inschrift seines Tonzylinders,
die oben (SS. 42 ft.) behandelt worden ist, Col. II 42 ft. Dieser Bericht bietet noch verschiedene Schwierig-
keiten. Mit dem

,,
ersten kigallu" ist wohl vor allem gemeint, dafi der Neubau genau an der friiheren Stelle

errichtet wurde. Schwer auseinanderzuhalten sind die drei Worter kigallu, temennu und uSSu, die alle drei

etwas wie ,,Grundlage, Fundament"1 bedeuten. Fiir temennu ist auch die Bedeutung ,,Griindungsurkunde"
ganz gelaufig, die hier bei der ersten Erwahnung des Wortes gut passen wiirde, bei der zweiten allerdings
kaum einen Sinn gibt. Die Exemplare der Griindungsurkunde Nabopolassar 's stammen vermutlich aus

dem Fundament von Etemenanki. In diesem ruht wahrscheinlich auch noch das Bild, das den Konig
Nabopolassar mit einem tupsiku darstellte. Es ahnelte wahrscheinlich den beiden Stelen Asurbanapli's
und der Stele Samassumukin's2. Dort sind die beiden koniglichen Briider ebenfalls als Bauarbeiter ab

gebildet, mit einem runden Korb auf dem Kopfe, ahnlich dem Korbe, den die arabischen Arbeiter bei

den deutschen Ausgrabungen in Babylon zur Beforderung von Schutt trugen. Vielleicht wird man das

tupSik(k)u mit diesem Korb (arab. zambil, PI. zdndbil oder zibldn ; Korbtrager: zabbdl) identifizieren diirfen.

Die fiinf oberen Kolossalstufen wurden in der Esagila-Tafel unter der ihnen gemeinsamen Bezeichnung
rikbi angefiihrt, das man mit ,,Obergeschofi" wiedergeben konnte3. Gezahlt wird aber nicht erstes, zweites

usw. ObergeschoB, sondern im AnschluB an die
,,
unterste" Kolossalstufe, die selbst nicht als rikbi be

zeichnet wird, als zweitens, drittens, viertens, fiinftens (, sechstens). Da diese oberen Kolossalstufen bis

auf den letzten Rest verschwunden sind, bleibt die Frage offen, bis zu welcher Kolossalstufe der Kern

hinaufreichte, oder ob die rikbi nicht durchweg aus Backsteinen bestanden, um fiir die Last der hohen

Tempelmauern iiber ihnen tragfahiger zu sein. Eines ist gewiB : wenn der kummu von libndte auch noch

in die oberen Stockwerke hineinragte, muB sich sein Querschnitt nach oben zu stark verjiingt haben; denn

ware er derselbe geblieben wie unten, so hatten die lufttrockenen Ziegel bei dem zweiten rikbu (,,drittens")

zutage treten miissen. Zwei andere bautechnische Fragen muB ich ebenfalls noch unbeantwortet lassen,

namlich 1. ob die Kolossalstufen so iibereinanderlagen, dafi die jeweiligen Randflachen einer und der

selben Hohenlage gleich grofi waren, oder ob man die aufsitzenden Kolossalstufen seitlich verschoben

hatte, und 2. ob die Kolossalstufen genaue geometrische Prismen darstellten oder ob etwa Treppen-

aufgange in ihre Korper einschnitten. Die keilschriftlichen Quellen versagen auch hinsichtlich dieser

Fragen. DieMaBe der fiinf rikbi in babylonischen Doppelruten (und annaherndinMetern4) sind folgende:

Lange und Breite Hohe

13 D. (= 79,3 m) 3 D. (= 18,3 m)
10 D. (= 61 m) 1 D. (= 6,1 m)

8|- D. (= 51,9 m) 1 D. (= 6,1 m)

7 D. (= 42,7 m) 1 D. (= 6,1 m)

5* D. (= 33,6 m) 1 D. (= 6,1 m)]

Nimmt man an, daB die rikbi vollstandig symmetrisch, ohne seitliche Verschiebung, auf der nachst

niederen Kolossalstufe aufgebaut waren, so hatten ihre Grundflachen Seitenrander von folgenden Breiten

gelassen: das erste rikbu 1 Doppelrute (= 6,1 m), das zweite rikbu i£ D. (= 9,15 m), die rikbi 3, 4 und 5

je f D. (= 4,575 m). Der Aufstieg zum Hochtempel war dann auch fiir nicht vollig schwindelfreie Men

schen durchaus gefahrlos; die offenen Seiten werden iiberdies durch Brustwehren gesichert gewesen sein.

Auf der sechsten Kolossalstufe, dem fiinften rikbu, stand der eigentliche Hochtempel, von dem die

Esagila-Tafel eine recht eingehende Beschreibung gibt. Zunachst die AuBenmaBe (Z. 42): 4 Doppelruten

(= 24,4 m) Lange und 3f- D.5 (= 22,9 m) Breite. Der GrundriB des Hochtempels bildete also kein Quadrat,

sondern ein Rechteck, das dem Quadrat nahekam. Die Randflachen waren an den Langsseiten £ Doppel

ruten (= 5,337 m), an den Schmalseiten fD. (= 4,575 m) breit. Da es sich hier nicht mehr um ein massives

Ziegelprisma handelte, sondern um eine reichgegliederte Gebaudeanlage, darf schon aus Griinden der

1) Vgl. die reichhaltigen Zusammenstellungen und Erorterungen von W. Baumgartner ZA Bd. 36 SS. 236ft.

2) London Br. M. 90864—90866: Guide of the Bab. and Ass. antiquities3 pp. 74L u. pi. XXVIII. Unger, Babylon.
Taf. 37 Abb. 57. Lehmann(-Haupt), Samassumukin. Titelbild.

3) Etymologisch geht das Wort rikbu wohl auf rakabu ,,steigen, besteigen, aufsitzen, reiten, fahren" zuruck und

soil wohl die ,,Obergeschosse" als auf dem jeweils darunterliegenden ,,aufsitzend" bezeichnen. Minder wahrscheinlich

ist die Deutung auf eine Stiege oder Rampe, auf der man zu den rikbi hinaufsteigen kann. Vgl. Schott ZA Bd. 40 SS. 8f.

Anm. 2. — Es muB wieder daran erinnert werden, daB die Zeile mit dem fiinften rikbu (gezahlt ,, sechstens") in der

Esagila-Tafel ausgefallen ist.

4) Die babylonische Doppelrute ist oben zu 6,1 m angenommen, Bruche sind meist bis auf die erste Dezimale

aufgerundet worden.

5) So versteht Thureau-Dangin, und ich glaube: mit Recht, die bisher nicht vollig gedeutete Angabe.

Veroff. DOG. 59: Wetzel u. Weissbach II

rikbu Gesamtzahlung

1.
,,
zweitens"

2.
,,
drittens"

3.
,,
viertens"

4.
,,
fiinftens"

[5. ,,
sechstens"



82
Erlauterungen:

statischen Sicherheit angenommen werden, daB die Umfassungsmauer diese Abstande von den offenen

Seiten des Unterbaues nach aller Moglichkeit eingehalten haben
wird. Die Hohe wird auf 2\ Doppelruten

angegeben das waren 15,25 m oder ungefahr die Hohe eines dreistockigen Hauses bei uns. Es liegt auf

der Hand

'

daB diese Angabe sich nicht auf die Umfassungsmauer beziehen muB, sondern nur auf das

hochste Gebaude innerhalb der ganzen Anlage, die in Z. 25 der Esagila-Tafel als nuhar bezeichnet wird.

In Z 36 kehrt dieser Ausdruck wieder, aber mit dem Unterschied, daB hier auch der ganze Unterbau in

den Begriff nuhar einbezogen ist. Mit anderen Worten: nuhar bedeutet hier (Z. 36) so viel wie ziqurrat,

an der ersten Stelle (Z 25) aber nur den Hochtempel, oder deutlicher gesagt:
die ganze Tempelanlage

mitsamt ihrer Umfassungsmauer. Z. 42 der Esagila-Tafel hat noch zwei weitere Ausdriicke von denen

der erste ideographisch geschrieben kan an-ta und wahrscheinlich kissu elu „hochstehendes Tempel-

gemach" zu lesen und zu deuten ist. Gezahlt wird dies als „siebentes", dann folgt noch ganz unvermittelt

Sd-hu-rux Oberzimmer". Das kissu elu hatte also wirklich zwei Geschosse, ein „ErdgeschoB" und em

ObergeschoB" zu dem man auf einer besonderen Treppe (simmiltu2) emporsteigen konnte. Offenbar

war hier der hrjchste Teil der ganzen Tempelanlage, der iiber die anderen
Gebaude und die Umfassungs

mauer hoch hinausragte. Die Angabe: Hohe 2\ Doppelruten (15,25 m) wird sich nur auf dieses eine

zweigeschossige Gebaude beziehen, von dessen Sahuru man die umliegende Landschaft im weiten Umkreis

iiberschauen konnte, wenn die anderen Bauten und die Umfassungsmauer
der Hochtempelanlage erhebhch

niedriger, vielleicht halb so hoch wie jenes, waren.

Uber die Raumverteilung innerhalb der Umfassungsmauer der Anlage gibt § 6 der Esagila-Tafel

eingehend AufschluB. Leider ist der Text wegen mehrfacher Beschadigungen und philologischer Schwieng-

keiten nicht voUig klar und eindeutig. Die Anlage ahnelt der des Hauptbaues von Esagila, allerdings

nicht bis in die letzten Einzelheiten, aber im grofien und ganzen. Sie besafi vier Tore und einen Binnenhof,

um den sich die Gottergemacher gruppierten. Die vier Tore werden einfach nach den Himmelsgegenden

benannt : Tor des Sonnenaufgangs, Siidtor, Tor des Sonnenuntergangs,
Nordtor. Eine andere Reihe von

Namen der „weiten Tore an den Seiten (i-ta-at) von Etemenanki" fiihrte Nebukadnezar
in seinen Wadi-

Brisa-Inschriften3 auf. Es sind vier Schmucknamen, von denen aber nur der dritte (kA-nun-he-gAl) als

vollig, der erste (kA-nun-zu-ab) als nahezu sicher gelten darf, wahrend von dem zweiten Namen nur das

Zeichen fiir „Tor", von dem vierten aufier diesem noch der Anfang des nachsten Zeichens (Winkelhaken

und senkrechter Keil) erhalten ist. Es fragt sich nun zunachst, ob Nebukadnezar damit dieselben Tore

gemeint hat wie die Esagila-Tafel. Die Ortsbestimmung „an den Seiten von Etemenanki" ist reichlich

unbestimmt. Indessen kann der Zingel von Etemenanki nicht gemeint sein, weil er nicht weniger als

zwolf grofie und kleine Tore besaB, darunter vier groBe gleichwertige allein schon in seiner Siidfront. Man

konnte ferner daran denken, daB vielleicht die Aufgange zum Stufenturm unten zu ebener Erde durch

Tore geschutzt waren. Aber diese Aufgange befanden sich nur an der Siidseite, auBerdem waren es nur

drei, namlich die drei Arme der groBen Monumentaltreppe. So bleibt es das wahrscheinlichste, dafi

Nebukadnezar vier AuBentore des Hochtempels im Auge hatte. Darauf deutet vielleicht auch der Ideo-

grammbestandteil nun bei zweien dieser Tornamen. DaB Nebukadnezar die vier Tore in derselben Reihen

folge anfiihrte wie die Esagila-Tafel, ist deshalb wahrscheinlich, weil das dritte Tor in seinem Namen

denselben Gedanken zum Ausdruck brachte wie das dritte Aufientor des Hauptbaues von Esagila. Beide

blickten auf den Euphrat und hiefien wohl deshalb „Tor des Uberfhisses", aber das Tor des Hochtempels

wird durch den Zusatz nun = rubu ,,hoch, erhaben" von dem tief unten stehenden Westtor von Esagila

unterschieden. Dafi auch der Binnenhof des Hochtempels Tore hatte, ist wohl nicht zu bezweifeln, ob

aber zwolf, wie der Binnenhof des Hauptbaues von Esagila, ist wenig wahrscheinlich. Vier Hoftore, nach

jeder Himmelsrichtung eines, wird man aber mindestens annehmen miissen. Dafi die Esagila-Tafel nur

diese Hoftore gemeint habe, weil sie sie am Ende des § 6 im unmittelbaren AnschluB an die Erwahnung

des Hofes nennt, und daB sie die von Nebukadnezar gemeinten AuBentore vollig iibergangen habe, ist

schwer zu glauben. Verstandlicher ware es, wenn die Hoftore als die natiirlichen Fortsetzungen der AuBen

tore betrachtet und deshalb von beiden Quellen nicht besonders genannt worden waren. Der Hof war

10 m lang und 6,5 m breit ; vielleicht war er, wenigstens teilweise, durch iiberstehende Dacher der an

stofienden Gebaude, gedeckt und durch Schranken abgesperrt.

1) Uber dieses Wort vgl. die ausfuhrlichen Darlegungen von Schott ZA Bd. 40 SS. iff.

2) Zu diesem Wort vgl. Landsberger ZA Bd. 41 SS. 230L; derselbe und H. G. Guterbock Archivf. Orient-

forschung Bd. 12 SS. 55 ff.

3) Weissbach WVDOG 5 S. 16 ZZ. ioff. Z. 24. Langdon's Erganzungen (VAB Bd. 4 SS. I52ff.) sind ganz un

sicher. RA T. 21 p. 81 teilt S. Smith eine Einschaltung mit, die sich in dem (unveroffentlichten?) Fragment Br. Mus.

45612 Col. II 30ft. hinter obiger Stelle der Wadi-Brisa-Inschriften findet. Sind in den vorhergehenden Zeilen dieses

Fragmentes die Tornamen vielleicht besser erhalten?
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Um diesen Hof gruppierten sich im Osten, Norden und Siiden sechs Gottergemacher1, deren MaBe

nach Lange und Breite mitgeteilt werden. Im Osten lag das pa-pah eines Gottes, dessen Name abgebrochen
ist, aber, wie es scheint, nur aus einem schmalen Zeichen bestand. Das wiirde auf Samas (= *[*ud]) oder
Marduk (= ipsuj) deuten. Obschon letzterer sich hier in der Nachbarschaft seines Sohnes Nabii und seiner

Schwiegertochter Tasmetum gewiB sehr wohl gefiihlt haben wiirde, scheint es mir keineswegs sicher, daB
dieses papahu fiir ihn bestimmt war. Marduk's eigentlicheWohnung in Etemenanki war der Westbau (s. u.) .

Die Langenzahl des pa-pah dieses einstweilen noch ayvoiaxoq §eoc, ist nicht vollstandig erhalten, aber

groBer als 60, wahrscheinlich herzustellen als 70 (Fiinftelellen) oder 7 m. Die Breite war f Doppelrute
(=4m). Ebenfalls im Osten lagen, anstoBend an dieses Gottergemach2, die pa-pa-ha-a-[ni] des Nabii
und der Tasmetum, jedes 4,5 m lang und 4 m breit. Die ubrigen drei Gottergemacher sind als bitdte

„Hauser" gekennzeichnet, namlich im Norden das des Ea (Lange 8,5 m, Breite 3 m) und des Nusku

(3,5 m lang und breit), im Siiden das den beiden Gottern Anum und Enlil gemeinsame ,,Haus" (Lange 7 m,
Breite 3 m). Im Westen befanden sich zwei langgestreckte Raume hintereinander, die zusammen das

tu'um genannte Haus bildeten: das bit irsi (e-gis-na) „Betthaus" und dahinter das bit sim-mil-ti , .Treppen
haus". Fiir beide werden je zwei verschiedene LangenmaBe angegeben, zunachst fiir das Betthaus pa-ni
bdb-a-nu-u („Front an der Tiirseite", also Vorderwand) 125 (Fiinftelellen oder 12,5 m), dann pa-ni bit-a-nu-u
(..Front an der Innenseite", also Riickwand) 100 (Fiinftelellen oder 10 m), auch zwei verschiedene Breiten
30 und 20 (Fiinftelellen oder 3 m und 2 m). Die Langenzahlen des Treppenhauses entsprachen denen

des Betthauses. Als Breite wird aber nur eine Zahl genannt, 35 (Fiinftelellen oder 3,5 m). Vollig zu

deuten vermag ich dies nicht. Vielleicht hat man sich vorzustellen, dafi die Treppe oder Treppen des

bit simmilti auch 1 m weit in das bit irSi eindrangen und dort Raum von 2,5 m Lange in Anspruch nahmen.
Es ist wohl moglich, dafi diese 2,5 m sich auf zwei Treppen von je 1,25 m Breite verteilten, von denen die

eine am Nordende des bit irSi, die andere an dessen Siidende zu suchen ware. Vermutlich ungefahr in
der Mitte der Riickwand stand das Bett des Gottes Bel-Marduk. Die Esagila-Tafel gibt die MaBe, hier
ausdriicklich in Ellen: 9 Ellen lang, 4 Ellen breit3, offenbar ebenfalls in KleinmaB, also 4,5 m lang, 2 m

breit. Gegeniiber vom Bett, wohl neben der Eingangstiire, stand der Thron. Die Riickwand war vielleicht

von zwei Tiiren durchbrochen, die die Verbindung mit dem bit simmilti herstellten. Die Treppe oder

Treppen fiihrten auf das flache Dach und in das Sahuru genannte Gemach, das hochstgelegene des Hoch

tempels, damit zugleich in den obersten Teil des ganzen Stufenturmes, von Herodot als besonderer

(achter) nvgyog gezahlt. In die Gesamthohe des Hochtempels (15,25 m) werden sich die unteren Raume

des tu'um und das Sahuru irgendwie geteilt haben.

Die MaBangaben fiir die Zimmer in der Esagila-Tafel miissen ,,im Lichten" gemeint sein. Die

Starken der Umfassungsmauer und der Zwischenmauern sind von dem Babylonier bei der Berechnung
nicht beriicksichtigt worden. Wahrscheinlich hat er auch Nebenraume bei der Beschreibung iibergangen.
Doch wird sich dies jetzt nicht im einzelnen feststellen lassen4. Auch aus den Inschriften Nebukadnezar's

sind nur wenige Einzelheiten iiber den Bau des kissi ellu mastak taknl (,,des reinen Hochtempels, des wohl-

behiiteten Gemachs") zu erkennen, das er ,,wie in alten Tagen" fiir Marduk seinen Herrn ,,auf seinem

Haupte" (i-na re-e-si-su) kunstvoll errichtete. DerAusdruck rm*,,Kopf, Haupt" ist kein architektonischer

Terminus mit feststehender Bedeutung. Er bezeichnet nur allgemein den oberen oder obersten Teil eines

Bauwerks. Wenn Nebukadnezar zweimal5 erzahlt, daB sein Vater den Stufenturm bis zur Hohe von

30 Ellen, d. h. ein Sechstel der ganzen Hohe, aufgefiihrt, aber nicht sein rlSu ,,erhoht" habe, miiBte man

streng genommen folgern, daB hier mit rlSu die oberen fiinf Sechstel gemeint seien, die Nebukadnezar zur

Vollendung des Baues hinzugefiigt hat. An anderer Stelle berichtet der Konig, daB er von Etemenanki

und E-uriminanki, der ziqurat von Barsip, ,,ihr Mauerwerk insgesamt mit Asphalt und Backsteinen"6

1) Vgl. oben S. 56 zu § 6 der Esagila-Tafel.

2) Die Grenzbestimmung in Z. 26 der Esagila-Tafel kan-ni a-na kan-ni ist meines Wissens noch nicht sicher ge-

deutet. Scheil: ,,cordeau a cordeau (?)"; Unger: ,,Saum an Saum". Ob das Gemach des noch unbekannten Gottes

zwischen den beiden Gemachern des Nabu und der Tasmetum, oder ob diese beiden unmittelbar nebeneinander gelegen
waren, vermag ich aus dem akkadischen Wortlaut nicht zu erkennen.

3) Eigentumlicherweise finden sich dieselbenMaBangaben im Alten Testament bei dem eisernen Bett des Konigs '0~g
von Basan (5. Mos. 3, n); vgl. Weissbach: Archaol. Anzeiger 1915 Sp. 155.

4) Vgl. die Skizze Koldewey's MDOG 59 S. 12, die wenigstens eine annaherndeVorstellung des einstigenZustandes

vermitteln kann. Koldewey's MaBe miissen aber auf den fiinften Teil zunickgefuhrt werden: anstatt 160 Ellen lese

man 16 m usw.

5) Langdon VAB Bd. 4 SS. 1461. Col. II ZZ. 51. SS. 152L A Col. IV ZZ. if.

6) In doppelter Beziehung ungenau. Den Stufenturm von Babylon hatte Nabopolassar bereits bis auf 30 Ellen,

den von Barsip ,,ein fruherer Konig" bis auf 42 Ellen Hohe gebracht, ehe Nebukadnezar die Fortsetzung und Vollendung
der Bauten aufnahm. Beide Stufentiirme bestanden nicht nur aus

,,Asphalt und Backsteinen", sondern hatten auch

einen Kern aus lufttrockenen Ziegeln. Nach dem Etemenanki-Zylinder a (s. oben S. 47 und Anm. c) miiBte man sogar

11*
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errichtet und vollendet, und daB er einen reinen Hochtempel, das wohlbehiitete Gemach, mit reinblau

(emaillierten) Ziegeln ,,auf ihren glanzenden Hauptern"1 errichtet habe. Hier mochte man unter resu die

obere Breitflache der sechsten Kolossalstufe verstehen, auf der der Hochtempel erbaut wurde. Freilich

wiirde man dann statt ina ,,in, an, auf" einen anderen Ausdruck erwarten, der das Verhaltnis „auf"

deutlicher bezeichnet, wie (ina) eli, ina muhhi, ina s'eri. Man wird also ina rlSdSina vielmehr als „in dem

Gebaudekomplex, der auf der sechsten Kolossalstufe stand" auffassen miissen und es auf die ganze Anlage
des Hochtempels beziehen. Kiirzer ist eine Stelle der Steinplatteninschrift2: „von Etemenanki erhohte

ich mit reinblau (emaillierten) Ziegeln sein Haupt". Hiernach ware wohl nicht nur das kissi ellu maStak

takne, sondern die ganze Anlage des Hochtempels, einschlieBlich Umfassungsmauer, mit leuchtend blauen

Emailziegeln (jetzt kdSi genannt) verkleidet gewesen. Den Unterbau, die sechs Kolossalstufen, hat man

sich vielleicht als weifi verputzt vorzustellen. Die Zimmer und Tore wurden mit Zedernholz vom Libanon

gedeckt, auch die Tiirfliigel und andere Tiirteile bestanden aus Zedernholz3

Der Stufenturm Etemenanki war wie der Tempel Esagila dem Gotte Marduk geweiht, wie es be

sonders die Backsteininschriften Asarhaddon's, Asurbanapli's und Nebukadnezar's betonen. Von dem

Ritus seines Dienstes ist so gut wie nichts bekannt. Die Angaben Herodot's (I i8if.), daB in dem Hoch

tempel kein Bild stehe und dafi kein Mensch darin iibernachte, aufier zuweilen ein inlandisches Weib, das

sich der Gott selbst erwahlt habe, bediirfen noch der ausdriicklichen Bestatigung durch keilschriftliche

Quellen. Herodot nennt als seine Gewahrsmanner Chaldaer, die er als Priester des Gottes Belos bezeichnet.

Einen Teil von deren Erzahlungen, namlich dafi der Gott zuweilen in den Tempel komme und auf dem

Bett schlafe, lehnt der Vater der Geschichte selbst als unglaubhaft ab. Dafi ein grofies Bett in dem bit irsi

des Hochtempels wirklich stand, wissen wir nunmehr auch aus der Esagila-Tafel, und dafi diese yMvr] }ieyalr\
auch e$ iargmfiivr] war, diirften wir selbst ohne Herodot's ausdriickliche Angabe glauben. Unrichtig ist

dagegen seine Nachricht von der dabei stehenden zqanslia %qvain, da die Esagila-Tafel nichts von einem

goldenen Tisch sagt, dafiir aber einen Thron kennt, den man sich gern als golden oder reich vergoldet
vorstellen darf. Von Marduk's Gemahlin Zarpanitum oder Eriia ist in den Inschriften der genannten

Konige mit Bezug auf den Stufenturm niemals die Rede. In einem der hellenistischen Zeit angehorigen

Opferkalender4 wird jedoch unter dem 4. Kislimmu der Gottheiten Marduk und Zarpanitum (Var. Eriia)
von (Sd) Etemenanki gedacht. In dieser spaten Zeit miissen also beide Gottheiten auch im Hochtempel,
der offenbar noch stand, verehrt worden sein, was ohne bildliche Darstellungen nicht gut denkbar ist.

Zu erwahnen ist schliefilich noch, daB Etemenanki, wie andere babylonische Tempel, auch personifiziert
wurde. In den Etemenanki-Inschriften Nabopolassar's und Nebukadnezar's (s. o. SS. 42ff.)B wird am

Schlusse der Tempel angerufen, den Konig zu segnen und dessen fromme Werke vor Marduk zu riihmen.

folgern, daB Nabopolassar nur die Backsteinmauern der Ummantelung bis zur Hohe von 30 Ellen habe errichten

lassen und daB erst sein Sohn den Hohlraum im Innern mit einer Fiillung von lufttrockenen Ziegeln ausgefiillt habe.
Mit Recht weisen Dr. Wetzel und Dr. Erich J. R. Schmidt (Brief v. 15. Juli 1938) darauf hin, daB ein solches Ver

fahren im hochsten MaBe unrationell gewesen ware und daB man damit niemals einen Verband zwischen Kern und

Mantel erreicht hatte. So sehr ich diesen Ausfiihrungen sachlich zustimmen muB, so wenig bin ich in der Lage,
den Worten der Nebukadnezar-Inschrift philologisch eine andere Deutung zu geben.

1) i-na re-e-sa-a-si-na ist der Form nach Dual (allerdings Nominativ, nicht Casus obliquus, wie es richtig ware).
Tatsachlich handelt es sich um zwei resu und zwei Hochtempel usw., wie ja auch um zwei Stufentiirme (deshalb das

Pluralsuffix -sina) ; re-e-sa-a findet sich mit Singularbedeutung und Singularsuffix -sa Langdon a. a O. S. 98 Col. I 30;
S. 126 Col. Ill 17.

2) Langdon VAB Bd. 4 SS. I26f. Col. Ill 15ft.
3) Langdon a. a. O. SS. 152ft. A Col. IV 4ft. GemaB dem Etemenanki-Zylinder a (s. oben SS. 461L) 4. Stiick

ZZ. 41 ff. hat Nebukadnezar auBer starken Zedern auch groBe MES-MA-KAN-NA-Stamme verwendet und mit Bronze
iiberziehen lassen. Leider ist die Stelle verstiimmelt, so daB sich Genaueres nicht feststellen laBt.

4) Clay, Bab. Records . . J. Pierpont Morgan P. IV (New Haven 1923) No. 25 Z. 17. Ein Duplikat in Berlin

(VAT 398): Reisner, Sum.-bab. Hymnen Nr. VII S. 144 Z. 8. Vgl. Unger, Babylon S. 260.

5) Vgl. Wetzel MDOG 44 SS. 2if. Langdon VAB Bd. 4 SS. 208L



4. SchfuOwort

Unser Versuch, die aus den Keilinschriften bekannten Gebaudeteile des groBen Haupttempels

Esagila und des Babylonischen Turmes Etemenanki in den Ruinen wiederzuerkennen und festzustellen,
ist beendet. In meinen Darlegungen habe ich mich bemiiht, das, was als sicher gelten darf, von dem

Wahrscheinlichen oder nur Moglichen tunlichst zu unterscheiden. Es lag mir viel daran, daB der Leser

in den Stand gesetzt wurde, selbst die Tragkraft oder Schwache der von mir vorgebrachten Beweis-

griinde zu erkennen. Ich bin mir auch bewuBt, daB die eigentumlichen Schwierigkeiten, denen dieser

Versuch begegnete, nur in wenigen Fallen eine vollig zweifelsfreie Entscheidung zulieBen. Bei Esagila
wiirde man vieles klarer sehen, wenn einem das Tempelgelande, vollig ausgegraben, frei und offen vor

Augen lage. Ob dieser giinstige Fall jemals eintreten wird, ist eine Frage der Zukunft. Die Freilegung
des unter dem Ruinenhiigel 'Amran begrabenen Stadtteils von Babylon ware meiner Uberzeugung nach

eine Aufgabe, die in ihrer Grofiartigkeit und Schwierigkeit der Ausgrabung von Herculaneum nicht

nachstehen wiirde. Einstweilen miissen wir uns dankbar mit dem begniigen, was die Deutsche Expe
dition 1900 und 1910 in muhsamster, zuletzt mit schweren personlichen Gefahren verbundener Arbeit

erreicht hat : Festlegung der Umfassungsmauer von Gesamt-Esagila und des Grundrisses eines betracht-

lichen Teiles (ungefahr zwei Drittel) seines Hauptbaues.
Die Erforschung der Ruine des Babylonischen Turmes war weit weniger schwierig: sie lag offen

zu Tage. Zwar ist auch ihre Untersuchung 1913 nicht bis zum Abschlufi gediehen, aber es sind dort

nur wenige Wiinsche unerfiillt geblieben (Abraumung der Oberflache des Lehmkerns in der Mitte der

Ruine, s. o. S. 31; Suche nach Grundstein-Urkunden und Beigaben). Freilich befindet sich gerade diese

Ruine in einem aufierordentlich hohen Grade der Zerstorung. Ohne die Beschreibung in der Esagila-
Tafel wurden wir kaum zu einer annahernden Vorstellung von Hohe, Raumverteilung und Mafien dieses

hervorragendsten Bauwerkes des alten Vorderasiens gelangt sein. Was uns noch fehlt, genauere Kennt-

nis der Bauweise (Verhaltnis der lufttrockenen zu den gebrannten Ziegeln; GroBe der vier Randflachen,

die das erste rikbu auf dem Unterbau bestehen laBt; Art des Aufstiegs zu den oberen Kolossalstufen),

ist mindestens teilweise von einer Erforschung der noch jetzt hochragenden Ruine Birs (Birs Nimrud)
zu erwarten. Sie ist der stattliche Rest des Stufenturmes von Barsip, der in seiner Bauweise dem Stufen

turm von Babylon am ahnlichsten gewesen zu sein scheint, und da die Ausgrabung dieser Ruine weder

schwierig noch besonders kostspielig sein kann, miiBte sie jedenfalls einer Wiederaufnahme der Aus

grabungen in Babylon vorhergehen.
F. H. Weissbach



I nventarnummcrn der Deutschen Babylon*Expedition

Inventamummer Photonummer Inschrift Fundort Funddatum

368* 559,7 Nbk. Zyl. a, D Ostfront des Qasr 20. April 1899

441 559.1 Nbk. Zyl. a, E „ (Berlin VA Bab 642) 23- „ 1899
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'

„' Ost (Tor IV) as 20 26.
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4°855* 1965 ». »i Sahn Sud ak 37 n. Jan. 1910

41032* —

., „ „
af 37 28.
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41054 2008
,, Ash. c ..

ad 38 3. Febr. 1910
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—

„ b
. ,. „ 38 16.
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41 137* 2055 Nbk. Bst. b
,

West z 26 3. Marz 1910

41 143* 2030 Asb. c
,

Siid ao 38 3- .. 1910

41 171* — Asb. e
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,, 1910
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, Siid ai 34 16.
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,. „ 34 16.
,, 1910

4i23o(*) — Ash. c
„

at 33 1. April 1910
41232* — Asb. d

, Siidwest ab 36 1.
,, 1910

41252
—

.. e ab 36 8.
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41259 2056 Nbk. Bst. a ?
,,

im Schutt 9. ,, 1910

41348* 2196 „ b ?
, West y 24 3. Mai 1910

41364* 2197 ,, ,, ,, ?
„ „ 24 13. „ 1910

41419* 2 12 1 (Abklatsch) Ash.h Nord aq 15 28.
,, 1910

41472 3283, 1
.. ,,

a oder d Qa?r „ 11. Juni 1910
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,, ,, 37 5- ,, 1912
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,, e

34 5- .. 1912
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„

d
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„
f
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„
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■ 37
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5- .. 1912
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.. ,.
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49203* 2960 Nbk. Zyl. a, C Etemenanki, Nordostecke 20. Febr. 1913

Der Verbleib der mit * bezeichneten Nummern ist unbekannt. Die ubrigen Originate befinden sich in Berlin.



Museumsnummern

Berlin

VA Bab. 642 = Nbk. Zyl. a, E

London (British Museum)

Paper squeeze 197 (I. Rawl. 48 No. 9): Ash. d

90285: Asb. d

91089
, «* ,) = Nbp.Zyl.B

91090 (= 86 —

7
—

20,1) J
F 3

Paris (Louvre)

AO 323 = Nbk. Zyl. a, B
AO 6555 = Esagila-Tafel

Philadelphia (Univer si tats -Museum)

CBM 1785 = Nbk. Zyl. a, A

CBM 9090 = Nbp. Zyl. A
CBS 33 = Nbk. Zyl. a, G

CBS 1125 = Nbk. Zyl. a, H

Photonummern der Vorderasiatischen Abteilung der Berliner Museen

Photonummer Inventarnummer Photonummer Inventarnummer Photonummer Inventarnummer Photonummer Inventarnummer

502 15316 1813 39840 2055 4H37 2680 46403

559, 1 441 1892 4OI45 2056 41259 2681, I 46405

559, 7 368 1916, 1 39436 2121 4I4I9 268l, 2 46406

870 8079 1916, 2 39807 2195 41 137 2960 49203

871 8084 1916, 3 36072 2ig6 4I348 3220, I 46374

872 8086 1965 40855 2197 41364 3283, I 41472

1 146 15316 2008 41054 2679, I 46404 3283, 2 46433
1 192 39849 2030 4IJ43 2679, 2 46402 3283, 3 44638

Hieriiber unnumeriert von Inv. 28941, 41 183, 41 186.

Erklarung der Zeichen fiir die Backstein^Inschriften

□ Inschrift (Stempel) auf breiter Flache

1=1 ebenso, auf schmaler Flache, lange Zeilen

0 ebenso, kurze Zeilen.
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ETEMENANKI, OSTMAUER, Streifen 2 von Tor IV bis Tor V

(Plan, AufriB, Schnitte 1 -11)
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ETEMENANKI, SUDMAUER, Streifen 1 und 2

von der Sudostecke bis Tor VI

(Plan, AufriB, Schnitte 16-23)
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ETEMENANKI, SUDMAUER, Streifen 3

von Tor VI bis Tor VII

(Plan, Aufrisse)
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ETEMENANKI, SUDMAUER, Streifen 4

von Tor VII bis Tor VIII

(Plan, AufriB)
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ETEMENANKI, SUDMAUER, Streifen 5

von Tor VIII iiber Tor IX bis zur Siidwestecke
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ETEMENANKI, WESTMAUER, Streifen 1

von der Siidwestecke bis hinter Tor X mit derWestinnenmauer

(Plan, AufriB der Westinnenmauer, Schnitt 24: Querschnitt durch die Zingelmauern bis vor den Turm)
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ETEMENANKI, WESTMAUER, Streifen 2 und 3

von Tor X bis Tor XII mit den Kanalen bei Tor XII und bis zur Nordwestecke

(Plan, Aufrisse, Schnitte 25—32)
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SS£^%

a. Vogelschau aus Siidwesten

b. Vogelschau aus Siidosten

ESAGILA UND ETEMENANKI, GESAMTANLAGE

MODELL von W. STRUCK im Museum zu Bagdad
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a. Entwasserung am nordlichen Magazingebaude hinter Tor IV

b. StraBe vor Tor V
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a. Verbramung am StraBenvorhof vor Tor VI

b. Kanal sudlich der Prozessionsstrafie vor StraBenvorhof VIII

ETEMENANKI, DER ZINGEL, SUDMAUER

Veroff. DOG. 59: Wetzel

NOT FOR

REPRODUCTION

NOT FOR

REPRODUCTION



 



BABYLON, Esagila und Etemenanki Tafel 21

c

CU

_J- 06

C
CO

CU

D
X <

J2 £
2
CU

C/3

C/D

D

<

CU

E

U

J

H
m

CU

£

J"
CU

O

2

N

X
Di

CU
1—

O Q
H

c
-—

o :*:
>

2
J3

<

2
CU

O

c £
bjo CU

c H

CU

Veroff. DOG. 59:
Wetzel

NOT FOR

REPRODUCTION

NOT FOR

REPRODUCTION



 



BABYLON, Esagila und Etemenanki Tafel 22

s&jsKT _*sfc-

a. Nordostecke bei Beginn der Grabung

b. Nordostecke nach der Freilegung
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a. Abgetreppte Wange der siidwestlichen Treppe, von Osten gesehen

b. Sudwestliche Treppe mit Westkante des Mantels, von Siiden gesehen
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