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Die Grabungen nordlich beim Ninib-Tempel.

Nordostlich vom Ninib-Tempel haben wir durch die Htigel
bis in die Ebene hinein vier Graben gezogen. Darin kamen die
selben Schichtungen, Mauern von Privathausern und StraBenztige
heraus, wie wir sie im Merkes naher kennen lernen werden.

Hier sind in der Tiefe des Grundwassers einige plankonvexe
Tontafelchen gefunden, die auf ihrer ebenen Seite sorgfaltig und
fein modellierte Reliefs, Lowen, Wundertiere und dergleichen
enthalten, sowie einige ebenfalls minutios gearbeitete Rundfiguren
aus Ton, darunter ein schoner biirtiger Kopf mit dem in ein
Tuch aufgebundenen Haarschopf, wie ihn unter andern Marduk
auf der oben mitgeteilten Lapislazuli-Stange tragt. Es scheinen
Arbeitsmodelle ftir GroBskulptur zu sein.

Neben den zahlreichen, kaum ornamentierten TongefaBen
fanden sich mehrere mit Ornamenten in farbiger Emaille; kon
zentrischen Streifen, Rosetten, Flechtbandern (Abb. 152). Sie
stammen aus den tieferen Schichten, die wahrscheinlich auf die
Zeit der assyrischen Herrschaft zurtickgehen. An einer Stelle,
an der Abraum abgelagert war, lagen viele Tabletten geschaft
lichen, literarischen und wissenschaftlichen Schriftwerks. Es
ware moglich, daB sie aus dem Tempel stammen und einen Teil
der dortigen "Tempelbibliothek" darstellen, wie sie nach all
gemein angenommener Auffassung jeder Tempel besessen haben
5011. Gefunden ist bisher in den Tempeln, auch in den voll
standig ausgegrabenen von Babylon, Khorsabad und Assur, nie
mals eine systematische Schriftensammlung. Allerdings waren
diese vielfach von verhaltnismaBig nur geringem Schutt bedeckt,
wahrend Esagila durch einen guten, 20 m hohen und nicht durch
gearbeiteten Schutt geschtitzt, noch unausgegraben daliegt.

Die Htigel selbst zeigen sich durchgangig dicht bedeckt mit
Scherben, und die Lehmziegelmauern der Hausruinen treten
bis dicht unter die Oberflache herau£. Sie sind nur von einer
allgemeinen, gleichmaBigen und staubigen Erddecke dtinn tiber
lagert. In der Ebene dagegen liegen, wie gerade unsere Graben
beim Ninib-Tempel gezeigt haben, die Hauserruinen unter einer



Verlag: J. C.Uinrichs, Leipzig.

Abb. 152: Bunt emailliertes GefiiD.
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mehr oder weniger hohen Schicht zusammengewehten Sandes,
und die Oberflache zeigt auBerordentlich wenig Scherben. Das
alles erklart sich, wenn man sich die Vorgange der Ruinen
bildung eingehender vergegenwartigt. lur leit als das Wohn
gebiet verlassen wurde und zur Ruine verfiel, war das Gelande
relief bedeutend starker, als es jetzt hervortritt: die Hahen waren
haher und die Tiefen tiefer. Die Lehmziegelmauern, die anfangs
den Boden iiberragten, verfielen, sobald sie kein Dach mehr
hatten, schnell zu einer lehmigen Staubmasse, die sich an die
Mauern anfangs anlehnte, dann den FuBboden immer hoher und
immer gleichmaBiger iiberdeckte, wahrend die Mauern selbst,
soweit sie diese Schuttmasse noch iiberragt hatten, verschwanden.
So wird alles zu einer unregelmaBig gewellten Flache einnivelliert.

Abel' damit steht der VernichtungsprozeB der Stadt noch
nicht still. Jeder Winter mit seinem, wenn auch nur geringen

~:
/~~......

-Abb. 153: Schematische Darstellung der Verwehung der oberen Schichten
(A, Blinks) eines Ruinenhtigels in die tieferen Gegenden (A, B rechts).

Frost und Regen und namentlich der lang anhaltende Sommer
mit der darrenden Glut seiner Sonne zersprengen, zertriimmern
und zerpulvern die noch etwa zusammenhangenden Schutteile zu
einem mehligen, leichten Staube, der von den stetigen und starken
Sommerwinden mit Leichtigkeit aufgenommen, fortgetrieben und
an den tiefer gelegenen Gebieten 2bgelagert wird. Die Hohen
werden demnach kontinuierlich niedriger und die Tiefen allmah
lich aufgehaht (Abb. 153). Dabei bleiben schwerere Teile, wie
Stiicke gebrannter liegel, Scherben von GefaBen und Sarko
phagen wie ausgesiebt auf der Oberflache liegen und iiberziehen
diese desto dichter, je haher die weggewehte Ruinenschicht war,
in welcher sie urspriinglich nur vereinzelt eingesprengt lagen.
Daher finden sich bei alten, spater nicht bewohnten, Hiigeln
gerade auf der Oberflache Kleinfunde in ganz besonders groBer
lah!. Tonsarge, die zur leit ihrer Beisetzung tief in die Erde ver
senkt waren, treten jetzt auf die Oberflache und bilden hier, wenn
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der ProzeB weiter geht, ein Hauflein Scherben. Besonders auffaIlcnd
wird der Vorgang bei den Brunnen und Senkschachten, die aus
aufeinander gesetzten Tonringen bestehen. Sie endigten naturlich
ursprunglich aIle in der FuBbodenhohe des zugehorigen Gebaudes.
Wenn aber dieses verfallen und nebst einem guten Teil der Erde,
auf der es einmal stand, zertrummert, verweht und verschwunden
ist, so bleiben die unteren Teile der Brunnen, die ja in die Erde
hineinragen, stehen, verdeckt durch einen kleinen Trummer
haufen, der aus den zerborstenen oberen, von der umliegenden
Erde entbloBten Trommeln besteht (Abb. 154).

Je langer die Ruine als solche brach gelegen hat, desto
eindrucksvoller treten die Ergebnisse jener Abrasio.n der VerfaIl-

Abb. 154: Schematiscller Schnitt durch babylonische Hauserruinen mit Brunnen.

produkte und der Aussiebung der harteren Bestandteile zutage.
1m Merkes und in Ischin aswad konnen wir im allgemeinen kaum
mit mehr als mit einer einzigen verwehten Wohnschicht rechnen.
In Farah (Schuruppak) waren es deren mehrere, in Surgul
und EI-Hibbah viele. Jede neue Wohnschicht fugte, solange der
Hugel wuchs, dem alteren Bestande neue Brunnen hinzu, wahrend
die alten dem Blick entschwinden. Jede abrasierte Wohnschicht
dagegen laBt mit ihren Brunnen zusammen auch die der vorher
gehenden Schicht wieder auf der Oberflache erscheinen. Auf
diese Weise steigt die Zahl der jetzt sichtbaren Ringbrunnen
bei ganz alten Ruinen, wie Surgul und EI-Hibbah, zu iiberraschen
der, und fur jeden, cler ihre Entstehungsgeschichte nicht kennt,
unverstandlicher Hohe. Man hat sie daher auch vielfach falsch
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erkHirt, sie unter anderem fur Drainierungs-Anlagen gehalten,
die den Zweck gehabt haben sollten, die Hugel trocken zu halten,
womit sie absolut nichts zu tun haben.

42 .

Das "Merkes".

"Merkes", das heiBt: Stadt als Verkehrsmittelpunkt, im
Gegensatz zu einem Dorfe, nennen die Araber den Hohenzug nord
lich von Ischin aswad (Abb. 155). Hier liegen die Hauser der
Burger von Babylon besser zuganglich als in den niedrigeren
Stadtteilen. Sie durchziehen in verschiedenen aufeinander folgen
den Schichten die ganze Masse der Hugel, die sich bis auf 10 m
uber Null erheben. Unsere Grabungen konnten den Inhalt bis
zu einer Tiefe von 12m unter der Hugeloberflliche durchdringen,
wo das Grundwasser ein weiteres Vorschreiten hinderte, ohne
daB die Ruinen aufhorten. Das Wasser steht also jetzt bedeutend
hohel" als in alter Zeit.

Da es nith~ ratsam war, in dieser Gegend, wo bewohntes
Stadtgebiet uberall zu erwarten ist, groBere Schuttmassen auf
zuhaufen, so haben wir das Gebiet mit einem System von Gruben
iiberzogen, die bei 7 m im Geviert Stege von 3 m Breite zwischen
sich stehen lassen. So konnte nach volliger Vertiefung der ersten
Grube bis zum Grundwasser der Schutt aus der nachstfolgenden
in die fruhere hineingeworfen werden. Ein wesentlicher Schaden
wurde den Ruinen insofern dabei nicht zugefugt, als ja ohnehin
die oberen Schichten, urn zu den unteren zu gelangen, abgetragen
werden muBten. Selbstverstandlich sind samtliche Mauern,
Graber, Einzelfunde usw. in den Planen und in den Querschnitten
verzeichnet worden.

In den oberen 2-3 m liegen die sparlichen Ruinen aus
der parthischen Zeit: dunne Hausermauern aus Lehmziegeln
oder Ziegelbruch in weiten, als Garten oder als Odland aufzu
fassenden Abstanden.

Die darunter liegenden 4 m stellen die Glanzzeit der Stadt
unter den neubabylonischen Konigen vor bis in die persische
und griechische Epoche hinein. Die Hauser liegen dicht gedrangt


