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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
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aneinander an den engen StraBen. Unbebautes Gebiet gibt es
wenig. Was anfangs noch Hof oder Garten an einem Hause
war, wird ebenfalls fUr Hausbauten immer mehr in Anspruch
genommen. Die Bevolkerung war damals die dichteste und
reichste. Die Hauser baben kriiftige Lehmziegelmauern, gute
ZiegelfuBboden, und haufige Ringbrunnen und Senkschachte
zeugen von den verhaltnismaBig hohen Anspriichen, die diese
Kultur erhob. Griecbische Scherben und Tabletten mit Da
tlerungen aus persischer Zeit liegen in del' Hohe von +7 m, Ziege!
mit den Stempeln Nabonids und Nebukadnezars bei + 5,50 m.

Darunter wird die Bewohnung wieder sparlicher bis zu einer
Hohe von +2,40 m, wo wieder starke Hausermauern, ahnlich
denen del' neubabylonischen Schicht, wenn auch in weiteren
Abstanden voneinander, sich hinziehen. In diesel' Hohe lagen
TabJetten mit den Daten Merodachbaladans, Belnadinschums,
Melischihus u. a. Die Schicht gehort also ungefahr in die Zeit
von 1300 bis 1400 v. Ch:r.

Tiefer hinab werden die Scbichten unregelmaBig. Sie gehen
hier nicht in einem einigermaBen einheitlichen Zuge durch.
Dagegen treffen wir bei 1 m unter Null wieder auf eine einheit
liche bedeutende Scbichtung mit ziemlich eng beieinander liegen
den Hausern, in denen Tabletten mit den Datierungen aus del'
Zeit del' ersten babyloniscben Konige, del' unmittelbaren Nach
folger Hammurabis (2250 v. Chr.): Samsuiluna, Ammiditana,
Samsuditana u. a. gefunden sind. Die Lehmziegelmauern del'
Hauser sind nicht sehr stark, abel' steben durchgangig auf einem
Fundament aus gebrannten Ziegeln. Sie zeigen vielfach die
Spuren einer Feuersbrunst, in weIchel' sie vernichtet wurden. Die
genannten Tabletten lagen unter diesem primal'en Brandschutt,
sodaB an ihrer Gleichzeitigkeit nicht gezweifelt werden kann
(vgl. Querschnitt auf Abb. 237).

Das ist im gro£en Ganzen del' Befund im Norden des Merkes.
Grabt man weitel' in die Ebene VOl', so findet man die Nebukad
nezar-Schicht dichter unter del' OberWitbe, und die Hammul'abi
Scbicht verschwindet unter dem Grundwasser. Das heiBt, daB
schon zu des letzteren Zeit an diesel' Stelle das Stadtgebiet
sich hiigelartig erbob, und daB zur Zeit del' Farther keine
wesentlichen Baulichkeiten in del' Ebene standen.
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Abb. 155: Plan yom Merkes.



Die StraBen, obwohl nicht gerade besonders regelmaBig,
verraten doeh ein siehtliehes Bestreben, mogliehst gradlinig zu
verlaufen, sodaB sie von Herodot (I 180) aueh als gradlinig
la'Eat) bezeichnet werden konnten, - sieh reehtwinklig zu kreuzen
und ungefahr 16 Grad westlieh von der ordriehtung, bzw.
ebensoviel nordlieh von der Ostriehtung, abzuweiehen. Derselben
Riehtung im groBen Ganzen folgen die ProzessionsstraBe, die
innere Stadtmauer und samtliche Tempel einsehlieBlieh Esagilas,
das vielleicht fur diese Riehtung uberhaupt verantwortlieh zu
machen ist. Nur die Palastbauten auf dem Kasr und dem Hugel
"Babil" blicken genau naeh dem astronomisehen Norden. Aueh
die unteren, alteren Sehiehten behalten mit begreifliehen kleinen
Anderungen in den StraBenfluehten deren Riehtung im allge
meinen bei. Von der Hammurabi-Sehieht ist bisher noeh zu
wenig freigelegt, als daB man eine allgemein giltige Regel mit
Sieherheit erkennen konnte. Die ausgegrabenen Hausermauern
sind etwas genauer naeh Norden geriehtet, ebenso wie die der
oberen Sehiehten. Hier hat gerade dieser Umstand zusammen
mit der im allgemeinen ungenauen Reehtwinkligkeit der Grund
stucke und der genauen Rechtwinkligkeit der Innenraume jene
merkwiirdige Gestaltung der StraBenwande veranlaBt, die in
lauter, in einem und demselben Sinne vorspringende Eeken auf
geiost werden, eine fur die neubabylonisehe Kunst auBerordent
lieh charakteristische Formgebung, die wir bereits bei der Sud
burg kennen gelernt haben (Abb. 156). Wo eine Haustiir liegt,
ist die £eke vergroBert, sodaB die Tur auf eine gute, groBere
Wandflache zu liegen kommt. Da die Eeken vielfach sehr eng
aneinander liegen, so darf man daraus sehlieBen, daB Fenster
naeh der StraBe zu wahrseheinlieh nicht vorhanden waren. Auch
Verkaufsladen und dergleiehen bemerkt man in dieser Gegend
der Stadt nicht, was jedoeh nieht aussehlieBt, daB sie in andern,
noeh nieht ausgegrabenen Stadtteilen gelegen haben konnen.
Dringend zu wiinsehen ware daher, daB die StraBenanlage von
Babylon noeh in weit groBerem Umfange freigelegt wurde, als
das bisher moglich war. Gerade bei diesen Anlagen kommt es
darauf an, daB man einen mogliehst graBen Bezirk in seiner
Gesamtanlage klar ubersehen kann. AuBerhalb Babylons haben
wir bisher nur in Farah und Abu-Hatab kleinere Partien der
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Stadt aufgedeckt, deren ;>traBenziige betrachtlich unregelmaBiger
und winkliger sind als die der Metropole. Von anderen Stadten
Babyloniens weiB man in dieser Beziehung gar nichts.

DaB die babylonischen Gebaude, wie man das wohl in der
alteren modernen Literatur liest, mit den Ecken nach den vier
Himmelsrichtungen orientiert zu werden pflegten, bestatigt die
neue Forschung nicht. Die Orientierungen sind in jeder Stadt
verschieden. Nach welchen Gesichtspunkten sie angelegt wurden,
muB in jedem einzelnen FaIle gesondert untersucht werden.

Abb. 156: Stra.6enansicht im Merkes.

Die StraBen entbehrten meistenteils des Pflasters, mit Aus
nahme der ProzessionsstraBe und einiger anderer SteIlen, wie z. B.
siidlich beim Ninib-Tempel. Auch Reste einer Kanalisation, wie sie
siidlich bei dem "groBen Hause" im Merkes liegen, sind selten.

Die kleineren Tempel: "Z", der Ninib-Tempel und der Tempel
der Ischtar von Agade im Norden unserer Merkes-Grabung,
liegen mitten im Gewiihl der Hauser; kauni daB sich vor dem
letzteren an dessen Siidtront die StraBe etwas verbreitert.

Am siidlichen Ende der Merkes-Grabung liegt auf der hier
verbreiterten StraBe ein quadratischer, aus Lehmziegeln errich
teter Mauerblock, den man in Ermangelung einer besseren Er
klarung fiir einen Altar halten mochte. Er hat auf drei Seiten



breite, auf der westlichen zwei schmale Schmuckrillen. Ahn
liche Mauerblocke, die vielleicht denselben Zweck gehabt haben,
sind in Telloh herausgekommen. Sie bestehen dort aus halb
rundem Stabwerk (De Sarzec, Fouilles de Telloh), dessen Ele
mente, obwohl sie nur halbrund aus der -Masse .heraustreten,
doch ganz rund wie Siiulen, fur die sie auch fiilschlich gehalten
wurden, gemauert sind. In iihnlicher Weise ist das Stabwerk
der Ruine "Wuswas" in Warka behandelt, mit dem Unterschiede,
daB hier immer die eine Schicht halbrund, die darauf folgende
ganz rund gearbeitet ist.

43·

Die Kleinfunde, gr6Btenteils VOID Merkes.

Abb. 157: Tabletten aus der Zeit der ersten Konige.

U nter den Kle'infunden nehmen die Tab 1e tt e n den groBten
Raum ein. Von unseren Vorgiingern. sind nur die oberen
Schichten durchwiihlt, die mittleren und namentlich die untersten
unverletzt. Ober den In'halt des gefundenen Schriftwerks wird


