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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-
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Abb. 63: Der mittlere Teil der Siidburg.
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mauern der Siidburg-Hauser konnten allerdings an sich sehr
wahl mehrere Geschosse gehabt haben, wenigstens viele von
ihnen. Eutscheiden konnen wir also die Frage bisher nicht,
werden uns jedoch von der Wahrheit wenig entfernen, wenn wir
annehmen, daB das gewohnliche Haus nur ein GeschoB hatte.
Dagegen mogen einzelne deren mehr gehabt haben, wobei
dann holzerne Treppen die Kommunikation abgegeben haben
konnen.

Der Haupthof bildet einen gewaltigen Platz von 55 m Breite
und 60 m Lange. Er war zuletzt mit Tonplatten gepflastert wie
die iibrigen und diente am Ende der sasanidischen Zeit als Fried
hoI. Zahllose flache Trog- und Pantoffelsarge aus Ton, vielfach
schon blau glasiert, durchsetzten das Erdreich bis auf den unteren
FuBboden, oft zu mehreren iibereinander. Sie waren durch die
Ziegelrauber stark durchwiihlt und zertriimmert.

Gerade in der Mitte befindet sich ein nicht sehr groBes
Wasserbecken. Es ist durch den ZiegelfuBboden durchge
schnitten, stammt also vielleicht nicht aus Nebukadnezars, sondern
aus der persischen Zeit. Ein AbfluB leitete das Wasser nach dem
Kanal des Ganges im Westen. Von einem ZufluB war nichts zu
bemerken. Die Wande sind durch aufrechtstehende Ziegel ge
bildet, und das Ganze ist innen erst mit Asphalt und darauf
mit Gipsmortel iiberzogen. Gips lost sich zwar im Wasser auf,
tut dieses aber auBerordentlich langsam; beim Bau unseres Ex
peditionshauses in Assur waren die notigen Wasserreservoire
in Gipsmortel hergestellt, und der Gipsputz auf den Wanden,
dem Dache und den Ballustraden unseres Rauses in Babylon
hat jetzt zwolf Jahre ausgezeichnet gehalten. Das Bassin ent
spricht der in neupersischen Hausern so unentbehrlichen "Rude",
worin alles gewaschen wird, was es im Hause an EB- und Trink
geschirren gibt und noch manches andere.

Nordlich liegt ein zweihofiges Haus (28 + 29) und ein vier
hofiges (30 + 31 + 32 + 33). Das an ersterem liegende Bureau
ist mit ihm durch eine Tiir verbunden, wahrend die beiden Bu
reaus vor letzterem nur vom Haupthofe zuganglich sind. In
der ordostecke fiihren zwei Gange nebeneinander nach Norden.
Der eine enthalt die Zugange zu 28 und 29, der andere zu den
ostlichen Hiiusern. Diese munden einzeln auf den Gang. Dabei
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sind aber die drei nordlichen auch unter sich durch Tiiren ver·
bunden. Das sieht so aus, als wenn sie je nach Bediirfnis als
Einzelwohnungen oder als Komplex benutzbar gehalten werden
solIten. Ihr Gang fiihrt wie der ostlich von ihnen liegende auf
eine Pforte in der Burgmauer. Urn die beiden Eingange am
Haupthof streng voneinander zu sondern, ist der Trennungs
mauer noch ein besonderer Block vorgelegt, der in den
Hof vortritt.

Siidlich liegt der groBte Raum der Burg, der Thronsaal der
babylonischen Konige. Er zeichnet sich in jeder Beziehung vor
allen anderen Raumlichkeiten aus, sodaB schon deshalb iiber
seine Bestimmung als Hauptreprasentationsraum kaum ein Zweifel
walten kann. Wenn man sich irgendwo die Erzahlung von dem
verhangnisvollen Gastmahl Belsazars lokalisieren will, so kann
man das in diesem kolossalen Raume gewiB mit dem groBten
Rechte. Er ist 17 m breit und 52 m lang. Der weiBe Saal im
Schlosse zu Berlin miBt 16 X 32 m. Die Mauern der Breitseiten
iibertreffen mit 6 m Dicke die der Schmalseiten bedeutend, und
legen den Gedanken nahe, daB sie ein Tonnengewolbe trugen,
was sich allerdings sonst nicht beweisen laBt. Eine groBe Mittel
tiir und zwei ebenfalls betrachtliche Seitentiiren offnen sich zum
Hof. Der Mitteltiir gerade gegeniiber liegt in der Riickwand
eine doppelt umrahmte Nische, in der gewiB der Thron stand,
sodaB die im Hofe Wartenden von dort aus den Konig sehen
konnten, so wie man das Tempelbild im Ninmach-Tempel eben
falls schon yom Hofe aus sehen konnte. Der FuBboden besteht
nicht wie sonst aus einer einzelnen Ziegellage, sondern aus min
destens sechs, die auBerdem noch in Asphalt allein verlegt
waren, und so eine zusammenhangende Platte bildeten, die an
den Wanden auf einem Mauervorsprung auflagerte. DaB die
Wande dieser Raume mit weiBern Gipsputz versehen waren, haben
wir beim Osttor gesehen.

Hervorragend geschmiickt war die Hoffront mit ornament
reichen Emailleziegeln (Mitt. d. D.O.-G. r. 13). Auf dunkel
blauem Grund standen gelbe Saulen mit hellblauen Kapitellen,
die durch Palmettenranken miteinander verbunden sind, dicht
nebeneinander. Die Kapitelle gemahnen mit ihren kraftig ge
schwungenen Doppelvoluten an Formen, die uns aus alter Zeit
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von Cypern her bekannt sind (Abb. 64). Daruber verlief ein
von gelb-schwarz-weil3en Quadratbandern begleiteter Fries aus
weil3en Doppelpalmetten. Die Lokalti:lne des Ornaments werden
durch weil3e Begleitstreifen in wirkungsvoller Weise von dem
dunkeln Grund abgehQben. Dem Ganzen Iiegt offenbar eine
phantastisch abgekurzte Idee einer Saulenstellung zugrunde, wie
sie der Konig und seine Leute wohl im Westen bei seinen
Kriegszugen gesehen haben konnten, wie sie aber dem Baby
lonier der Scholle im ganzen fremdartig erscheinen mul3te; denn
der kannte fur gewohnlich weder Saulen noch Gebalke.

Die Technik ist dieselbe wie bei den Fl,!chemaillen vom
Ischtar-Tor, es fehlen nicht die schwarzen Umril3linien der ein
zelnen Farbenfelder. Auch die Versatzmarken finden sich hier
in gaOl analoger Weise verwendet. Sie sind hier besser zu
beobachten gewesen als anderswo, da ein grol3er Teil der ge
fundenen Ziegel noch im ursprunglichen Zusammenhange lag.
Nach der Zertrummerung der Mauer durch die Ziegelrauber fiel
namlich die aul3ere Schale nach Norden zu urn, und wir konnten
sie dahet Stuck fur Stuck abnehmen, als wenn ihr nichts ge
schehen ware. Am besten ubersieht man bisher die Bezeich
nungsweise an den Kapitellen (Abb. 65). Die Bezeichnung ge
schieht hier durch mit Merkpunkten kombinierte Zahlstriche.
Sie sind auf der oberen Lagerflache des Steines angebracht mit
einer schlechten, etwas geschwarzten Glasur. Die Zeichen fUr
die Schichten stehen in der Mitte, die fur die Aneinanderreihung
bestimmten dicht an den Stol3fugen. Jedes Stol3fugenzeichen
bildet das Spiegelbild desjenigen von der Stol3fuge des benach
barten Steins. Die oberste Schicht der oberen Volutenreihe
tragt einen, die zweitoberste zwei Striche und so weiter bis sieben.
Die sieben Schichten der unteren Volutenreihe sind in derselben
Weise gezahIt, die Strichgruppen aber durch einen vorgesetzten
Punkt von denen der oberen Volutenreihe unterschieden. Fur
die Nebeneinanderreihung der Steine ist immer ein Zwischen
ornament mit dem rechts anstol3enden Kapitell zu einer Einheit
zusammengefal3t. ABe Steine, die ein und derselben Einheit
angehoren, tragen dieselbe Anzahl Zahlstriche. Die Zahlung ver
lief von links nach rechts. Die Ziihlstriche sind durch einen
Querstrich durchschnitten, der, urn dem Zeichen Richtungs-
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Abb. 64: Ornament yom Thronsaal.
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Abb. 64: Ornament vom Thronsaal.
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autoriUit zu geben, mit einem Punkt versehen ist. Diese Rich
tung verHiuft bei den Steinen yom Zwischenornament parallel
zur StoBfuge, bei denen von den Voluten parallel zur Front. Es
ist ja wahrscheinlich, daB die einzelnen Gruppen wenigstens zum
Zwecke der Vorzeichnung, die sich in roter Farbe unter der
Emaille noch erkennen HiBt, provisorisch zusammen gebaut waren,

Abb. 65: Versatzmarken von den Emailleziegeln.

um den Linienziigen so den prachtvollen einheitlichen Schwung
zu sichern, der uns in der Ausfiihrung erfreut. Aber von dem
Beginn des Emaille-Auftrags an lieBen sich die Steine bei den
Transporten, beim Trocknen, beim Brennen und all diesen Mani
pulationen, die bis zum Versetzen am Bau unvermeidlich sind,
unmoglich auseinander halten. Die Versatzmarken dienen dann
allein dazu, sie am Bau wieder richtig zusammenfinden, und
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sie grllppenweise den betreffenden Maurern einhandigen zu
konnen.

Die Steine sind, urn die Fugen zu verringern, ein wenig
keilformig gestaltet. Die Lagerfuge besteht aus Lehm auf As
phalt, der, wie das auch sonst bei sorgfaltigem Mauerwerk zu
beobachten ist, nicht bis an die Vorderkante der Wand heran
reicht, sondern einen halben Stein davon zuriickbleibt, wo
durch das sonst so haufige Bekleckern der Wandflache ver
mieden wurde.

Die Farben sind bei schwarzen Konturfiiden und dunkel
blauem Grund: weill, hellblau, gelb und rot. Dieses Rot er
scheint heute durchgangig griin. W 0 aber diese Art Emaille
farbe in groBerer Dicke sich findet, wie zum Beispiel bei her
untergelaufenen Tropfen, findet man stets, daB ein Kern von
leuchtendem Rot von einer Schale Criin verdeckt ist, was offen
bar als Folge einer im Laufe der Zeit eingetretenen oberflachlichen
Veriinderung der Farbe aufgefaBt werden muB. Wir haben auch
mehrfach groBere Stiicke bereits im Altertum zerschlagener Roh
emaillegefunden.beidenen derselbe Tatbe~tand zu beobachten
war; die griine AuBenhaut betrug dann immer 2-3 mm, was
gerade hinreicht, urn bei der gewohnlichen Emaille der Ziegel
den roten Ursprungszustand vollkommen verschwinden zu lassen.
Das ist von Wichtigkeit, weil gerade der rote opake GlasfluB von
Eigenfarbe der Herstellung, namentlich in den neueren Jahr
hunderten, ganz besondere Schwierigkeiten bereitet, wahrend
der durchsichtige bekanntlich auch heute keine Hindernisse findet.
AllCh bei der Bcurtcilung des Farbensinns der alten Babylonier
darf man nicht vergessen, daB dieses schone Rot in ihrer Skala
nicht fehlte. Wir konnen wohl uns einen rothaarigen Lowen
vorsteUen, aber keinen griinhaarigen (vgl. oben bei den Ziegel
reliefs S. 28).

AuBer den genannten Ornamenten finden sich noch einige,
die einem Bliitenfriese angehorten, iiber dessen Anbringung an
der Front des Thronsaales, dem sie zweifellos angehorten, sich
bisher nichts Bestimmtes hat ermitteln lassen. Man muB immer
bedenken, daB zum erschopfenden Studium dieser wie vieler
ahnlicher Cegenstande groBere Raumlichkeiten erforderlich sind,
als unser Expeditionshaus in Babylon sie bieten kann. Man muB
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sich mit den Sachen auszubreiten vermogen, und das konnen
wir hier nicht. Wir mussen immer dafur sorgen, daB die Funde
moglichst bald in Kisten verpackt werden, wo sie dann fur die
spater wun~chenswerteVergleichung unzuganglich werden. Diese
beim Arbeiten unter unseren wirklich nicht leichten Verhaltnissen
unvermeidlichen Schwierigkeiten habe ich, namentlich fUr alle
Kleinfunde: Terrakotten, Siegelzylinder, Gerate, Keramik und
dergleichen, immer schmerzlich empfunden.

Entsprechend der Bedeutung des Hauptsaales sind die ruck
wartigen Raumlichkeiten ebenfalls vom gewohnlichen abweichend
angeordnet, haben indessen einige Ahnlichkeit mit den Binnen
raumen am groBen Saal des Mittelhofes. Es sind drei hofartige
Raume, jeder mit einem sudlich anstoBenden Beiraum versehen,
aus welchem man ins Freie, das heiBt in den Gang hinter der
Burgmauer, gelangen kann. Die beiden seitlichen Hofe stehen
mittelst eines Zwischenzimmers mit dem Thronsaal, und mittelst
eines anderen Zwischengemachs mit den seitlichen Korridoren
in Verbindung. AuBerdem kommunizieren sie durch den Mittel
hof 35 auch miteinander. In den an die Ruckwand des Thron
saales anstoBenden beiden Zimmern neben 35 liegt je ein
gemauerter runder Brunnen, und jedes dieser Zimmer ist vom
Grundwasser an bis zum FuBboden vollstandig ausgemauert
mit Ziegelbruchwerk in Asphalt und Lehm. Die Brunnen liegen
beidemal in der Sudwestecke des Zimmers. Der Zweck dieser
groBartigen Ummauerung der Brunnen, aus denen das Trink
wasser fur den koniglichen Hof geschopft wurde, kann wohl
nur in dem Wunsche erkannt werden, ein unter allen Umstanden
zweifellos reines Getrank zu erhalten, das auBerdem ja auf dem
Wege vom Flusse her durch das Erdreich aufs beste filtriert in
den Brunnen eindrang. Eine hochgradig differenzierte Ein
schatzung des Trinkwassers alseine naturgerilliBe FoIge unseres
Klimas ist noch heute diesen Gegenden eigen. Die Leute unter
scheiden so viel Sorten Wasser wie wir sie nur fur alkoholische
Getranke kennen: suBe, salzige, tote, brakige usw. Und wie
wir von leichtem und schwerem Bier, so spricht der Orientale
von leichtem und schwerem Wa<;ser. Das Euphratwasser ist be
ruhmt. Es gilt als leichter als das Tigriswasser. Einer unserer
fruheren Gouverneure von Bagdad trank nur Euphratwasser,
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das er sich in taglichen Sendungen von Musseijib schicken lieB,
ein anderer reiste mit vielen Schlauchen Euphratwasser von
Bagdad bis Konstantinopel, so wie ein beruhmter moderner Rei
sender auf dem weiten W-ege nach Heil im Zentrum von Arabien
nie etwas anderes getrunken hat als Champagner. Heutzutage
ist das Wasser in den Brunnen auf dem Stadtgebiete von Ba
bylon meist nicht gut, brakig oder salzig, wie auf vielen Ruinen
gebieten. W oher das kommt, ist mir noch immer nicht recht
klar. 1m Altertum war das gewiB nicht so, sonst waren die
auf allen Ruinen so auBerordentlich zahlreichen Brunnen nicht
zu erklaren. Der Ruinenboden ist so salzreich, daB die Araber im
Fruhsommer die sich dann auf der Oberflache hildenden Erdkrusten
sammeIn und aus ihnen zugleich KQchsaIz und Salpeter, Ietzteres
fur ihr SchieBpulver, gewinnen. Die Ruinen seIbst sind infoIge
davon, verglichen mit der Ebene, in hohem Grade vegetations
arm und heben sich im ganzen grau und tot aus der, wenigstens
wahrend der nicht ganz regenlosen FriihIingswochen, griinen
" \Viiste" hervor.

In dem Hofe 36 wurden in spaterer, wahrscheihlich per
sischer Zeit, zwei SauIen aus doppelten PaImenstammen, die nur
roh behauen waren, errichtet, urn den Hof nachtragIich ganz
oder ZUI Halfte zu iiberdecken. Sie standen auf dem Ziegelpflaster}
dessen Platten ebenso Wie in den ebenraumen 40 X 4 I em
messen, und waren unten basenformig mit einem rundlichen
Klotz auBen abgeputzten Mauerwerks umkleidet (Abb.66). 1m
Inneren des Klotzes haben sich die Abdriicke der Palmenstamme
erhalten, die oben ebenfalls mit Putz versehen waren. Derartige
SauIen beschreibt Strabo (XVI I, 5): >Ola 08 TiJV "r11<; .:JJ..7]<; UJr(h'lV

EX rpotvtxlvrov sVlrov at olxooo,uat avvTElovvrat xat oO"Olt; "at oTvlol<;'

:Jls(>t 08 7:0Vt; <Jrvlovt; ur(>{rpov1:E<; EX '67<; xalrXfJ1Jt; uxou:1a :JlEQlu{t{auLV,

fir' EJralEtrpOVTEt; X(>aJ,uaal xaraYQrXrpOV<Jl, Tat; 08 {tvQat; aurpahcp.c

Von Schilftauen, die urn den Palmstamm gewickeIt waren, lieB
sich naturlich nichts mehr erkennen, daB die Stamme aber mit
Putz iiberzogen waren, ist ziemlich sieher.

Die Riickwand des ThronsaaIgebaudes ist in eigentiimIi-cher
Weise gezackt. Da die Mauer schiefwinkIig zum Gebaude ver
lauft, so muBten entweder die Zimmer ebenfalls schiefwinklig
werden, oder, wenn man diese rechteckig bilden wolIte, wiirde



Abb. 66: Die spateren Saulenbasen im Hof 36 der Siidburg.

die Innenwand der Mauer mit deren AuBenwand nicht parallel
verlaufen sein. Das letztere wiirde dann zur Folge gehabt haben,
daB in den einzelnen Ziegelreihen keilformige Stucke vorge
kommen waren, die dem Ziegelverband. recht nachteilig und
dem Maurer unbequem waren. Treppt man dagegen die AuBen
wand in der beschriebenen Weise ab, so konnen die Innenraume
gut· rechteckig werden und die Ziegelreihen ebenfalls recht
winklig, einem guten Verbande entsprechend, liegen. Dabei
gewinnt das AuBere der GebiiJude ein hochst charakteristisches
Geprage, das die gesamte Profanarchitektur Babylons in der
jiingeren Zeit des babylonischen Konigtums ausschlieBlich
beherrscht
(vgl. Abb.
156). Samt
liche Stra
Ben der von
uns im Mer
kes ausge-

grabenen
Stadt zeigen
diese mit
lauter ein
seitigenVor-

spriingen
versehenen
Wande, die
in der spateren griechisch-parthischen Zeit, wo viel mit Ziegel
bruch gemauert wurde, auch dann noch beibehalten wurden,
wenn die technische Entschuldigung dafiir fehlte. Es handelt
sich also nicht um eine reine Handwerksform, sondem um eine
aus der Technik hervorgegangene Kunstform von seltsamer, aber
groBer Eigenheit.

Die Hauser 28, 29, 30 fiigen zwischen ihre HOfe und die
wie ublich sudlich daran liegenden Hauptraume jedesmal einen
groBen Raum, eine Halle, ein, welche sich in weiter OHnung,
einem Bogen, nach dem Hofe zu oHnet. Das muB fiir den
Sommer ein sehr angenehmer Raum gewesen sein, denn die
OHnung liegt den ganzen Tag im Schatten. Diese in weitem
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Bogen nach dem Hof zu geaffnete Halle spielt namentlich in den
PaHisten der parthischen und sasanidischen Zeit eine fiihrende
Rolle in den Grundrissen von Ktesiphon, Hatra, Assur und
anderen Stadten jener Perioden ; sie beherrscht aber als "Liwan"
auch noch heute einen groBen Teil der orientalischen Archi
tektur, wie dem Besucher von Mossul, Aleppo und zahlreichen
anderen Stadten in lebhaftem Gedachtnis zu bleiben pflegt. Hier
in Babylon tritt der Gedanke erst schiichtern und anfangerhaft
auf; die Hauser J 3, J 4 und J 6 haben ahnliche Raume. In den
Hausern 25, 26 und 27 offnet sich die Eingangshalle liwanartig zum
Hofe. Man erkennt die Unsicherheiten in der Verwendung einer
Idee, die erst nach Jahrhunderten, und nicht ohne abermalige
Befruchtung vom Westen her, zu einer herrlichen Bliite sich
entfalten soUte.

In der Nordwestecke des Haupthofes fiihrt ein breiter, durch
dreifachen BogenverschluB gesicherter Gang zu einer pforte in
der Burgmauer. Hier schlieBt. der 6stliche Teil der eng be
tiirmten Burgmauer an den westlichen Teil an, von dem nur
das turmlose Fundament erhalten ist. In dem Gange liegt ein
groBer, mit vorgekragten Schichten iiberdeckter Kanal, der die
Tagewasser vom Haupthofe durch die Mauerpforte abfiihrte und
weiterhin am Palaste entlang nach Westen zu bis zum Euphrat.
Derselbe Kanal fiihrte aber gleichzeitig auch nach Siiden zu
ab durch die siidliche Burgmauer, wo flir ihn, da letztere bereits
bestand, ein DurchlaB ausgehauen wurde. Natlirlich hat er
von der Mitte aus gerechnet ein Gefiille nach orden zu und
ein Gefalle nach Sliden zu.

Die ganze Westseite des Haupthofes wird von der glatt
von Sliden bis orden durchlaufenden Front des altesten Palast
teils eingenomrnen, den wir den " abupolassar-Palast" nennen.
Letzterer war auf seinem alteren, tieferen iveau noch in Ge
brauch, als der neue 6stliche Teil auf haherer FuBbodenlage
bereits fertig war. Urn trotzdem den Verkehr nicht unnotig
zu erschweren, wurde der Haupthof durch eine Lehmmauer im
Westen abgeschlossen, die zwischen sich und dem alteren Palast
einen, mit letzterem in derselben H6he liegenden Zwischenraum
von del" Breite des n6rdlichen Ganges lieB. Eine breitere und
eine spater verengerte PIorte fiihrten durch die Lehmmauer.



Abb. 67: Rampe zwischen ebukadnezar- und Kabu
polassat-Palast.

III

Rampen uberwanden den H6henunterschied (vgl. Abb. 67). Sie
waren in der ersten Zeit wie flache Trichter angelegt, indem sie
von den Turen aus nach allen Richtungen bergan fuhrten. Bei der
erstenPflaster-

erneuerung
aber wurden
sie in vernunf
tiger Weise
durchWangen
mauern aus
Lehmziegeln

auf zwei Seiten
eingeschlossen.
Nachdem dann

schlieBlich
auch der alte
Palast auf die
gleiche H6he
mit dem jun
geren gebracht
war, wurden
die Rampen

eingeebnet
und alles mit
den groBen
sch6nen Ton
platten belegt,
die auf den
Schmalseiten

ebukadne
zars Stempel
tragen.lnfolge
dessen haben
sich die beiden Rampen mit ihrem alten, gerauhten Kalkstein
plattenbelag vortrefflich erhalten konnen. Die Lehmmauer
blieb aber auch dann noch bestehen und wurde erst bei einer
letzten Erh6hung des Pflasters geschleift. Dieses letzte
Pflaster, das wieder gewohnliche Ziegel mit Jebukadnezar-
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stempeln hat, ist durch den spateren Friedhof nahezu ganz ver
nichtet.

Das ist nun der Palast, den Nebukadnezar im Grotefend
Zylinder (K. B. III 2 S. 39 Ko!. 3 Z.27) speziell als Regierungs·
und Verwaltungspalast in den W-orten bezeichnet: "Damals baute
ich den Palast, den Sitz meines Konigtums, das Band der groBen
Menschenscharen, den Wohnsitz des }auchzens und der Freude,
wo ich die Geschenke ....., in Babylon neu, legte seinen Grund
stein an die Brust der weiten Erde mit Erdpech und Ziegel·
steinen, gewaltige Zedernstiimme brachte ich vom Libanon, dem
hellen Walde, zu seiner Bedachung, eine gewaltige Mauer aus
Erdpech und Ziegelsteinen lieB ich ihn umgeben, das konigliche
Gebot, das HerrschaftsgeheiB lieB ich aus ihm ausgehen." (Dbers.
Winckler und Delitzsch.)

16.

Der Nabupolassar-Palast.

Deutlich von dem bisher betrachteten ostlichen, offiziellen
Teil des Palastes geschieden beginnt am Haupthof der intimere,
westliche Teil, dessen unterste Schichten den iiItesten Palast
bau darsteIlen, den wir bisher auf dem Kasr nachweisen konnen.
Wir haben ihn den" abupolassar-Palast" genannt, ohne dafiir
eine schriftliche Urkunde an Ort und Stelle gefunden zu haben.
Wir stiitzen uns bei dieser Annahme auf folgende Erwiigungen.
Nebukadnezar sagt in der "groBen Steinplatten-Inschrift" 7, 34:
"In Babil, meiner Lieblingsstadt, die ich liebe, war der Palast,
das Haus des Anstaunens des Volkes, der Mittelpunkt des Landes,
die gHinzende Statte, der Wohnort der Majestat, auf dem Babil
platze in Babil, von Imgur-Bel bis zurn Ostkanal Libil-higalla,
vom Euphratufer bis Aibursabtl, welchen Nabupolassar, Koni.g
von Babil, der Vater, mein Erzeuger, aus Luftziegeln gebildet
und in ihm gewohnt hatte - infolge Hochwassers war sein Fun
dament schwach geworden und infolge der Auffiillung der StraBe
von Babil waren jenes Palastes Tore zu niedrig geworden. Seine
Luftziegelwande riB ich nieder, legte seinen Grundstein bloB


