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schlieBt eine hohe Lehmmauer, die man "Tof" nennt, die Palmen
garten des Dorfes Dschumdschuma. Nach Soden zu falIt der
Hugel in unregelmaBigen Zugen allmahlich abo Wir haben dort
noch nicht gegraben. Aber einzelne Lehmziegelmauern, die aus
der Erdmasse heraustreten, lassen erkennen, daB auch hier
die Ruinen von Wohnhausern beg:raben liegen. Am ostlichen
Abhang kamen bei einigen dort von uns vorgenommenen Gra
bungen datierte Geschaftstabletten aus der Zeit der persischen
Konige heraus. Hier ist auch der groBe Nimitti-Bel-Zylinder ge~

funden, der hierher verschleppt war, und von dem wir oben
(S. 17of.) Kenntnis genommen haben.

39·

Der Tempel "Z".

Dem Amran ostlich gegeniiber ziehen sich die niedrigen,
"Ischin aswad" (Abb. 136) genannten Bohen der Stadtruine
hin. In dem Tal zwischen beiden liegt die Ruine eines Tem
pels, dessen Namen wir bisher nicht kennen gelernt, und den
wir daher mit der Bezeichnung "Z" versehen haben.

Der Tempel war sehr regelmaBig gebaut (Abb. 137, 138),
gut rechtwinklig aus Lehrnziegeln und mit einem Barnstein·Kisu,
den er bei einer der auch hier zu beobachtenden, mehrfachen
Erhohungen erhalten hat. Er zerfallt in zwei deutlich vonein
ander getrennte Teile: den ostlichen, fUr den Kult bestimmten,
mit der Cella im Sliden, darin das Statuenpostament in der Wand
nische stand, und den westlichen, der einem zweihofigen Pri
vathause gleicht. In diesem mag der Tempelverwalter, derPrie
ster, seine Wohnung gehabt haben. Zwei mit der Turmfront ausge
zeichnete Tore fUhren, jedes durch ein Vestibiil, in den Hof vor
der Cella. AuBerdem gibt eine Pforte noch direkten EinlaB
zu dem nordostlichen Eckzimmer, in welchem demnach das
Publikum mit dem Tempel·Personal Geschafte erledigen konnte,
ohne dabei das Tempelinnere betreten zu mUssen. Das nordliche
Tor war an dem gepflasterten Altarplatz als Haupteingang kennt
lich (Abb. 139). Die Ziegelkapsel an seinem ostlichen Gewande
enthielt eine tonerne Taube nebst einem Stlickchen Ton mit



Abb. 136: Plan von Ischin aswad.
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Abb. 138: Tempel ..Z", Cella-Fassade.
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Tempel von solchem Neubau an den Wanden selbst nichts
bemerkt, obwohl wir sie bis zu einer Hohe von 9 m freigelegt
haben.

Die auBere Umgebung hielt mit diesen Erhohungen ungefahr
gleichen Schritt, oder richtiger ausgedriickt: die dauernd vor
sich gehende Erhohung der StraBenzuge ist die Veranlassung
zur Erhohung der Tempel. Ahnliches bemerkt man auch heute
in den orientalischell Stadten. Die neugebauten Hauser werden
naturlich so angeordnet, daB der FuBbodell des Erdgeschosses
ungefahr in die Hohe der StraBe kommt. Da aber diese aIs
allgemeine Ablagerungsstatte fur allerlei Abraum dient, so dauert
es nicht lange, bis derselbe FuBboden tiefer als die StraBe wird.
So muB man z. B. in Bagdad zu alten Hausern beim Eintritt
immer von der StraBe aus hinabsteigen, je alter das Haus desto
tiefer. Wird das Gebaude baufallig und muB es neu gebaut
werden, so kommt selbstverstandlich ,der neue FuBboden wieder
auf die Hohe der StraBe. Der Schutt des abgerissenen Baus wird
zum Teil zur Aufhohung der Baustelle benutzt, der Rest kommt auf
die StraBe. Bestehen die Hauser aus gebrannten Ziegeln, so
kann allerdings ein groBer TeiI des BaumateriaIs wieder benutzt
werden. Bei Lehmziegelhausern dagegen ergibt fast das ganze
alte Material nur Schutt, durch dessen Ausbreitung dann das
Gebiet allmahlich und im ganzen' wachst. Es versteht sich von
selbst, daB, wenn das Jahrhunderte oder Jahrtausende lang fort
geset'lt wird, ein solches Stadtgebiet ganz betrachtlich anwachsen
muB (vgl. Abb. 154). Dabei ergeben spatere, kultu..rreichere
Zeiten groBere Schutthohen als altere, die auf einfache-en Lebens
bedingungen und anspruchsloseren Wohnverhaltnissen beruhen.
Auch wird der Schutt im Laufe Ianger Zeit in ungleich hoherem
Grade durch sein eigenes Gewicht zusammengedruckt, als wenn
dieser Druck noch nicht so lange wirken kcnmte. So ist der
Amran in den 1700 Jahren von Nebukadnezar bis zum I I. nach
christlichen Jahrhundert urn 21 m gestiegen. 1m Merkes, wie
wir gleich sehen werden, betragt dagegen die Schutthohe, die
sich von Hammurabi (2250 v. Chr.) bis auf Nabonid (550 v. Chr.),
also in' ebenfalls 1700 Jahren, gebildet hat, nur 6 m. Danach
IiiBt sich eine r:Uckschreitende Progressioh der Schichten-Dichtig
keit berechnen, die sich in den ZaWen 21 und 6 ausspricht.



Abb. 141: Papsukal
aus Tempel "Z" ,

von hinten.
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Wahrend man also im Arnran durchschnittlich auf jedes Meter
Schutthohe 80 Jahre EntstehUngszeit rechnen muB, ergibt das
Metkes auf jedes Meter 280 Jahre. Die

Anwendung einer auch nur
annah~rnd starken Progression
auf Farah fiihrt dart zu Alters
hohen, vor deren Annahme man
vorlaufig noch zuriickschreckt,
an die man sich aber vielleicht
ebenso wird gewohnen miissen,
wie die Geologie sich an die
graBen Zahlen gewohnt hat, die
heute fiir die Entstehungszeit
gewisser Gesteinsschichten all
gemein angenommen sind.

Trotz aller Erhohungen, die
die Tempel immer erfahren
haben, wuchsen sie also doch
kaum jemals tiber ihre Dm-

o gebung wesentlich hinaus. Sie
Abb. 140: Papsu- bleiben immer Niveau-Tempel

kal aus Tempel .
"Z", von ·vorn. 1m Gegensatz zu den Hoch-

tempeln, den Zikurraten.
Etwas nordlich vom Tempel Z haben wir durch den schmalen

Hohenriicken einen Querschnitt gezogen, der in den dortigen
Lehmziegelhausern eine Anzahl geschaftlicher und wissenschaft
licher Tabletten zutage forderte.

40.

. .'

Epatutila, der Tempel des Ninib.

Wenig ostlich vom Tempel "Z" liegt in den eigentlichen
"Ischin asw~d" der Tempel des Ninib mit dem Namen Epatutila,
nach Hommel (Geographie Vorderasiens S. 313): "H;lUS des


