
gem als GerichtslokaliHiten vor, und denke mir, daB die Richter
in den nur von den Hausern aus erreichbaren Beiraumen und
die Parteien in den ebenraumen sich aufhielten, in die man
von den Hofen und auch von dem Torraum aus gelangen konnte.
Das Tor als Gerichtslokal spielt seine Rolle auch im Alten
Testament. Beweise 'fur diese Art der Benutzung unserer Raume
haben wir aber nicht.

Besonders geraumig ist hier wieder das sudliche Haus mit
zwei Hofen (21 + 22) und einem groBen Saal zum Mittelhof
hin. Es ist gewiB das des obersten Beamten des Reiches. Der
groBe Saal hat hinter sich drei hofahnliche Raume, die mit
ihren jedesmaligen ebenraumen als die zum Amt gehorigen
Kanzleien gedient haben konnten. Von diesem und dem dabei
liegenden, ebenfalls raumreichen Hause urn 23 hat man direkten,
wenn auch durch zahlreiche Turen ab perrbaren Zugang zu
den we tlich daneben liegenden koniglichen Privatkanzleien.

ordlich liegt zunachst em zweihOfiges Haus (13 + 14) mit
zwei nach dem Mittelhofe zu sich offnenden Amtszimmern und
sechs einhofige (IS, 16, 17, 18, 19, 20). Den Zweck des langen
groBen Raumes neben dem Hof 13 kennen wir leider nicht.
In dem Amtszimmer daneben liegt ein gemauerter Brunnen,
Wle ihn die ubrigen Hauser groBtenteils nicht haben.

Das PIlaster des Hofes ist dem des vorigen gaOl gleich,
bis auf eine Erneuerung durch abonid, der hier seine von
ibm gestempelten, 50 em groBen Platten uber den alteren Belag
streckte.

14·

Der Gew61bebau.

Von der ordostecke des Mittelhofes fuhrt ein breiter Gang
zu einem Gebaude in der ordostecke der Sudburg. das in jeder
Beziehung eine usnahmestellung unter allen Baulichkeiten der
Burg und selbst der ganzen Stadt - man kann gewiB auch sagen:
des ganzen Landes - einnimmt.

Es sind 14 gleichwertige Kammern zu beiden Seiten eines
Mittelganges und von einer starken 1auer umgeben. Urn dieses,





ein wenig unregelmaBige Viereck verlauft ein schmaler Korridor,
dessen andere Seite nordlich und ostlich groBenteils von der
Burgmauer gebildet wird, wahrend westlich und sjidlich wieder
Reihen gleichwertiger Kammern an ibm liegen. In einer dieser
westlichen Kammern liegt eia Brunnen, der in hervorragender
Weise von aIlem, was wir sonst an Brunnen in Babylon oder
anaerwarts in. der antiken Welt haben, abweicht. Es sind drei
nebeneinanderliegende Schachte: ein quadratischer in der Mitte
und zwei langliche zu beiden Seiten, eine Anlage, fur die ich

weiter keinc
Erkliirung

sehe, als daB
hier ein me
chanisches

Schopf
werk arbei
tetevonder
Art unserer

Paternos
terwerke,

beidemsich
die zu einer
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Abb. 60: Bogen vom Gewiilbebau. Scb6pf-

kasten iiber
einem auf dem Brunnen angebrachten Rade drehten. Das Rad
wird dabei durch ein Gopelwerk in dauernde Umdrehung versetzt
Die Vorrichtung, die heutzutage in dieser Gegend auch iiblich
ist und "Dolab" (= Kasten) genannt wird, ergibt einen kon
tinuierlich flieBenden Wasserstrom, iiber dessen mutmaBliche
Verwendung wir weiter unten sprechen werden.

Die Ruine (Abb. 59) liegt vollstiindig unterhalb des i
veaus der PalastfuBboden, es sind die einzigen ,Kellerraume",
die in Babylon vorkommen. Sie waren in einer der siidlicben
Kammern auf einer aus Lehmziegeln mit Barnsteinbelag ge
mauerten Treppe von dem Korridor aus zuganglich.

Samtliche Raume waren im Rundbogen iiberwolbt (Abb.60).
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Die Bogen bestehen aus mehreren, durch Flachschichten vonein
ander getrennten Rollschichten ( bb.61), genau wie beim Ost
tor der Burg. Hier miissen wir uns des Unterschiedes bewuBt
werden, der zwischen Bogen, unterirdischen Gewolben und frei
stehenden Gewolben existiert. Der Bogen, innerhalb einer Mauer,
findet in letzterer stets das notige Widerlager. Seine Konstruktion
hat niemals Schwierig-
keiten gehabt, und wir
begegnen ihm daher auch
schon in den alleraltesten
Zeiten: in ifferundebenso
in Farah am Beginn d r
Schriftz it. In Farah gibt
es einen unterirdi chen
Kanal, der aus lauter
nebeneinander gestelIten
Bogen besteht, und in
Babylon und Assur gibt
e unterirdische Gruftge
wolbe, die wohl in das
Jahr IOOO hinaufsteigen.:
Auch die e unterirdischen
Gewolbe haben keine

chwierigkeit; denn das
Erdreich, in welchem sie
vollkommen stecken, gibt

ihnen von selbst das notige Abb. 61: Bogenan a.tze vom Gewolbebau.
Widerlager. Ganz anders
wird aber die Sache, wenn ein Gewolbe von einer freistehenden
Mauer zur anderen gespannt werden 5011. In diesem Falle muB der
Bau selbst derart eingerichtet werden, daB der Schub derWolbungen
durch die YIauern allein ausgeglichen wird. Diesen bedeutungs
vollen Schritt scheint in Mesopotamien erst ebukadnezar ge
wagt oder wenig tens angebahnt zu haben. Jedenfalls sind bi her
im Zwischenstromland altere Kammergewolbe als unsere auf
der Siidburg, die einen groBeren zusammengehorigen Komplex
von Raumlichkeiten iiberdecken, nicht vorhanden. Die Gewolbe,
welcbe Place auf die Gemacher von Khor abad gesetzt hat, sind
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ohne Ausnahme erdichtet. Sargon kennt nur den Mauerbogen,
was, wie wir gesehen haben, nichts Merkwiirdiges an sich hat,
und die in schrag liegenden Schichten erfolgte Kanaliiberdeckung.
Diese assyrisch-babylonischen PaHiste waren durchgangig mit
Holzbalken iiberdeckt, wie unsere Siidburg mit "Zedern vom
Libanon". Vielleicbt war auch der Thronsaal am Haupthof iiber
wolbt, doch ist das nicht sicher. Der Gewolbebau tragt aber
deutliche Zeichen einer Anfangerkunst: Vorsicht und Unbebolfen
heit in der Anordnung der Gewolbe. Selbstverstandlicb ist nichts
von Kreuzgewolben, Kuppeln oder dergleichen vorhanden. Es
sind alles einfache Tonnen. Die Mittelkammern werfen ihren
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Abb. 62: Querschnitt durch den Gewolbebau.

Schub im orden auf die dicke Burgmauer, im Siiden auf die
im Gegensinn gespannten Randkammem (Abb. 62).

Bei Betrachtung des Grundrisses fallt sofurt auf, daB die
Mittelkammern bei denselben Spannweiten dickere Mauern haben
als die Randkammern. Das laBt sicb nur dadurch erklaren,
daB die er teren starker belastet waren als die letzreren, eine
Vermutung, die durch die rings berum laufende Dilatationsfuge
bestatigi wird, durch welcbe die Gewolbe selb t von der dicken
Vierecksmauer getrennt werden. Die Gesamtheit der 14 Tonnen
gewolbe konnte sicb auf diese Wei e innerhalb des umgebenden
Vierecks von oben nach unten frei bewegen wie der Auszug
eines Fernrobrs. In dieser Beziebung ist der "Gewolbebau"
ein bisher ohne Analogie dastehendes Gebaude. Seine Eigenart
wird nocb dadurch hervorgeboben, daB an ibm Haustein ver
wendet war, wie die zablreicben, jetzt allerdings formlosen Stein-
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reste und Splitter beweisen, die in der Ruine gefunden sind.
Beim Ausgraben macht das einen bedeutend starkeren Eindruck
als beim Bericht.

Wir haben nur zwei Stellen, an welchen Haustein in
groBeren Massen vorkommt: am Gewolbebau und an der

ordmauer des Kasr. Und - merkwiirdig: in der gesamten
Literatur iiber Babylon einschlieBlich der Keilinschriften ist
ebenfalls nur an zwei Stellen von Haustein die Rede, das
1st bei der ordmauer des Kasr und - bei den "hangenden
Garten"! Die StraBe und die Euphratbriicke, bei der ebenfalls
Haustein benutzt wurde, kommen hier ja nicht in Betracht. Dazu
kommt, daB sowohl die Ruinen als auch die schriftlichen ach
richten nur von einem einzigen Gebaude zu berichten wissen,
das von allen iibrigen in der auffalligsten Weise abwich, der
Gewolbebau des Kasr und der cXQE1Jaa't0r; xlplO c. Darum halte ich
beide fiir identisch.

DaB der achweis im einzelnen auf Schwierigkeiten stoBt,
wird niemanden wundern, der mehr als einmal antike Realberichte
mit den Befunden der Gegenwart in .. bereinstimmung zu bringen
hatte. fan kann immer froh sein, wenn die Hauptsachen
stimmen I Zur Bequemlichkeit des Lesers lasse ich hier zunachst
die Ausziige aus den alten Schriftstellern folgen, welche die
hangenden Garten beschreiben.

I. Berosus in Josephus, antiq. Jud. X II: afJovloooVO

ao(>or; ...• 1:Elxl(Ja~ aSLO.A.OrWr; 't~v .7tollv xaL 'tovr; .7tvlwvar; xoap:rlaa

lE(Jo.7t(JE.7tWr; .7t(JoaxauaxEvaaE Tolr; .7taquxolr; fJaatl..Eiolr; ~T:E(Ja fJaal

lEla ixopEva tWrc.Ov· clv TO pEV aVaaTTJpa xaL T",V 10L:Jl"'v .7to.A.VTE
lELav .7tE(JUJaOV ~aw liv EiTJ J..{rElV, .7tl"'v ror; OVTa PErala xaL U.7tE(J
ijrpava avvEuJ..{alhj ru-tE(Jatr; .7tEv1:ExaioExa. 'Ev Of Tolr; fJaallElotr;

TOVTOlr; avalijppaTa lUhva avol'Xooop~aar; xal 't"'v OtplV a.7todov;
OpOLOTaT:1]v ·wlr; OQEOl 'Xa-rarpvTEvaa oivo(JEal .7tavToOa.7tol ESElQ

raaaTo, xaL 'XauaxEvaaE TOV 'XalovpEvov x(lEpaaTov .7ta(JadElaov, OLIX
TO T",V ivval'Xa avwv E.7tl~VPElV Tijr; .ol'XEla Ota~{aEWr;, ror; T:E8-(lap

piv1Jv EV Tolr; xaTa l1Joiav TO.7tOtr;.
2. K tesias bei Diodor II 10: (Y.7tijQXE Of xaL 0 'XQEpaaT:O.,

'XalovpEvor; 'Xij.7tOr; :!la(>Cz T:1IV ax(>o.7tollV, ov .2'EI.ltQaploo aUa TlVO

vaTE(JOV .2'V(JOV fJaatJ..{wr; xaTaa'XwaaaVT:or; XaQlV rVvalXOr; .7tallaxij .

-CaV-r:1]V raQ rpaalV o.(;aav TO r{vor; llE(JaiOa :;caL TOVr; EV Tolr; OQWl



lElflliJVa; EJrl ~7rrOVaav aSUDaal TOV {JaalUa flifl~aaa{}at Via T7j;
TOV cpVT:ov(>yElov cpt).ouxv1a; T~V T7j; 11E(>aloo; xai(>a; lOt()T;1j-ra.

(2) "Eon 0' 0 JraQaoHao; 7:~V flEv JrlEv(>av ~xao'f:7}V Jra(>Exulvwv d;
-rEna(>a JrU-{}-(>a, T~V OE JrQoa{Jaatv OQEtV~V xaL Ta; olxoooflla; tillar;

ES aUwv EXWVJ wau T~V Jr(>oao1/Jtv Elvat -{}-WT(>OEt07j. (3) <YJro Of Tal;
, , (J' )~, , CI ,(..t

xa-rEaxEvaaflEVal; ava aaEatV qJXOUOfl1JV7:0 av(>tyrE;, aJrav flEV VJrOuE-

XOflEVat TO TOV <JiV7:ov(>yElov {Ja(>o;, all~lwv OE EX TOU xaT:' ollrov

aEL fltX(>OV 1J.JrE(>ExoVOat xaT:a 7:~V Jr{Joo{Jaalv' ~ t/avwT:aT:w aVQqs

o~aa ;rEn~XOV7:a Jr1JXrov 7:0 vlpOc; EtXEV lcp' aVT:y 7:0V Jra(>aoEloou

T~V avwT:auJV SJrtcpaVEtaV avvEstaOVflEV17v TtP JrE(>l{JolqJ Trov EJrlxlSEWV.

(4) "EJru{}' oI flEV TolXOt JrolvT:Elro; xauaxEVaaflEVOt TO Jraxoc; Elxov

Jroorov dxoat OVO, TroV d' ESOOWV haaT:7J TO JrlaToc; o{xa· Tlr; 0'ofJocpar;

xauadrasov l[-{}-tvat ooxol, TO flEV fl7j'XO; avv Talr; EJrt{Jolalr; ExoVaat

Jroorov txxalOExaJ 1:0 OE JrlaT:or; nnafJwv. (5) To d' EJrl Tal; 00

"01; oQocpOJfla Jr(>mTOv flEV EiXEV VJrEGT:QWfllvov xalaflOv FlETa Jroll7jc;

aacpalTOV FlETa OE 1:aVTa Jrl1v-{}-ov oJr1:~V otJrl7jv ev r V1/Jcp OEOEflE

v1jvJ TQl7:1jV d'EJrt{Jolr]v EJrEOEXETO flo).tfJar; aT{rar; Jr(>or; TO fl~ Ot

txvEla-{}-at xaTCc {Ja-{}-or; T.fJV EX TOU XaiflaTo; VOT[Oa. 'EJrL OE -rOVTOl<;

laEaai(>EvTo {'1]; Ixavov {Ja{)-o;, a(>xovv Tal TroV flErlaTOJV ob:oQOJV

Ql~alC;" TO o'Maq;oc; ESOJflalllJflEVOV Jr).7j(JEC; ~V JraVTooaJrrov OEVOQOJV

1:WV ovvaflEvmv "aTa u TO flErE-{}-O; xaL 1:~V a)'l7jV xaQtV TOVr; -{}-Em

fl{VOvr; tpuxarmr7jaat. (6) AI OE aVQqYE; Ta cpwTa OExoflEVat ralC;

0/ all~lmv v lE(JoXal Jrolla; xaL JraVTOOaJraC; Elxov Otalrar; {Jaat

llxac;' flla 0'nv EX 1:7jr; aVWTaT7J; EJrlcpavElar; Ola1:0flar; Exovaa xaL

Jr(>oc; TaC; s;ranl~aElr; 1:rov voa1:OJv oQrava, t5t' dJv aVHiJraw Jrlij{)-or;

VOCCT:O; EX Toii Jro1:a{Jov, fl1JOEVOr; TWV Esm{)-EV TO rtVOflEVOV aVVlOElv

OvvaflEvov. 0/;1:0; flEV O~v 0 JravaOElaoe;J ror; JrQOEbrOVJ vauQov

xauaxEVaa-{}-7j.

3· Strabo XVI I, 5: OlOJrEQ TWV EJrTCt -{}-Eafla-rmv l{rETat xaL

rou1:o (naml. die Mauern von Babylon) xaL 0 x(>EflaaToe; X1]3fO;,

EX.mv EV TET(JaraiVcp axAflau ixaa1:7jv JrlEVVaV 1:E"tTtl(Jwv 3f).{-{}-(Jwv·

avv{XETat OE 1/Jaltoaiflaat xaflaQwTOlr;J S3f1. JrETTWV IOQvflEVOt; xv{Jo

£lOWV allOte; EJr' aHotr;' oI 08 JrEnOI. xollOt Jrl~QEte; r7jr;J wau

olgaa{)-at cpu-ra ob·dQwv 1:WV flerlaTwv, Es OJrT7je; JrllvD-ov xal

aacpa). t'OV xauaXEVaa,tEVOt xal' alh·oL xat' o~ 1/JalloEr; "at TCt xafla-
, c .r'>' , {J' , "QWflaT:a. 1] 0 aVW1:aTW auy'l Jr(loa aaEle; x).lflaxwTa; EXEtJ Jra(>a-

XElflEVOV; 0'avwlr; xaL xoxllae;, 0/ dJv TO vcJW(J avijrov Ele; TOV

x7jJrOV aHO TOV Evcp(JIlroV aVVEXWc; oI JrQor; Tovro TE1:aYfllvol. 0 raQ
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:lCor:aflO~ Ota fl{a1J~ flEE 7:17~ :lColEro~ ar:aOtalO~ 7:0 :lCla.o~· E:lCt Of
r:tP :lCor:afltP «> "":lCO~.

4. Curtius Rufus, hist. Alex. VI; Super arcem, vulgatum
Graecorum fabulis miraculum, pensiles horti sunt, summam mu
rorum altitudinem aequantes multarumque arborum umbra et
proceritate amoeni. Saxo pilae, quae totum opus sustinent, in
structae sunt, super pilas lapide quadrato solum stratum est
patiens terrae, quam altam iniciunt, et humoris, quo rigant terras:
adeoque validas arbores sustinet moles ut stipites earum VIII
cubitorum spatium crassitudine aequent, in L pedum altitudinem
emineant frugiferaeque sint, ut si terra sua alerentur. Et cum
vetustas non opera solum manu facta, sed etiam ipsam naturam
paulatim exedendo perimat, haec moles, quae tot arborum ra
dicibus premitur tantique nemoris pondere onerata est, inviolata
durat, quippe XX [pedes] lati parietes sustinent, XI pedum
intervallo distantes, ut procul visentibus silvae montibus suis
inminere videantur. Syriae regem Babylone regnantem hoc opus
esse molitum memoriae proditum est, amore conjugis victum,
quae desiderio nemorum silvarumque in campestribus locis virum
conpulit amoenitatem naturae genere hujus operis imitari.

Es wurde zu weit fuhren, wenn ich hier aIle einzelnen Punkte
besprechen woHte, die fur und gegen meine Annahme sprechen.
Ich kann die Entscheidung ruhig der Zeit uberlassen. ach
Berosus mussen die hangenden Garten auf dem Kasr gelegen
haben; denn er verlegt sie ausfuhrlich und ausdrucklich in die
durch ebukadnezar ausgefuhrten Erweiterungsanlagen des a
bupolassar-Palastes. Es kame also hochstens noch die "Haupt
burg" in Frage. Eine definitive Losung kann nur die Ausgrabung
bringen. Eine scheinbar groBere Schwierigkeit liegt in der An
gabc der Seitenlange des Vierecks, die auf 4 Plethren (ca. 120 m)
angegeben wird (Strabo und Diodor). Das ist, wenn man das
MaB auf den Zentralbau bezieht, genau das Vierfache der
Wirklichkeit. Wer sich an diese Zahlen klammert, wird natur
lich meinc Hypothese ablehnen. Ich bin zu oft getauscht worden
durch antike Zahlenangaben, als daB ich diesen stets zwingende
Beweiskraft beimessen konnte, und halte es hier, ahnlich wie
bei Herodots StadtmauermaB, fur moglich, daB rnfang und
Seitenlange miteinander verwechselt worden sei. Der Zentralbau

Koldewey, Baby!oo. 7



ruht auf den 16 Mauern, die direkt unter den Gewolben liegen
und den 4 Umfassungsmauern, zusammen 20. Reizvoll ist daher
fiir den ichtphilologen die Vorstellung, daB der iiberlieferte
Text bei Curtius: "haec moles .... durat, quippe XX lati pa
rietes sustinent" auch ohne das zwischen XX und lati erganzte
"pedes" sprachlich zu rechtfertigen ware. Die bei Diodor und
bei Curtius angegebene Gewolbe-Spannweite von 10 bzw. 1 I FuB
kann man als mit der Ruine stimmend ansehen. Ich mochte auf
aIle diese Einzelheiten wenig Wert legen und mich allein an die
Hauptsachen halten. Und da ergeben die Nachrichten ein Ge
baude von genau denselben, von allen anderen sich stark unter
scheidenden Eigentiimlichkeiten, wie die Ruine des "Gewolbe
baues". Die Erganzung des Nichtvorhandenen ist an der Hand
der Beschreibungen und auf Grund der Ruine in verschiedener
Weise ausfiihrbar.

Entweder wurde das, jedenfalls iiber den Seitenkammer
Reihen zu erganzende ObergeschoB von dem hoher gefiihrten
Zentralbau iiberragt, oder die Gewolbedecke der Zentralkammero
trug direkt die Erdschicht fiir die Baumpflanzung, sodaB ein
innerer, zu ebener Erde gelegener, bepflanzter Hof entsteht. In
letzterem FaIle kann man sich die umlaufende Korridormauer
als Fundament fiir pfeiler oder Saulen vorstellen, von denen dann
die im Osthof gefundene Base stammen konnte. Ein baum
bepflanzter Hof mit Pfeiler-Hal1en daran wiirde eine so starke
Ahnlichkeit mit dem Festhaus von Assur (Mitt. d. D.O.-G.
NT. 331 Abb. 8) zeigen, daB man versucht sein konnte, auch hier
in dem Gewolbebau das "E-sigisi", das "Opferhaus des erhabenen
Festes des Herro der Gotter, Marduk", zu erkennen (Steinplatten
Inschrift 3 Z·7), wenn nicht verschiedene Schwierigkeiten vor
Hiufig dagegen sprachen. Der praktische Erfolg der ganzen
Anordnung bestand zweifellos darin, daB das ganze Gebiiude
in hachstem Grade gegen die Wirkungen der hohen Sommer
temperatur geschiitzt war.

Der ganze Bau liegt unter Dacb, der Zentralbau entspricht
den Hafen bei anderen Hiiusern, nur daB er iiberdeckt ist. Eine
abnorm hohe Erdschicht schiitzt wieder das Dach. Denn die
stetig bewasserte Vegetation muB die Luft in wohltiitigster Weise
abgekiihlt haben, die durch das Laub der Baume in die Kammern,
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die OtalT:a~{JaGllt'Xag des Diodor, eindrang. Vielleicht spielte sich
in diesen kiihlen Raumen ein groBer Teil der Amtstatigkeit des
Palastpersonals wahrend des Sommers abo Heutzutage verhangt
man sich hier namentlich bei den tiirkischen Regierungsgebauden
im Sommer die Fenster mit einem Gestell, das aus zwei weit
maschigen, aus Palmrippen gefertigten Gittern besteht, zwischen
die eine Lage "Agul" eingeklemmt wird; das ist ein stachliges,
stark wasserhaltendes Wiistenkraut. Diese wird dauernd mit
Wasser begossen und kiihlt den Raum, indem der Wind durch
blast, in ausgezeichneter Weise ab, verdunkelt ihn allerding
stark; aber daraus machen sich die Kanzlisten nichts, denn man
kommt hier besonders im Sommer mit einer auBerordentlich
geringen Menge Licht aus. Der Bau war jedenfaBs auf starken
Verkehr berechnet: zwei Tiiren in der Siidmauer fiihren zu ihm,
und der Gang vom Mittelhof her ist besonders breit.

An den Vorteilen guter Temperatur-Isolierung nahm das
KellergeschoB im ganzen Urnfange teil. Es war, wie die erhal
tenen Gewolbeansatze zeigen, jedenfalls sehr dunkel, und kann
daher wohl nur als Lagerraum fiir Vorrate aBer Art gedient
haben, wozu sich die vielen gleichwertigen Kammern gut eignen.
Mit einer derartigen Verwendung mogen die zahlreichen Tabletten
in Zusammenhang stehen, die im Treppenraum der Siidkammern
gefunden sind, und deren Inhalt sich auf Getreide bezieht.

Die Sicherung des Daches gegen Eindringen der standigen
Feuchtigkeit entspricht 'nach den Beschreibungen der Alten den
babylonischen Baugewohnheiten sehr gut. Auf einer Lage von
Schilf und Asphalt, die zunachst iiber einem machtigen, zum
Teil in den Ruinen wiedergefundenen Quaderbelag gestreckt
war, ruhten zwei Ziegelschichten in Mortel. Diese waren mit
einer Bleidecke von der hohen, darauf aufgebrachten Erdschicht
isoliert.

Die hangenden Garten haben seit Jahrhunderten, oder viel
mehr seit Jahrtausenden die hochste Bewunderung der Welt
erregt. Daran trug nicht zum wenigsten die legendare Verbin
dung der Sache mit dem amen der Semiramis bei, die gerade
bei Diodor abgelehnt wird. Auch der Ausdruck "hangend"
hat den Ruhm dieser Anlage zweifellos sehr gefordert, obwoh!
die Ausdriicke cXQEflaGT(5~) und "pensilis" fiir den antiken Tech-

7*
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niker lange nicht so viel Wunderbares hatten, als fur uns. Pen
silia sind dem Romer "Balkone", und die hatten an sich nichts
besonders Erstaunliches fur ihn. Was die hangenden Garten
in die sieben Weltwunder einreihte, war eben die Anlage cines
Gartens auf der Decke eines. benutzbaren Gebaudes.

15·

Der Haupthof (H).

Das Tor zum Haupthof (Abb. 63) ist bedeutend groBer, ge
raumiger und in den Mauerstarken kraftiger, also hochragender,
als die beiden vorhergehenden. Die beiden Nebenraume fehien
auch hier nicht. In dem nordlichen befindet sich das Fundament
zu einem Treppenaufgang, der zu einem oberen GeschoB oder
zum Dache fuhrte; er gehort zu den wenigen dieser Art, die
wir uberhaupt in Babylon nachweisen konnen. An diesem Bei
spiele sowie an den Freitreppen bei der Kanalmauer im Slidosten
des Kasr, bei dem Brunnen und bei der Quermauer am Ischtar
Tor, dem Aufgang an der Nordost-Bastion des Kasr, erkennt
man, wie Treppen behandelt wurden. Die langen, schmalen
Gange i;I den Tempeln konnen demnach ebenfalls zm Anlage
von Aufgangen gedient haben. In den Privathausern trifft man
niemals auf derartige Anlagen. Nun muB man doch aber wahl
mit Sicherheit annehmen, daB die Leute zu ihren, den langen
Sommer uber so auBerordentlich angenehm benutzbaren Dach
terrassen gelangen konnten. Es bleibt daher vorlaufig nichts
anderes librig, als anzunehmen, daB diese Zugange in den
Privathausern aus Holz und in der allereinfachsten Weise kon
struiert waren (vgl. Abb. 238). Den heutigen Dorfbewohnern
genugt oft ein an die Wand gelehnter Palmstamm, in den die
Stufen roh hineingehauen sind. Auf die Frage nach der Mehr
stockigkeit der Hauser wirft dieser durchgangige Mangel an
Treppen ein bedenkliches Licht. Herodot (I 180) spricht von
drei- und viergeschossigen Hiiusern. Erhalten sind solche nicht,
und die Lehmmauern der Privathauser in der Stadt kaum stark
genug, um ein einziges ObergeschoB zu tragen. Die Barnstein-


