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inneren setzen die Schichten ein wenig hintereinander zuriick,
sodaB eine geringe BOschung entsteht, und die Mauer unten
etwas dicker wird als oben. Bei sicher nebukadnezarianischen
Mauern fehlt diese Boschung.

An dieses alte, drei Tiirme enthaltende Mauerstiick ist nord
lich und siidlich die jungere mit gespundeter Dilatationsfuge
(vgl. S. 36) angebaut, zu welchem Zwecke die alte, soweit notig,
abgehackt wurde. Die junge Mauer ist glatt, sie dient aber
nur als Fundament fur den nicht mehr erhaltenen oberen Teil,
der sicher mit Tiirmen ausgestattet war. Durch den Neubau
wurde die alte Mauer gleichzeitig innen wie durch einen Kisu
verstarkt, in welchen die Palasthausmauern mit glatter Dilatation
eingreifen.

Das nordliche, sieben Turme lange Stuck ist in den unteren
Teilen von derselhen Art und demselben Alter wie das "Bogen
tor", in den oberen gleichzeitig mit dem Burgtor; natiirlich geht
dabei die gespundete Dilatation durch. Auch hier. 1st innen
eine kraftige Verstarkung hinterge1egt. Diese durfte nach den
Prinzipien der alten Baumeister nicht auf den unteren Fundament
absatz aufgreifen. Infolgedessen verbleiben in den Mesopyrgien
schmale Streifen, die durch selbstandige, einen Stein starke
Mauerchen ausgefiillt wurden. In diesen Dingen waren die Archi
tekten ebukadnezars sehr konsequent I Die Pforte im Norden
entspricht ganz dem "Bogentor", sie ist mit jiingerem Mauer
werk geschlossen. Die Pforte in dem an das Ischtar-Tor an
schlieBenden Haken vermittelt den Zutritt zu dem abgeschlos
senen Gebiet der heiden Lehmrnauern vom Ischtar-Tor. Um
diese Pforte frei zu bekommen, ist die Burgmauer hier im Eck
zuruckgesetzt.

Die iibrigen Seiten der Burgmauer betrachten wir lieber
spater. Wir mussen erst den Palast selbst naher kennen lernen.

12.

Der Osthof der Siidburg.

Durch das Tor der Beltis betreten wir zunachst den iiblichen
Torhof, an welchen zwei Zimmer mit groBen Tiiren anschlieBen.
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Sie eignen sich zum Aufenthalt der SchloBwache, und haben
Ausgange zum HaL Zwei weitere Riiume, die daneben liegen,
kann man als Warteraume auffassen.

ardlich und siidlich an dem Osthof (0, s. Abb. 46) liegen, von
Gangen oder Gassen aus zuganglich, ahnlich wie in den ubrigen
Hafen. auch, die Wohnungen der hier beschiiftigten Beamten. Sie
sind hier von geringeren Abmessungen als in den anderen Hafen,
was offenbar mit der Steigerung ihrer Bedeutsarnkeit zusammel1l
hangt. Die graBten Lokalitaten liegen immer an den Siidseiten
der Hafe. Die Einzelhauser gruppieren ihre Raume stets um
kJeine Hafe, die sich durch ihre quadratische Grundform be
stimmt von den eigentlichen Wohnraumen unterscheiden. Klei
nere haben nur einen Hof, groBere zwei und mehrere. So haben
wir hier die einhOfigen Anlagen: I, 2, 3, 6 und 10, die zwei
hofigen: 4 + 5, 8 +9 und I I + 12, letztere infolge des schmalen
Raumes hinter der Mauer etwas in die Lange verzerrt. Es scheint,
daB hier eine Konigliche Flaschenfabrik betrieben wurde; eine
sehr groBe Anzahl von Stiicken dieser schangeformten GefaBe,
die in der griechischen Kunst Alabastra (Abb.47) heiBen, fand
sich gerade in diesen Raumen, namentlich soIche Stucke, die
bei der Fabrikation abfallen. Zum Zwecke der Aushohlung des
Inneren bohrte man namlich zuniichst mit einem Kronbohrer ein
zylindrisches Stiick heraus, sodaB, nachdem man es abgebrochen
hatte, weiteren Bohrinstrumenten Raum geschaffen war. Diese
Bohrkerne fanden sich eben hier in Massen.

Das Haus 8 +9 hat zwei groBere Zimmer, die sich nach dem
graBen Hof (0) zu offnen, mit den ubrigen Raumen aber nicht in
unmittelbarer Verbindung stehen. Sie tragen in dieser Weise sichr
lich den Charakter von Amtsraumen, die dem Publikum vom
graBen Hofe aus direkt zuganglich waren, wahrend der Beamte
sie tiber einen kleinen Vorplatz hiniiber von seinen Zimmern aus
erreichen konnte. So wie an jedem der graBen HOfe immer im
Siiden ein besonders groBer Raum liegt, so hat auch jeder der
kleinen Haushofe im Siiden den Hauptraum. Dieser wird so
der angenehmste im ganzen Hause. Er liegt fast den ganzen Tag
im Schatten. In dem seltsamen Klima von Babylonien wird es
verstandlich, wenn man bei der Einrichtung des Hauses nUT
den Sommer und die Hitze in Betracht zieht. Der Sommer dauert



Abb. 46: Der -ostliche T .ell der S"dbu urg.
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Abb. 47: Ein Alabastron.
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acht Monate: von Mitte Marz bis Mitte ovember, und Juni,
Juli und August zeitigen abnorm hohe Temperaturen, wir hahen
Maxima von 491/2 Grad Celsius im Schatten und 66 Grad in der
Sonne beobachtet. Die Hitze dauert dabei auffallend viele
Stunden am Tage an, sie beginnt des Morgens um 9, erst abends
nach 9 wird es etwas milder, und die Minima treten nur des
Morgens in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang auf. Die

Monate Dezember und Februar ent
sprechen . in ihrem Gesamtverhalten
ganz dem deutschen Herbst und
Friihling. Nur im Januar ist es
kalt, wenn die Sonne nicht scheint,
sodaB es nachts manchmal friert.
Die Frosttage kann man an den
Fingern der Hand abziihlen. Aller
dings wirken die kiihlen Tage auf
den verwohnten Korper recht emp
findlich. Der Regen ist hOchst
unbedeutend. Ich glaube, wenn
man aile Stunden im Jahr, wo es,
wenn auch nur wenige Tropfen,
regnet, zusammenziihlt, kommt man
kaum auf 6 oder 8 Tage. Gemessen
hat Buddensieg den Jahresnieder
schlag ffilt 7 em, in orddeutscWand
hat man, wie HerrGeh.-RatHellmann
giitigst mitteilt, 64, und in Indien

stellenweise I ISO em. Es gibt natiirlich usnahmsjahre. 1898
war ein schader, langer Winter. Die Dombiische der Wiiste waren
dick bereift, und beim Reiten erstarrte der tern zu Eis. 1906 er
froren Hunderte von Palmen in der Gegend von Babylon, und 191 I

lag der Schnee fuBhoch eine Woche lang auf der ganzen Ebene
zwischen Babylon und Bagdad. Aber das sind Ausnahmen,
von denen die Leute jedesmal behaupten, daB das seit hundert
Jahren nicht passiert sei. Die Folge dieses in der Tat para
diesischen Klimas ist, daB aile Beschiiftigung den groBten Teil
der Zeit im Freien vor ich geht, im Hofe, oder jedenfalls bei
stets offener TiiL Fen ter scneinen nicht dagewe en zu sein,
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gefunden ist nie eins, und die Grundrisse sprechen viel eher
dagegen als dafiir. Abends aber und nachts lebt man auf den
flachen Dachern. So dienen eigentlich die Zimmer mehr als
Refugien oder als Aufbewahrungsraume, mit Ausnahme des
Hauptraumes, wo jedenfalls der Beamte unweigerlich seinen Sitz
haben muBte, er wird aber wohl auch oft im Hofe vor seinem
Bureau residiert haben.

In der Siidostecke des Kasr kommen die altesten Ziegel
stempel ebukadnezars vor. Der Konig scheint hier semen

A

c

Abb. 48: Ziegelstempel N ebukadnezars.

eubau begonnen zu haben. Es sind sechszeilige, deren Legende
mit "bin ich U (anaku) endigt (Abb. 48, 5I). 1m iibrigen kommen
die Legenden der verschiedenen Stempelsorten immer auf das
selbe hinaus: " ebukadnezar, Konig von Babylon, Pfleger von
Esagila und Ezida, Sohn abupolassars, Konigs von Babylon. U

Es gibt 6 zeilige, 4 zeilige, 3- und 7 zeilige Stempel; ein einziger
ist 5 zeilig. Die Vier-, Drei- und Siebenzeiler setzen statt des
alteren einfachen "Sohnu (maru) das ausfiihrlichere: "erst
geborner Sohn" (aplu asaridu), wonach der folgende Vater
name mit "sa" eingefiihrt wird, was demnach den Sechs
zeilern fehlt.



Naeh der Herstellungsart der Arbeitsstempel k6nnen wir
drei verschiedene Sorten unterseheiden. Bei der einen wurde
eine Ur-Inschrift in Ton hergestellt, wobei die Zeichen auf das
sch6nste un~ sorgfiiltigste geschrieben waren, und die Hasten den
regelrechten dreieckigen Querschnitt zeigen. Von dieset Ur
Inschrift konnte dann der Arbeitstempel in Ton abgedriickt
und gebrannt werden. Wir nennen das. "Tonstempel". Ihre
Zeilen sind stets durch Linien voneinander getrennt. Bei der
zweiten Sorte wurden die Zeichen einzeln aus Holz geschnitzt,
zu einem Block verbunden und dieser dann in Formsand ab
gedriiekt. Aus dieser Form wurde der Arbeitsstempel wahrschein
lich in Bronze gegossen. Die Hasten werden dabei von rund
lichem Querschnitt. Dieser "Metallstempel" hat den Vorteil groBer
Tiefe, dabei aber den aehteil, daB sich die Zwischenriiume zwi
schen den Hasten beim Stempeln leicbt verstopfen. So erscbeinen
auf den Ziegeln die Zeichen manchmal nur in den Umrissen,
wiihrend die Keile zu einer Fliiche zusammengeschmolzen sind.
Linien zwischen den Zeilen gibt es bei diesen Metallstempeln
gew6hnlich nicht, vielleicht hatte deren Herstellung Schwierig
keiten. Bei der dritten Sorte endlich ist die Urschrift in Stein
hergestellt, und zwar durch ScWeifen. Die Keile erhalten da
durcb einen striehigen Charakter, wie er besonders auf den
Steingegenstiinden mit Weihinsehriften aus der Zeit der kassi
tischen K6nige auftritt. Der danach hergestellte Arbeitsstempel
kann in Bronze oder in Ton genommen worden sein. Einen Ar
beitsstempel selbst haben wir nicht gefunden, was nicht wunder
nehmen kann, da wir uns mit den Grabungen nicht an den Orten
der Ziegelfabrikation befinden. Es ist auch m6glich, daB die
Herstellung in Wirklichkeit anders verlaufen ist, als ieh sie dar
gestellt habe. VorUi.ufig muB es mehr darauf ankommen, den
Charakter der Stempel nach seiner technischen Seite hin deut
lich aufzufassen und m6g1ichst priignant bezeichnen zu k6nnen.
Die Sechszeiler und die Siebenzeiler kommen gleichmiiBig als
Ton- und als Metallstempel vor, niemals "kassitisch". Die Vier
zeiler sind fast ausscWieBlich Tonstempel, die Dreizeiler niemals
Metallstempel, sondern entweder Tonstempel oder "kassitisch".

Auch die orthographischen Unterschiede binden sieh mit der
selben Entschiedenheit an ganz bestimmt abgegrenzte Gruppen.



77

Die Sechszeiler schreiben "Ba-bi-Iu" oder "Ba-bi-i-Iu", die Sieben-,
Vier- und Dreizeiler ausschlieBlich "KA-DI GIR-RA" fur Baby
lon. Die Schreibweise "TI -TIR", die auf Steininschriften wei taus
die haufigste ist, findet sich auf Ziegeln nur einmal bei einem
Dreizeiler und einmal bei einem Vierzeiler. Sehr selten ist ein
Vierzeiler, bei dem die Angabe des Vaternamens fehlt (Abb.49),
und als Kuriosum tritt manchrnal ein siebenzeiliger Metallstempel
auf, bei welchem die Zeilen umgekehrt angeordnet sind: was
sonst die siebente Zeile ist, ist da die erste. Ob das nur ach-

Abb. 49: Gestempelter Ziegel Nebukadnezars (ohne Vatername).

lassigkeit ist, wird man nicht entscheiden wollen. Zu erinnern
ist aber daran, daB wir verstandige Assyriologen haben, die die
Keilschrift von oben nach unten lesen, was der historischen Ent
wicklung wahl entspricht. Geschrieben ist die Tabletten-Literatur
bei Annahme der Rechtsbandigkeit von links nach rechts, waren
die Schreiber aber linkshandig, so mussen sie von oben nach
unten geschrieben haben. Indessen machen nur archaische Stein
inschriften manchmal den Eindruck, als wenn sie von oben nacb
unten zu lesen waren. Das spatere Schriftwerk wird jeder von
links nach rechts nehmen. Es ware aber schon denkbar, daB
gerade ebukadnezar, der die alten, so prachtvoll monumentalen
Zeichen stark bevorzugt, aucb in der Zeichenanordnung von oben



naeh unten auf diesen Stempeln einen Versueh gemaeht hatte,
alte Sitte wieder einzufiihren. Die Stempel sind ja aIle in diesen
monumentalen, sogenannten "altbabylonischen" Charakteren ge
schrieben.

Die Seehszeiler sehreiben "Nabu-ku-dur-ru-u-sur" oder" abu
ku-dur-ri-usur", die Siebenzeiler neben dem letzteren" abu-ku-du-

ur-ri-usur" .
"Ap-Iam" an
statt des sonst
allgemein be
nu!zten "TUR
US" eharak
terisiert aus
schlieBlich die

vierzeiligen
Stempel.

Es ist viel-
leicht prak-

tisch, hier
gleich die

Stempel der
achfolger

ebukadne
zars einzufii
gen. Von Evil

merodach
habenwiriiber
haupt nur zwei

Abb. 50: Ziegelstempel Evilmerodachs. Exemplare ge-
funden (Abb.

50): einen Dreizciler, der denNebukadnezar-Stempeln ganz analog
behandelt ist; Neriglissar (vgl. Abb. 5IG) hat Drei- und Vierzeiler
mit dem Text:" eriglissar, Konig von Babylon, Pfleger vonEsagila
und Ezida, Vollbringer guter Taten", abonaid (vgl. Abb. 51 H)
Drei- und Seehszeiler mit dem Text:" abonaid, Konig von Ba
bylon, der ErwahIte abos und Marduks, Sohn abubalatsuikbis,
des weisen Fiirsten, bin ieh" und " abonaid, Konig von Baby
lon, Pfleger von Esagila und Ezida, Sohn des abubalatsuikbi,
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IE
Abb: 51: Ziegelstempel ebukadnezars (E. F)

Teriglissars (G) und Nabonaids (H).

des weisen Fiirsten". Von Labaschimarduk ist bisher kein
Stempel gefunden. AIle diese Stempel tragen allgemeine Legen
den; sie sind an jedem Gebaude verwendbar. Dem gegeniiber
stehen die Spezialstempel, die ebenso wie die beschrifteten Ziegel
in ihren Legenden auf bestimmte Baulichkeiten Bezug nehmen,
fUr welche ausschlieB
lich sie bestimmt sind. E
Wir haben solche von
Nabupolassar, Sardana
pal, Asarhaddon, San
herib und Sargon, und
werden bei den betref
fenden Gebauden von
ihnen Kenntnis nehmen. r

AuBerdem kommen
ziemlich haufig entweder
allein oder in Begleitung
von Keilschriftstempeln
solche in ararnaischer
Schrift (Abb. 52) vor,C
iiber deren Bedeutung
mir bisher nicht viel
besonders Uberzeugendes
zu Ohren gekornmen

ist. Es scheinen Namen ~~fi~~~~~~
zu sein, zum Teil in Ab- H ~ ~~[6S~~~~D
kiirzungen. Leicht kennt- ""
lich ist der arne Na
bonaids, der sich in
aramaisch oiter neben
seinemKeilschriftstempel
findet. ~HL 9£ (Abb. 53) stellt sich als eine Abkiirzung des
Kanalnamens Libil-higalla dar, und in 9 ~ konnte man die An
fangsbuchstaben von imitti-Bel sehen.

An Zeichen rnehr symbolischer Art findet sich, ebenfalls
entweder allein oder in Begleitung von anderen Stempeln, der
Lowe, die Doppelaxt, das Zeichen Marduks (ein Dreieck auf
einer Stange) und ahnliches.



Abb. 52: Aramaischer Belstempel auf N ebukadnezar
Ziegel.
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Die Fabrikation ging in ganz ahnlicher Weise vor sich
wie bel uns. Der gut durchgearbeitete und ziemlich reine Ton
wurde in einen viereckigen Holzrahmen gepreBt, der dabei auf
einer geflochtenen Rohrmatte lag. Die Ziegel Nebukadnezars
zeigen fast immer auf der einen Seite den Abdruck dieser Matte,
wiihrend andere Konige ohne eine so1che Unterlage fabriziert
zu haben scheinen. Der .Rahmen enthielt hiiufig an der einen
oder an mehreren Innenseiten Einschnitte, die sich in der Form

von erhabenen
Strichen auf den
Schmalseiten der
Ziegel abdriickten.
So unterscheidell

wir einstrichige,
zweistrichige (vgl.
Abb.71) bissiebeJ.?,
strichige Ziegel. In

Nebukadnezars
erster Zeit tragen
die Ziegel keinen.
dann nur einen
Strich, wiihrend
sie bei den letz
ten Bauten, wie
denen der Haupt
burg, sieben Striche
zeigen. So kommt
es, daB ein sieben

strichiger Ziegel memals eine sechszeilige Legende im Stempel hat;
denn die waren damals auBer Gebrauch. AuBer der Anzahl der Striche
wechselt auch ihre Breite, Tiefe und Stellung. Zeichen fur
altere Fabrikation ist die Mitte der Ziegelseite und groBere
Breite, erst in spaterer Zeit erscheinen sie in der ahe der
Ecken. So ergibt sich ein reiches Material fur die Unterschei
dung zunach~t nach den einzelnen Fabrikationsstiitten, dann aber
auch nach dem Alter. 1m Laufe der 43 jiihrigen Regierung

ebukadnezars hielt offenbar mit der aUmiihlichen Vermehrung
cler Fabrikationsstatten das Bediirfnis nach Unterscheidungs-
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moglichkeit ihrer Erzeugnisse gleichen Schritt. Die Ziegel sind
nun allerdings beim Vermauern nach ihren Marken nicht immer
genau voneinander getrennt gehalten, aber im ganzen geben
die Stempel zusammen mit den Strichen doch vielfach ein vor
treffliches Mittel an die Hand, das relative Alter fiir die ver
schiedenen Mauern zu bestimmen.

Das Brennen ging, wie der Zustand der Fabrikate lehrt,
in CHen vor sich, die von den heute hier oder in Bagdad iiblichen
Ziegelofen kaum wesentlich verschieden gewesen sein werden.

Abb. 53: Nebukadnezar-Ziegel mit arama..ischem Beistempel.

Sie bilden auBerhalb der Stadt, wo die Tonlager gut und das
Heizmaterial, das Buschwerk der Steppe, reichlich ist, groBe
phantastische Baugruppen, an die das Yolk gem schauerliche
Geschichten kniipft. Das Hinein-geworfen-werden in solche ge
heiztc Ziegelofen war der neupersischen Rechtspflege ein be
liebtes Exekutionsmittel, und wenn man die wabernde Lohe
aus der Gicht dieser starksten Heizvorrichtungen an dem baby
lonischen achthimmel aufsteigen sieht, so denkt man unwill
kiirlich an die eindrucksvolle Erzahlung (Daniel III) von den
drei Mannern im feurigen Ofen : Sadrach, Mesach und Abed-

ego. Herodot berichtet, daB die Fabrikation der Ziegel fiir
Koldewey, Babylon. 6
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die Stadtmauer immer unmittelbar neben der Verbrauchsstatte
stattgefunden habe. Das mag ausnahmsweise der Fall gewesen
sein. Fur gewohnlich lage'n die C)fen gewiB weiter drauBen.

Die Mauern der Siidburg sind von den Ziegelraubern durch
gangig bis unter den FuBboden hinab ausgeraubt. Unsere Aus
grabungen reichen gewohnlich bis zum FuBboden (Abb.54). Die
Mauern haben wir uberall bis auf die noch an Ort und Stelle
liegenden Ziegel freigelegt. Hier in dem sudostlichen Teile sind
wir tiefer gegangen, haben auch die Fiillmasse ausgehoben und
sind bis an das Grundwasser vorgedrungen. Die Fullmasse be
steht fast ausschlieBlich aus Sand und lehmiger Erde, FluB
sedimenten, mit gelegentlichen Einschliissen von antikem Bau
schutt, Kohle- und Aschenresten, Knochen, wenig Scherben. Viel
leicht entstammen die Sedimente dem sudlich die Burg bespiilen
den Wasserarm, der dadurch zu besonderer Tiefe und Breite
vergroBert wurde. Die Fundamente gehen in gleicher Starke,
ohne Fundamentverbreiterung, durch bis wenig hoher als das
Grundwasser. In jener Tiefe beginnt Ruinengrund, wie im
ubrigen Stadtgebiet: Rohrenbrunnen und viele Scherben charak
terisieren ibn. Bei den Fundamenten ist also alles vermieden, was
einem Sacken der Mauern entgegenarbeiten konnte, diese sind
vielmehr in senkrechter Richtung frei beweglich. Die Turen
sind aucJ1 in den Fundamenten offen. Dadurch entstehen ge
sonderte Mauerblocke, die sich zweifellos, noch ehe die FuB
bodenhohe erreicht war, noch wahrend des Baues verschieden
voneinander senkten. Urn durch die Turen hindurch eine Ver
bindung dieser Blocke unter einander herzustellen, sind hier
von Zeit zu Zeit teergetrankte Pappelbalken eingelegt, die in
den Mauerkopfen mit kurzen Querstucken verbunden waren,
sodaB eine groBe ~ -Klammer entsteht.

Auch den Ziegelverband kann man an dieser Stelle vor
trefflich beobachten. Er ist bei dem quadratischen Format, das
allerdings zweihandiges Hantieren bedingt, von groBer Einfach
heit. Die Steine liegen in durchgehenden Kreuzfugen; und wenn
III der einen Schicht an der Kante ganze (Binder) liegen, so hat
die darauf folgende Schicht halbe (Uiufer). An den Ecken und
in den Ixeln wechselt der Wert der Kantenreihe. Wo letzteres
einmal infolge einer UnregelmaBigkeit nicht geschieht, bedarf
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man an den Ecken eines Viertelsteins und in den Ixeln emes
ausgeeckten ganzen, oder es geht in letzterem FaIle die eine
Wandflache einen halben Stein tief in die anschlie13ende Mauer
mit durchgebender Fuge binein. Das ist gerade hier in dieser
Burggegend zu sehen.. Die Sorgfalt in der Handhabung dieser
Maurerregeln Hi13t allerdings manchmal zu wiinschen iibrig; die
Sto13fugen werden ungleich dick, Flickstiicke, die bei uns beriich
tigten "Klamotten", werden eingelegt, und bei dickeren Mauern
leidet die RegelmaBigkeit oft durch haufig das Mauerwerk quer
und langs aurchziehende kleine Kanale von Sehiehthohe und
-breite, die au13en durch ein Fliekstiic.k geschlossen werden. Sie
seheinen zum Zwecke der Trockenhaltung angeordnet worden
zu sein.. Ausnahmsweise kommt bei der Araehtu-Mauer Nabu
polassars und an dessen Palast, ebenso an dem Aufgangsbau in
der Nordosteeke des Kasr (t 4) ein Kantenverband vor, in weIchem
innerhalb derselben Sehicht immer ein Ganzer hinter· cinem
Halben neben einem Halben hinter einem Ganzen liegt, soda13
das Mauermassiv mit der Kantenreihe in verzahnter Verbindung
steht. Das gehort zu den unrichtigen Konstruktionsgedanken,
denen wir im Altertum durchaus nicht so selten begegnen, als
begeisterte Liebhaber glauben mocbten.

In dem Haushof v 27 fand sich ganz unten ein Ziegel mit
einer 6 zeiligen Inschrif~ (Abb. 55) eingemauert, deren Text be
sagt: " ebukadnezar, Konig von Babylon, Sohn Nabupolassars,
Konigs von Babylon, bin ich. Den Palast, die Wohnung meines
Konigtums auf der Erde Babylons (oder: "dem Platz ,Babel'"
(DelitzsehJ), die in Babylon (ist), baute ieh. Machtige Zedern
vom Gebirge Libanon, dem glanzenden Walde, brachte icb, und
zu seiner Bedachung legte ich sie. iarduk, der barmherzige
Gott, der mein Gebet erhort: Das Haus, das ich gebaut, an
seiner Bebagliehkeit moge er sich sattigen r Das Kisu, das ieh
erriehtet, seinen Verfall moge er erneuern. Darin, in Babylon
moge alt werden mein Wandel. Meine Nachkommenscbaft moge
in Ewigkeit die Schwarzkopfe beherrscben I" (Dbers. Wei13bach.)
Der Palast war also mit Libanon-Zedern gedeckt und demnacb
mit einigen, spater zu erwahnenden Ausnahmen, nieht tiber
wolbt. Mit dem "Kisu" wird der Konig wohl die Verstarkungs
mauer meinen, die wir bereits im Osten kennen gelernt haben,



und die sich aueh an anderen Stellen der Umfassungsmauer
findet.

Diese 6 zeiligen Sehriftziegel, von denen wir im ganzen 80
ummern gefunden haben, lagen groBtenteils im ostliehen Teile

der Siidburg, meistens nieht mehr an Ort und Stelle. Dber die

Abb. 55: Die sechszeilige Libanon-Inschrift von der Siidburg.

ganzc Siidburg verstreut, besonders abeT irn mittleren Teil, fand
sieh eine zweite Sorte Schriftziegel, die auf 8 zeiliger Legende
ungefahr dasselbe besagt wie die vorige (Abb. 56), nur kommen
die "Libanon-Zedern" nicht darauf vor: " ebukadnezar, Konig
von Babil, der Pfleger Esagilas und Ezidas, Sohn abupolassars,
Konigs von Babil, bin ieh. Den Palast, die Wohnung meiner
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bb. 56: Die acbtzeilige Hauptinschrift von der Siidburg.

Majestat, baute ieh auf dem Babilplatze (irsit Babil) von Babil:
an der Brust der Unterwelt griindete ieh fest sein Fundament
und fiihrte ihn aus Asphalt und Backsteinen hoch auf gebirgs·
gleich. Auf dein GeheiB, Weiser der Gotter, Marduk I moge
ich mieh von der Fiille des Hauses, das ieh gebaut, sattigen mit

achkommensehaft I Meine achkommen mogen in ihm fiir
ewigc Zeiten die Schwarzkopfigen beherrsehen I" ( .. bels. De-
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litzsch. Vgl. K. B. III 2 S.69.) Von die en Achtzeilem haben
wir im ganzen 412 ummem gefunden, viele davon in den
Fundamenten des groBen Saales am Haupthof und des groBen
Tores ebenda. Sie sa./}en hier oft in derselben Schicht (Abb.57),
nur durch wenige nicht beschriftete Ziegel getrennt voneinander.
Die Schrift in ihren "neubabylonischen" Charakteren ist immer
sehr schon und sorgHi.ltig, die Zeileneinteilung stets dieselbe.
Es macht fast den Eindruck, als ob ein bestimmter Rhythmus
der Sprache beabsichtigt ware, der in der Zeileneinteilung zum
Ausdruck kame, denn wahrend in einigen Zeilen die Zeichen
stellenweise so weit voneinander stehen, daB betrachtliche
Zwischenraume auftreten, drangen sich in anderen die Zeichen
enge aneinandeI. Die Zeilen sind durch Linien voneinander
getrennt, die zum TeiI in der Weise hergesteIlt sind, daB ein
zweikordiger Faden darauf gespannt und in den Ton eingedriickt
wurde. Die so zahlreiche, unabanderliche Wiederholung ein und
derselben Inschrift argert den Ausgraber sehI. Er wiirde es
lieber sehen, wenn die Texte auf den verschiedenen Ziegeln ver
schieden waren, und dadurch Gelegenheit geboten wiirde, mehr
Einzelheiten in bauliehen Gesehehnissen, Benennungen und Ce
pflogenheiten kennen zu lemen. Aber auf einen soIchen Spe
zialuoterricht spater Gelehrter kam es dem Konig von Babylon
offenbar sehr wenig an. Die Hauptsache war die .. berlieferung
des amens des Konigs als Schaffer groBer Werke. Und in der
Tat hahen die Hunderte von Ziegel-Insehriften und die Millionen
von Ziegelstempeln dem Konige doch ein Denkmal gesetzt, \Vie
es unverganglicher kaum gedacht werden kann.

Die Siidburg stand nach diesen In chriften auf dem "Babel
platze". Das ist. meiner Meinung nach die Ortlichkeit, auf der
urspriinglieh die alteste, Babilu oder Babilani (Pforte Gotte
oder Pforte der Gotter) genannte nsiedelung aIlein stand. Da
mals war Esagila noch ein davon getrennter Begriff und ver
hielt sieh zu Babylon etwa wie KoIln (an der Spree) zu Berlin.
Erst spater, wenn auch schon zu sehr alter Zeit, wurde beide
zu einem GroB-Babylon vereinigt. Aber noeh Asarhaddon sagt
auf von uns gefundenen Ziegeln ( r. 38940), daB er "Babylon
un d Esagila" neu gebaut habe, und Iabupolassar nennt sich
auf den zahlreichen Ziegeln seiner Arachtu-Mauer ( II. 30522)



den "Wiederhersteller von Esagila und Babylon". Die Ab
messungen von 190 m Breite und 300 m Lange sind fiir diese
ganz alten Stadte Teichlich geniigend. Die Akropolis von Tiryns
wiirde bei einer Lange von 150 m und einer Breite von .50 m
in dem ostlichsten Teile der Siidburg Platz haben, der den
Osthof mit seinen beiden anliegenden Toren umfaBt und von
der Nordmauer bis zur Siidmauer reicht. Auch Troja in der VI.,

Abb. 57: Ziegel-Inschriften in der SiidblJrg an Ort und Stelle.

der mykenischen Schicht ist mit 130 X 180 m bedeutend kleiner
als die Siidburg, die beiden alten Ringmauern messen nur 80 XI 10

und 100 X 1laID. Auf dem "irsit" von Babylon ist also zweifel10s
Raum genug fUr eine alte Ansiedelung von der in so zuriick
liegenden Zeiten iiblichen GroBe. Esagila lag 800 m davon
entfernt, und es 1st daher gar nicht daran zu denken, daB Ba
bylon und Esagila von Anfang an ein zusammenhangendes
Stadtganzes gebildet haben konnten. Dagegen mag das schon
bei der Griindung so gewesen sein, daB der Zugang zu jenem
Gottessitze durch die Feste Babil vollstandig beherrscht wurde,
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nnd daB nur durch dieses "Gottestor" der Gottessitz Esagila
zuganglich war. Diese Verhaltnisse werden sich allerdings schon
£ruh, vielleicht bereits zu Beginn der historischen Zeit, modifiziert
haben. Jedenfalls treffen wir zu Hammurabis Zeit bereits auf
voll entwickelte Hauser an richtigen StraBenziigen im Merkes,
die wir ausgegraben haben, und die Stadt zeigt· also schon da
mals eine bedeutend starkere Ausdehnung. Die Hammutabi-Zeit,
also das dritte Jahrtausend, ist das alteste, was der Grabung
vorlaufig zuganglich ist. Dber die prahistorische Existenz von
Babylon werden wir nur durch ge!egentliche Funde von Feuer
stein- und anderen Steingeraten unterrichtet, die infolge der bei
kontinuierlicher Bewohnung eines Ortes danernd stattfindenden
Bodendurchwiihlung sich allmahlich von den unter ten bis in
die uns zuganglichen Schichten hinaufgerettet haben.

Kehren wir zur Siidburg zuriick, und sehen nns noch im
Osthof selbst urn. Er ist mit Nebukadnezar-Ziegeln gepfla tert,
schadhaft geworden nnd ausgeflickt, dann, nach vorhergegan
gener .. bergieBung mit Asphalt, durch eine geringe Aufschut
tung, die auch die exakte Ebene wieder herstellte, eingeebnet
und neu gepflastert mit schonen Tonplatten, die fast genau
50 cm im Quadrat messen und den Stempel ebukadnezars auf
der schmalen Seite tragen. Die StoBfugen sind dabei mit Gips
morte! ausgegossen, aber kein Asphalt wurde verwendet. So
konnte der FuBboden durch Besprengen stets angenehm feucht
gehalten werden; denn die gebrannten Tonplatten saugen die
Nasse begierig auf, und daB diese nicht tiefer in die unten
liegendc Fiillmasse eindrang, dazu war eben der Asphaltiiberl:ug
des darunter liegenden Pflasters bestimmt.

Ob die Wande der HOfe in Rohbau stehen blieben, oder
ob sie mit Putz versehen waren, wissen wir nicht. Aus den bunten
Emailleziegeln mit dem L~wen, die in allen HOfen gefunden sind,
geht indessen hervor, daB mindestens die Toreingange jedesmal
mit diesen Lowen geschmiickt waren. Die Innenraume waren
mit einem feinen, auf dickerem Gipsmortel aufgetragenen Putz
versehen, der aus reinem Gips bestand. Davon hat sich ein Stiick
in dem Raum des Osttores an einer Stelle erhalten, wo die FuB
bodenerhohung mit ihrem Erdreich noch heute die alte Wand
geschutzt hat.



1m Hofe lag eine Siiulenbasis (Abb. 58) und ein Kapitell aus
feinem, weiBem Kalkstein. Die Base hat die kugelige Form
und das stegumriinderte Rundblattornament, wie es die Base
von Kalach (Nimrud) zeigt. An dem arg abgestoBenen KapiteII
erkennt man noch das runde Siiulenauflager und zwei stark hervor
tretende Massen,
die wohl als die
Reste von zwei
Stierkopfen an
zusehensind, wie
sie bei den Kapi
tellen von Perse
polis auftreten.
Die Stucke lagen
auf I m hohem
Schutt, und sind
also nach der
Palastzerst6rung
erst hierher ver
schleppt. Viel
leicht entstammt
die Base dem
runden Posta- Abb. 58: Saulenbasis in der Siidburg.

ment, das vor dem lschtar-Tor bei der nordwestlichen Bastion
steht. 1m Hofe ist fur eine Saule durchaus kein Platz. Hochstens
kiime der "Gewolbebau" (vgl. S. 98) fur Siiulen in Betracht.

13·

Der Mittelhof der Siidburg.

Den ~littelhof (M, s. Abb. 46) betritt man durch ein Tor, das
dem Osttor ganz analog gebildet ist. ur ist hier jeder der eben
raume noch mit einem Beiraum versehen, der mit ibm durch
eine groBe, nicht verschlieBbare OHnung und mit dem anliegen
den Palasthause durch eine Tur verbunden war. Hier liegt der
Begriff des "Bureaus" ganz klar. lch stelle mir diese Torriiume


