
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.
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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
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Abb. IS8:
Linienziige,
durch welche
die Lage der
Eingeweide des Opfertieres dar
gestellt wird, auf einer Tablette.

erst nach dessen Durcharbeitung durch den Fachmann Niiheres
zu erfahren sein. Die iiltesten, aus der Rammurabi-Zeit, gehoren,
ebenso wie viele aus den mittleren und oberen Schichten, dem
geschaftlichen .Schriftwerk an (Abb. 157). Briefe finden sich
vielfac'h. noch in der Tonumhiillung, die als Analogon zu un
serem Briefumsc'hlag angesehen wird. Dabei muB a:llerdings
im hochsten Grade auffallen, daB ein so groBer Prozentsatz
dieser Briefe im Altertum nie geoffnet worden war. Sonst fanden
sich zahlreiche Angehorigeder Omina
Literatur. Diese umfaBt nach Weber
(Literatur der Babylonier und Assyrer
S. I89) "aile Texte, die die Be
obachtung und Deutung der von
den Gottern als Kundgeber ihres
Willens den Menschen gesandten
Zeichen zum Gegenstand haben,
welcher Art diese Zeichen auch sein
mogen," und "bildet vieileicht die
umfangreichste Gruppe unter den
in Keilschrift uberlieferten Texten".
Zu derselben Klasse sind wohl einige
unserer Tabletten zu rechnen, welche
seltsame, in Gruppen nebeneinander
gestellte und mit Beischriften ver
sehene Linienzuge enthalten (Abb.
IS8). Kunstgeschichtlich interessant
ist eine Reihe von Zeichnungen
auf Tabletten: Fferde mit Wagen,
Tierkampfe (Abb. IS9) und derglei
chen und von zierlichen Reliefs.

Wo diese Tablctten in urspriinglic'her Lage angetroffen
wurden, lagerr sie in Topfen, was durchaus die gewohnliche Auf
bewahrungsart wenigstens fiir die nicht zu groBen Tafeln ge
wesen zu sein scheint (Abb. 160). GroBere Tafeln lagen in Farah
in dem Zimmer eines im Brande zusammengestiirzten Rauses
unordentlich durcheinander, aber nicht auf dem FuBboden
Estrich, sondern auf einer Schuttschicht. Ihre urspriingliche
Aufbewahrungsart lieB sich dabei nicht mit Sicherheit erkennen.



Es machte den Eindruck, als wenn sie auf dem Schutt der herab
gestiirzten Zimmerdecke lagen, und von dem obereR GeschoB
oder dem Dache stammten, auf dem sie vielleicht zum Trocknen
ausgebreitet hingelegt waren, als das Haus verbrannte.

Weitaus haufiger als die primare findet sich die antik-sekun
dare Lagerung der Tabletten. Aus ihr geht deutlich hervor,
daB diese Schriften als nicht mehr nutzbar weggeworfen worden
waren. Sie bilden dann Nester entweder auf den StraBen oder

Abb. 159: Zeichnung auf einer Tablette.

im Inneren der Hauser. Die Hammurabi-Tabletten, in dem
Zimmer 25 p (vgl. Abb. 155), lagen direkt unter dem FuBboden
in der Fiillmasse, nicht ganz ohne Sorgfalt wagerecht geschichtet.
DaB es sich urn kassiertes Schriftwerk handelt, geht auch dar
aus hervor, daB einzelne Exemplare kreuz und quer durchstrichen
waren, und daB neben vollstandig erhaltenen ein groBer Prozent
satz Bruchstiicke sich befanden. In dem oben angefiihrten Hause
in Farah lag eine Anzahl kleinerer, aber gut erhaltener Tabletten
wohl eingebettet in dem Lehmmortel zwischen den Lehrnziegel
schichten. Es scheint, als wenn eine gewisse Pietat vor Schreib
leistungen die alten Babylonier, diese Graphomanen des Alter-



tums, vielfach dazu veranlaBte, auch die alten, nicht mehr brauch
baren Werke ihrer geliebten Kunstfertigkeit, wenn man sich

Abb. 160: Ein Topf mit Tabletten.

ihrer schon entIedigen muBte, doch in gewissem Sinne immer
noch aufzubewahren - fur eine spatere, damals ungeahnte Zeit,

Abb. 161: Schalen.

als deren gliickliche Angeh6rige wir sie nach Jahrtausenden
der allgemeinen Kenntnis wiedergeben k6nnen.

Ko I dewey. Babylon. 16



Abb. 162: AramlUsche Zauberschale.

Die k era m is c hen Fun de sind so auBerordentlich zahl
reich, daB wir an dieser Stelle auch nicht anriahemd versuchen
konnen, ein vollstandiges Bild davon zu gewinnen. Ebenso
konnen wir auch auf die zeitlichen Unterschiede in Formgebung
und Ornamentik nur gelegentlich hinweisen. Funde, die an
anderen Stellen der Stadt gemacht sind, ziehen wir hier und da
in die folgende Betrachtung mit ein.

Zahllos sind die kleinen flachen S c halen mit keinem oder
einem einfachen Rande und winziger, schlechter Standflache

(Abb. 16r). Sie sind
manchmal mit Eigen
tumsmarken aus ge
bohrlen Punktgrup
pen versehen. Tie
fere, kalottenformige
Schalen entbehren
meist der Stand
flache und sind zum
Tei! auBerordentlich
feinwandig. In den
obersten Schichten
liegen aramaische
Zauberschalen (Abb.
162) mit spiralig ver
laufenden, manchmal
durch buchstaben
ahnliche Zeichen er
setzten Inschriften

und roben Zeichnungen von Menschen oder Damonen. Un
beriihrt haften zwei von ihnen mit den Hohlseiten aneinander
gekittet zusammen, wie ein kleines, aber leeres Doppeltopfgrab.
Auch Vogeleier mit feiner aramaischer Schrift sind gefunden.

Die Becher (Abb.163) haben die Form einer langlichen
'Tulpe, eines Zylinders oder einer Glocke bei schlechter Stand
£lache. Spitzbecher (Abb.164) kommen zylinder- und becher
formig vor.

Kleine Top f c hen sind vielfach und schon in alter, kassi
tischer Zeit, wo sie auch aus einer groben Glasmasse, emer



243

Abb. 163: Becher.

Abb. 164: Topfchen.



Abb. 165: AufbewahrungsgefaLle,
unten auf Standringen.
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"Fritte", hergestellt werden, weiB glasiert, wemg~ gelb oder
blau oder mit blauem Rande. Sie haben kugeliges, kelchf6rmiges
oder umgekehrt kelchf6rmiges Profil. Auch hier sind die kleinen
StandWichen schlecht gearbeitet. Die gr6Beren, farbig email

lierten Topfe, die wirschon
oben (vgl. Abb. 152) er
wahnten, haben ein stark
bauchiges Profil. Ihre fuB
lose Standflache bildet oft
eine flache Kalotte, die
eckig an den Bauch ansetzt.

Aufbewahrungsge
fa Be fUr Fliissigkeiten
(Abb. 165 u. 166) zeigen
stets eine besonders lang
gezogene Form, etwa wie
die Puppe eines Insekts.
Sie endigen unten spitz
und wurden entweder an
eine Wand oder der
gleichen angelehnt oder in
eigens gearbeiteten Stand
ringen aufgestellt. Auf
ihrem ringf6rmigen Hals
sitzt ofter ein Mundungs
stuck, das sein Profil einem
aufrecht stehenden Becher
oder einer umgestulpten
tiefen Schale entlehnt hat.
In griechischer und nach
griechischer Zeit ist die
Amphora verbreitet, deren

Henkel den griechischen Amphorenstempel tragt (Abb. 167).
In der spateren, parthischen Zeit ist ein bauchiges, fuB
loses HalsgefaB ublich, das technisch in zwei zusammen
gewirkten Halften hergestellt wurde, was sich auBerlich durch
einen Knick im Profil bemerklich macht. Es ist gew6hnlich
innen und auBen mit Asphalt uberzogen. Die langlichen Auf-



bewahrungsgefaBe pflegte
man nach abgeschlagenem
FuBende als Abfallrohre zu
benutzen, die mit den offenen
Enden ineinander gesteckt
wurden. Deckel zu der
artigen GeHiBen finden sich
haufig. Sie haben die Gestalt
einer kleinen Schale, deren
Grund entweder durchbohrt
ist, urn einen Henkel darin
befestigen zu konnen, oder
einen hervorragenden Zapfen
tragt, einen " Omphalos" .

Kleine Aufbewahrungs
gefaBe fiir Fliissigkeiten,
Flaschen, haben, bei der
selben Form im GaOlen,
einen Henkel am kurzen
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Abb. 166: Grol3e AufbewahrungsgefaBe.

Abb. 167: Griechische Topfware.



Abb. 168: FJaschen.

Hals und eine durch einfache Abplattung hergestellte FuBfIache
(Abb.168). Einige sind noch mit dem VerschluB gefunden, der

aus einem, mit einem Lappchen
umwickelten Tonpfropfen be
steht. Auf letzterem finden
sich Siegelabdriicke. Sehr
verbreitet schon zu Nebu
kadnezars Zeit ist das Alaba
stron aus Ton und namentlich
auch aus wirklichem, weiBem
Alabaster. Die GroBe wechselt
von winzigen Dimensionen bis
zu betriichtlichen MaBen. Das
MaB ihres Inhalts ist manchmal
in Keilschrift auf ihnen ver
zeichnet. Einige Bruchstiicke
von groBen Alabaster-GefaBen
tragen agyptische Inschriften.

Typisch fur die Form des Alabastrons ist die Form seiner
Henkel, die als halbrunde, auch durchbohrte Scheibchen
auf einer kleinen, wenig hervortretenden, nach unten sich

Abb. 169: FlachfJaschen.

verbreiternden Flache aufsitzen, die wie ein herabhangendes
Lappchen aussieht. Flache, kreisrunde Flaschen, gewohn
lich glasiert, sind in alter und in spaterer Zeit gleich iiblich
(Abb. 169).
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Lampen.Abb. 170:

Die altbabylonische Lampe besteht aus einem hoheren
Topfchen mit lang hervorstehender, gebogener Dulle (Abb.170).
Sie kommt in dieser Form auf allen Kudurren hiiufig abgebildet
vor, denn sie ist das Sinnbild des Gottes Nusku. Bei der spiiteren
Form ist das Topfchen flacher und die Dulle kurzer. Bei beiden
ist das Topfchen auf der Drehscheibe, die Dulle freihiindig
daran gearbeitet. Die hohe, alte Form kommt nur unglCisiert, die
spiitere auch glasiert vor. Dabei ist die Glasur zum Teil von
der alten, emailleartigen, blasigen Beschaffenheit. Gleichzeitig
finden sich immer einige iirmliche Exemplare, die vollig aus
freierHand
gearbeitet
sind Das
selbe ist
auch bei

anderen
GefiiBfor

men der
Fall. Aber
selbst in
den iilte
sten Rui
nen, den

tiefsten
Schichten

von Farah
oder Surgul, sind wir Die auf Perioden getroffen, in denen die
Topferscheibe unbekannt war. Gelegentliche Handware erweist
sich immer als direkte Nachahmung von gleichzeitiger Scheiben
ware, sodaB es fur Babylonien den Anschein hat, als wenn hier
die Topferei gleichzeitig mit der Topferscheibe erfunden sei.

Die alte hohe Form, die manchmal aus Punktgruppen ge
bildete Eigentumsmarken, wie die oben genannten Schalen, zeigt,
ist nicht zum Stehen eingerichtet; ihr Boden ist stets rundlich.
Dagegen haben die Flachtopflampen unten eine geringe Stand
£liiche. Henkel, zum Teil in der Gestalt kleiner Ansiitze, finden
sich erst bei den glasierten Flachlampen, bei denen auch das
Ornament, bestehend in aufgesetzten Punkten und Perlenreihen,



sich einstellt. Hierin und in der Weiterbildung der Form ist
der EinfluB der unter der Zeit eingedrungenen griechischen
Lampe nicht zu verkennen. Diese war eine niedrige Topflampe
mit kurzer, halbzylinderformiger Diille, stets gut gefirniBt, immer
von vorziiglichem, feinstem t~n und von einer Eleganz der Er
scheinung bei ersichtlicher hoher Brauchbarkeit, wie sie wahrend
der vergangenen Jahrtausende in Babylonien auch nicht an
nahernd erreicht war. Bei den spateren, parthischen Formen ver
wachst die Diille mit dem Topfchen mehr und mehr. Die Lampe
wird dann aus einer oberen und einer unteren HaUte, die beide
aus Formen gedriickt wurden, zusammengewirkt. Gerade diese
sind selten ohne Ornament und nie ohne Glasur. Griin glasiert
kommen auch Polylychnen in der griechischen Weise vor mit
einigen Diillen auf einer Seite oder mit vielen ringsherum. Alles
das sind sichtlich Ollampen.

Wiederum in spaterer, sasanidischer Zeit biirgert sich eine
Lampe ein, welche aUs einem kleinen Napfe besteht, an dem
man die Diille durch Zusammendriicken mit den Fingem
kleeblattartig ausgebogen batte. Sie ist fiir ein Hartfett
geeignet, hat gewohnlich einen besonders angearbeiteten FuB
und ist stets glasiert, blau oder griin, und mit einem schwarzen
Rande. Zeitlich und ihrer Herkunft nach vorlaufig unbestimm
bar bleibt eine Lampe aus schwarzem Stein, die einem Schiffchen
gleicht. Der Docht ging durch ein Loch der massiv gelassenen
Spitze. Am abgerundeten Ende befand sich ein ebenfalls mar;siv
gelassenes Stiick, durch das fiir den haltenden Stab ein senk
rechtes Loch gebohrt ist.

AIle altere Topfware, die sich durch schlechte Standflachen
auszeichnet, ist auf eine Kultur berechnet, bei der der Tisch
nicht zum Hausrat des gemeinen Mannes zahlte. Erst die grie
chische Kultur fiihrt den Tisch allgemein ein.

Die groBen AufbewahrungsgefaBe fiir trockene
Sachen haben die Form einer Halbkugel mit einem Ringwulst
als FuB. Eines zeigt innen in mittlerer Rohe drei vorspringende
Knaggen, auf welche ein zweites GefaB zu technischen Zwecken
aufgestellt werden konnte. Der groBe Pithos, der in den west
lichen Kulturen eine so bedeutsame Rolle spielt, scheint hier
nicht vorzukommen.



249

Hellenistis c he T opf er wa re ist nur in Scherben, aber
haufig gefunden, auch einige altere, schwarzfigurige, mit grie
chischen Beischriften (vgl. Abb. 167). Die Formen sind nicht

Abb. 171: Glasiertes Rhyton.

Abb. 172; Kelch und Flaschchen aus Glas.

immer auszu
machen; zu be
obachten wa
ren :Teller,Ky
!ix, Aryballos,
Alabastron und
andere. Auf
fallen muB, daB

von dieser,
stets schon ge
firniBten Ware
in den Grabern
sich nichts fin
det, woraus
vielleicht hervorgeht, daB die Griechen jener Zeit einen eigenen,
noch nicht gefundenen Friedhof hatten. Ein griin glasiertes
Rhyton (Abb. 171) in der Gestalt eines Kalbskopfes lag in
den obersten Schichten des Merkes. Die Massen von Ton- und
Glasscherben aus den
sasanidischen und arabi
schen Schichten des Am
ran harren noch der fach
mannischen Durchsicht.

Neben dem eben an
gefiihrten Rhyton la
gen einige durchsichtige
Glaskelche mit reicher
Verzierung in hohlem
Facettenschliff. In den
selben seleucidisch-par
thischen Schichten kommen Bruchstiicke durchsichtiger farbloser
oder hellblauer GlasgefaBe hiiufig vor, darunter in weicher Masse
schon geformte Henkel von Oinochoen und Amphoren (Abb. 172).
Die altere Glasware ist stets opak und vielfarbig. Die gewohnliche
Form ist die des kleinen, unten spitzen oder runden Alabastron.



Abb. 173: Altere Glasware.
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Die Ornamentik wird dadurch bewirkt, daB das aus einer gro
beren, kornigen Grundmasse (Fritte) bestehende GefaB mit bunten
Glasfaden urnsponnen, und diese, noch heiB, einmal von oben und
einmal von unten durchrissen wurden, wodurch lauter S-formige
Linien entstehen (Abb. 173).. Diese GefaBe gehen hier gewiB
bis in dieselbe fruhe Zeit zuruck wie in Agypten. (Vgl. Kisa, Glas
im Altertum, I S. 9: "um I 500 v. Chr."). Man braucht deshalb
nicht notwendig an Import zu denken; denn je alter die Kulturen

sind, desto mehr gleichen
sich ihre Erzeugnisse. So
ahneln die TongefaBe von
Nagada denen von Surgul.
Erst von der Zeit der Sar
goniden an ist agyptiseher
Import von Glas- und anderen
\Varen zweifellos zu bemer
ken; es kommen dann apo
tropaische Augen, skara
baoide Sonderharkeiten und
dergleichen vor. Schmuck
peden aus Glas in der Tech
nik der eben genannten Ala
bastren, die auch in Babylon
in alten Zeiten ublich sind,
gehen in Farah bis uber das
vierte Jahrtausend zuriick.

Mannigfaltige G era t e und
Spielsachen sind nament
lich im Merkes gefunden.

Einige Topfgerate sonderbarer Form, die uns unbekannten
Gewerbebetrieben gedient haben mogen, konnen wir nicht
erkIaren. Merkwurdig ist die ziemlich haufige Glocke aus ge
branntem Ton (Abb. 174). Sie sieht aus wie ein Spitzbecher,
ist aber stets unten durchbohrt und tragt neben der Durch
bohrung zwei Ansatze, die wahl zum Aufhangen dienten und
manchmal als Tierkopfe behandelt sind. Durch das Loch
ging ein Faden, an welchem die tonerne, aber nicht gebrannte
Schlagkugel hing. Erst als wir diese, die den Abdruck des



Abb. 175: Frau
auf Becher oder

Omphalos.

Fadens in sich tragt, innerhalb einer Glocke fanden, konnten
wir sie als solche von einem Lochbecher unterscheiden; denn
begreiflicherweise fehlt die Kugel fast immer.

Auf der Spitze eines umgestiilpten Bechers sitzt haufig eine
weibliche (?) Figur (Abb. 175). An der Sitzstelle befindet sich
hinten ein Loch, durch welches der Dampf eines unter dem
Becher verborgenen Raucherkerzchens ausstromen und die Figur
mit mystischen Dampfen umhiillen konnte. Drei Panther( ?)kopfe
auf einem sich fuBformig verbreiternden Pfahl, wie sie ofter auf
Kudurren als Symbol eines Gottes abgebildet werden,
gehoren zweifellos ebenfalls religiosen Gebrauchen
an; ebenso das oft vorkommende Schiffchen (Abb.
176, 177), in welchem ein Tier lagert. Letzteres ist
bei der Roheit der Handarbeit seinem Wesen nach
nicht recht zu erkennen. Das Schiffchen hat gleich
maBig ausladenden Heck und Steven, die oben in
einer nach dem Schiffsinnern gerichteten, manch
mal als Menschenkopf gebildeten Volute endigen.

Bei anderen, spateren Ty
pen ist der Steven mit
einem Rammsporn ar
miert. Der stets glatte
Boden ist wohl eine Kon
zession an den Land
gebrauch, bei dem sie

Abb. 174: Glocke aus Ton. an einem, in einem Loch
am Steven anbringbaren

Faden gezogen werden konnten; denn schwim
men konnten diese Terrakotta-Schiffchen nicht. Das Schiff spielt
ahnlich wie in Agypten bei den Kultgebrauchen der Babylonier
eine sehr bedeutsame Rolle. Die Gotter absolvierten darin unter
Gudea ebensowohl wie unter Nebukadnezar ihre Prozessionen.
So hatten unter vielen anderen Gottern auch Marduk und Nabu
ihre heiligen Schiffe, von deren Ausstattung Nebukadnezar in
der "groBen Steinplatten-Inschrift" (3, 8 und 70) berichtet: "Das
Gerat des Tempels Esagila schmiickte ich mit massigem (?)
Gold, das Kua-Schiff mit sarir und Steinen gleich den Stemen
des Himmels. - Das fIetu-Kanal-Schiff, das Fahrzeug seiner



Abb. 176: Schiffchen aus Ton.

Abb. 177: Schiffchen aus Ton mit einem Tier darin.

Herrlichkeit, das Schiff der Prozession am Neujahr, dem Feste
Babils, - seine Holz-kare, die in ihm befindlichen Zarati lieB
ich bekleiden mit dri Sassi und Stein." (Ubers. Delitzseh.) Das
Tier, welches in unseren Tonsehiffehen lagert, wird also wohl

einen Sir
ruseh vor
stellen sol
len.

Spinn
wirtel sind
ausgebrann
tem Ton und
aus Stein.
Die steiner
nen haben
die Formei
ner flachen
bikonvexen
Seheibeoder
einer fla
chen Kalot
te; ahnlieh
die toner
nen.Beiletz
teren finden
sieh aueh
zwei Locher
statt des
sonst iibli
chen emen.
Der Spin
delstab war

dann unten gespalten, wie das bei modem-arabisehen Spindeln
oft ist. Die Wirtel alterer Zeit tragen oft eingeritzte Verzierungen:
oder Eigentumsmarken.

Aus der Unzahl von Topferwaren heben sieh, abgesehen von
den genannten emaillierten GefaBen, nur versehwindend wenige
hervor, die durch Teehnik oder Ornamentik reieheren Bediirf-
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Abb. 178: Steingef~.

Abb. 179: Reibschale aus Basalt.

nissen Geniige leisten konnten. Es scheint, daB alle hoheren
Anspriiche dieser Art durch mehr oder weniger kostbares Stein
rna t e ria 1 befriedigt wurden, wie es z. B. der schone weiBe
Alabaster fUr die
"Alabastren" liefer
teo Aufbewahrungs
gefaGe aus Kalk
stein fanden sich in
machtigen Dimen
sionen. Sehr zahl
reich waren Schalen,
Teller und ahnliche
F onnen aus Schiefer,
Serpentin und schon
geaderten Marmor
sorten mit feinen
und reichen Pro
filen. Einige Topfe
aus Glimmerschiefer
(Abb. 178) mit flachem Kalottenboden gehoren einer sehr alten,
vielleicht prahistorischen Zeit an. Sie sind auBen mit einge
.ritrten Linien verziert, die eine Umflechtung des GefiiBkorpers
wiedergeben. Haufig sind
Reibschalen aus Basalt mit
drci kurzen kraftigen FiiGen
(Abb. I79), starke Morser aus
Kalkstein, die auGen roh be
hauen, innen durch den Ge
brauch stark geglattet sind.
Sie werden, wie heute die
Reis-Stampfmorser, nament
lich zum Schalen des Ge
treides gedient haben, und
erfordern eine holzeme StoBkeule zum Betrieb. Ob die ge·
fundenen Morserkeulen aus Kalkstein in diesen Steinmorsem
benutzt wurden, scheint mir zweifelhaft.

Die Han d m ii hIe besteht von den altesten Zeiten his in
die spatesten aus ei{lem flachen, durch den Gebrauch gewohnlich
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ausgemuldeten Unterstein und einem Reibstein, der darauf hin
und her geschoben wurde, beide aus Basalt (Abb.I80). Bruch

stucke die
ser Reib
muhlen fin
det man in
groBer Zahl
auf allen

babyloni
schen Rui
nenstatten,
wo sie von
ungeubten
Beobach

tern wohl
.fUr die obe
ren Beendi-

gungen
von Relief

Abb. 180: Altbabylonische Reibmiihle. Darstellung des Gebrauchs stelen irr-
durch einen Araber. tumlicher-

weise gehal
ten werden.
Von den
kreisrunden
Drehmiih

len, wie sie
heute fast
keinem ara-

bischen
Haushalt

fehlen, sind
kaum einige
Stucke in
derobersten

Abb. 181: Prahistorische Gerate. Schicht des

Amran gefunden. Trichtermiihlen, wie sie die Romer hatten, gab
es, wie es scheint, nicht. Wie der Reibstein zur Muhle, so ge-



Abb. 182: Prahistorische GerMe.
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horten zu den Reibschalen kleinere, in die Hand passende Reib
steine, die an ihrer Unterfliiche die vom Gebrauch herriihrende
Gliitte zeigen (Abb. 181). AuBer diesen Reibsteinen kommen viele
Steine iihnlicher GroBe vor, we1che die Spuren klopfender Be
nutzung tragen, manche, von kuboider Form, auf allen sechs
Seiten, andere, scheibenformige, auf dem Rande. Nicht aIle
von diesen sind den historischen Zeiten zuzurechnen.

Sichtlich priihisto
rischer Herkunft sind
einige durchlochte Steine,
zum Teil gewiB Keulen
kniiufeoder iihnliches. Von
den iiber die ganze prii
historische Welt so merk
wurdig gleichmaBig ver
breiteten prahistorischen
"Sagen" aus Silex (nebst
ihren Nuklel) und Obsidian
(Abb. I82) sind verschie
dene gefunden, natiirlich
nicht so viele, wie in den
alten Ruinen: Farah oder
Surgul. In Farah saBen
diese Sagen zum Teil noch
in ihrem alten Griff. Dieser
bestand in einemAsphalt
wulst, in welchen sie mit
der Schneidenseite, oft
mehrere Stucke hinterein
ander zur Verliingerung des Instruments, eingesetzt waren. Auf
diese Weise konnte allerdings die schone ~charfe Schneidenseite
nicht benutzt werden. Tatsachlich zeigen sich auch die deutlichen
Spuren der durch langen Gebrauch hervorgeruf.enen Glattung
nur auf der Sageseite. Abet auch diese hatte wegen des her
vorstehenden Griffes niemals mehr als etwa I cm in irgend
etwas eindringen konnen. Von neolithischen Geriiten ist nur
eine einzige Pfeilspitze gefunden; auch in Farah 'und Surgul
kommt Neolithisches, soweit ich mich erinnere, nicht vor.



Abb. 183; Schwert, Dolch und Messer aus Bronze.

Abb. 184: Pfeilspitzen aus Bronze und prahistorische Messer und Sagen aus Silex.

Babylonische Waffen, auch in Grabern, sind verhaltnis
ma.Big selten. Wir haben nur wenige kurze Schwerter, Messer
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und flache Lanzenspitzen aus Bronze (Abb. 183). Recht zahl
reich sind nur die Pfeilspitzen, die sich begreiflicherweise weniger
in dem friedlichen Merkes als namentlich an den Mauern der
Festungswerke finden. Es ist ein aus Bronze gegossener drei·
schneidiger Bolzen, der auf den Pfeil aufgesteckt wurde, manch
mal mit Widerhaken versehen. Die Schneiden sind scharf an
geschliffen. Der zweischneidige Blattbolzen, der mit einem Stiel
in den Pfeil eingesetzt
wurde, gehort spaterer,
parthischer ( ?) Zeit an
(Abb. 184). Von Schleuder
geschossen sind keine siehe
ren Spuren da, wel1n man
nicht die in Nestern zu
sammen sich findenden glat
ten FIuBkiesel dazu rechnen
will, die sich allerdings gut
dazu eignen. In Senkereh
lagen derartige, offenbar
der GroBe und Form nach
ausgesuchte FluBkiesel im
Zimmer eines Hauses in
groBer Zahl beieinander.
Von den graBen Steinkugeln
spaterer Wurfgeschiitze war
schon oben (S. 50) die
Rede. Eine gebrauchliche
Waffe war die kurze Keule

Abb. 185: Onyxperlen-Gehange aus einem
mit steinernem Knauf. Sie Grabe im Merkes.

ist unter dem Namen
"Hattre" noch heute bei den Arabern ublich und wird auf
Reliefs und Siegelzylindern haufig abgebildet. Dieselbe Keule
mit Asphaltknauf nennen die Araber "Mugwar". Die Form
wechselt und ahnelt bald einer Kugel, einer Birne, einem
Ei oder ahnlichem. Einige enthalten die Inschriften ihrer
einstigen Besitzer. So hahen wir einen Keulenknauf Melischibus
mit der Inschrift: " ... dem graBen ....-ra-an, seinem Herrn,
hat Melischibu, Sohn Kurigalzus, (es) geschenkt." Ein anderer

Koldewey, Babylon. 17



Keulenknauf, der einem Astknoten nachgebildet ist, tragt die
Inschrift: "Keulenknauf (bi-in-gi) aus Diorit (su-u), gehorig dem
Uluburarias, Sohn des Bumaburarias, des Konigs, dem Konig des
MeerIandes. Wer diesen Namen ausloscht und seinen amen
hinschreibt: Anu, Bel, Ea, Marduk und Be1it sollen seinen amen
ausloschen I" (Dbers. WeiBbach.)

Die gefundenen Schmucksachen (Abb. 185, 186) ent
stammen meist den Grabem, obwohl diese, mit Ausnahmen,

Abb. 186: Grabbeigaben aus Gold, Glas und MuscheIn, yom Merkes.

gewohnlich nicht sehr reich sind. Der von alters her ver
breitetste SChmUCK besteht in PerIenketten, oft von bedeutender
Lange. Namentlich in den aIten, prahistorischen Zeiten, die uns
in Farah zuganglich waren, scheinen sich die Babylonier mit
PerIen behangt zu haben, wie etwa die wildesten Volkerschaften
Polynesiens. Zu den PerIen wird schon fruh Glas verwendet
oder eine glasartige Fritte, sonst hauptsachlich Halbedelsteine:
Achare, Onyx, BergkristaII, Amethyst und iihnliches. Die Kunst,
derartiges Material zu polieren, die den alteren, sich nur mit
dem Schleifen begnugenden Zeiten (Farah) fremd war, gelangt
unter den Sargoniden, und namentlich in der neubabylonischen



Abb. 187: Unterschenkelknochen mit je
fUnf Beinspangen aus einem Sarge des

Merkes.
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Epoche, zu auBerordentlicher H6he. In den Formen fallt die
Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit der Erzeugnisse besonders auf.
Es sind bald Kugeln, bald Scheiben oder schlanke Ellipsoide.
Plattchen werden oft in der Flachenausdehnung einfach oder
mehrfach durchbohrt, sodaB sich verschieden gestaltete Casuren
in der Aufreihung der Ein
heiten ergeben. In Achat
undahnlichenSteinen werden
winzige Tiere, Fr6sche, Stiere,
Schildkroten, menschliche
K6pfc und dergleichen auf
das minuti6seste geschnitten.
Ringe und durchlochte
Scheibchen aus Muschelma
terial sind beliebt, auch zum
Zwecke der Aufreihung
durchbohrte Muscheln: Cte
nobranchia (Kauri), Denta
lia, sowie die Siphonalroh
ren, diese besonders in sehr
alter Zeit, der Siphoniata
und andere. Spangen aus
Bronze, Silber und Eisen
schmiickten FuB- und Hand
gelenke ; oft umschlieBen
mehrere Paar, 3, 5, die un
teren Enden der Unterschen
kelknochen in den Grabern
(Abb. 187). Der Ohrring
besteht meist aus Gold oder
aus Silber. Die gew6hnliche
Form ist entweder die eines in diinne Drahte auslaufenden und
zusammengehogenen Wulstes oder eines Buckels, der an einen
hakenf6rmigen Draht angel6tet ist. Kompliziertere Formen sind
selten (Abb. 188). Manchmalliegen nicht nur zwei oder einer, son
dem deren viele, gleichgeformte, bei ein und derselben Leiche, was
kaum anders gedeutet \verden kann, als daB sie der Verstorbenen
als Weihung in den Sarg mitgegeben waren. Die Fib u 1a



Abb. 188: Goldschmuck.
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(Abb.. 189), zum Zusammenhalten des Gewandes, besteht aus
einem halbrunden oder eckig gebogenen Bligel, der mit Quer
ringen rhythmisch geziert ist. Die in dem eit}en Ende befestigte,
dUTCh einige Windungen federnd gemachte Nadel schlagt an dem
anderen Ende in eine handf6rmig, manchmal auch als wirkliche

Hand ge~ildete

Hafte ein. Die
halbrund gebo
gene Form fin
det man auf Ge
wandern in der
Plastik und auf
Kudurren wie
der, wo sie ein
Sternbild dar
stellt.

Finger
ringe sind in
alter Zeit nicht
eben haufig, be
ginnenabervon
der persischen
Zeit an, wo sie
als Siegel den
alten Siegel
zylinder ver
drangen, ub·
lich zu werden

(Abb. 190).
Die Form der
auch auf Ta
bletten persi

scher Datierungen oft abgedrlickten Siegelflache ist elliptisch
oder 'Von zwei Kreissegmenten eingeschlossen. Dargestellt sind
meistens Tiere. Diese ~us Bronze, sehener aus Silber, gegossenen
Ringe bestehen gewohnlich aus der Platte, die, wenn nicht als
Siegel graviert, mit edlen Steinen geschmuckt wird, auf einem
einfachen Reifen.
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Die hauptsachlichste Form des babylonischen Siegels war
der Zylinder (Abb. 191). Daneben kommen haufig und zu
allen Zeiten gleich
mitBig Petschafte, Pa
ra Uelepipede, Kugel
und Ellipsoid-Kalot
ten und, ebenfalls ver
haltnismaBig £ruh,
SkarabaenundSkara
baoide VOL Achate,
Lapislazuli, Marmor,
Kiesel, Magneteisen
stein, Muschelmasse,
auch Glas, Fritte und
anderes geben das
gebrauchliche Mate
rial abo AIle Siegel
sind durchbohrt, urn Abb. 18g: Bronze-Fibeln.

einen mit einer Ose
versehenen Stift darin befestigen zu konnen. Wird das Bohr
loch langer, wie bei den Siegelzylindern, so wird cs von beiden
Seiten her in
Angriff genom
men und laBt
das innen an
einem kleinen
Vorsprung er
kennen. Darge
stelltwerdenam
meisten Gotter
und ihre Em
bleme, Heroen
und Tiere im

Karppfe mitein- Abb. 19O: Fingerringe nebst Abdriicken.
ander oder mit
Gottern und HeIden. Bevorzugt werden die groBen Gotter:
Schamasch = Sonnenscheibe, Sin = MondsicheI, Ischtar = Stern,
bei uns in Babylon besonders Marduk = Dreieck auf Pfahl und
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Nebo = Stange. Ornamente sind auBerst selten. Beischriften in
Keilschrift, den Namen des Besitzers und dessen Zueignung an
einen bestimmten Gott, der nicht immer der in der Zeichnung

dargestellte zu
sein braucht,
sind namentlich
auf Siegelzy
lindern haufig,
aramaische Bei
schriften woW
nur auf anders
geformten Sie
geln. Bei der
groBen Zahl die
ser Produkte
iibersehen wir
gerade hier die
durchaus stetige
Entwicklung der
Kunst mit er
freulicher Deut
lichkeit. Die al
ten, bis in die

prahistorische
Zeit hineinrei
chenden Siegel
zeigen oft trotz
der primitiven
Mittel eine iiber
raschende Le

Abb. 191; Siegelzylinder und Petschaft nebst ihren Ab- bendigkeit in der
driicken.

Auffassllng der
Motive. Sie sind nur graviert. Mit der Erfindung des ScWeifradchens
und der Schleifkugel hebt sich der Stil mit der Durchbildung
der Ausdrucksmittel stetig und gleichmaBig bis zu seiner Hohe
zur Zeit der letzten assyrischen und babylonischen Herrscher,
urn dann, gerade infolge der iibermaBigen Anwendung der Schleif
kugel, allmahlich aber ungleichmaBig derart zu verknochern,



Abb. 192: Amulette aus Stein.

daB die Darstellungen oft nur aus Punkten und Strichen be
stehen. Aber selbst in diesem Stadium sind Erzeugnisse von
staunenswerter Virtuositat nicht selten. Die Glyptik eilt in Ba
bylonien den °anderen, gleichzeitigen, plastischen Kiinsten stets
voran. Nur die aus Formen gedriickte Tonplastik halt in ge
wissem Sinne fast gleichen Schritt. Die Rundplastik, nament
lich in Stein, bleibt hinter den gleichzeitigen Erzeugnissen der
Steinschneidekunst durchweg
merklich zuruck. Eine Hohe
wie die der griechischen Kunst
etwa im 4. Jahrhundert V. Chr.
hat die babylonische Rund
plastik nicht mehr erlebt.
Jedenfalls ist die Glyptik von
Anfang an die Pfadfinderin fUr
die babylonische Kunstgewesen.

Zeichnungen oder Reliefs
apotropaischer Art zeigenAmu
lette aus Stein, die wohl den
Kranken umgehangt wurden
(Abb. 192). Es sind Tafelchen,
die auf der einen Seite die
Darstellung tragen, auf der
anderen eine Inschrift und oben
einen durchbohrtenAnsatz zum
Durchziehen eines Fadens.

Babylonische M iin zen gibt
es nicht, obwohl die Miinzpragung im Westen, in Lydien oder in
Agina, bereits um 700 V. Chr. eingesetzt hatte. Die ersten Miinzen,
die wir in Babylon, wenn auch selten, finden, sind persisch-grie
chisch (Darius). Haufiger sind die Miinzen aus der Zeit Alexanders
und namentlich seiner Nachfolger (Lysimachos) (Abb. 193); par
thische, sasanidische und arabische finden sich gelegentlich,
besonders auf dem Amran. Dort ist auch eine glasierte
Amphora gefunden die, mit arabischen Miinzen angefiillt,
noch ihren aus einem Wattepfropfen bestehenden VerschluB.
hatte; doch ist der Inhalt bis jetzt noch rUcht ausgeraumt
und untersucht.



Abb. 194: Zwei Wirbel, ein Eberzahn
und drei zu Schwertgriffen vorbereitete

Knochengelenke.

Was an Resten von S peis en oder Ha us ti eren gefunden
ist, bedarf noch des Studiums durch fachmannische Krafte.

Verkohltes Getreide und
Dattelkeme finden sich
oft. Letztere durchsetzen
formlich den Ruinenboden
in samtlichen Schichten
von Babylon sowohl wie
von Farah und Surgul.
Muscheln scheinen die
alten Babylonier nicht
gegessen zu haben; da
gegen finden sich Fisch
knochen oft, darunter der
Unterkiefer eines Karpfens,
wie er noch heute im
Euphrat vorkommt. Schafe,
Rindvieh, Huhner und
Tauben sind ebenfalls

Abb. 193: Griecbische Miinzen in einem Top!. nicht selten, besonders

die Ful3knochel von Scha
fen haben sich erhalten,
vielleicht auch deshalb,
weil sie, wie bei den Ro
mem, zu gewissen Hand
spielen benutzt wurden;
sie kommen auch in Bronze
gegossen VOL Vom Wild
schwein findet sich oft
der Hauer (Abb. 194),
der, an seinem Ende durch
bohrt, als Anhangsel, viel
leicht am Pferdegeschirr
getragen wurde. Der Mungo,
Herpestes, dessen Schadel

ofter auftritt, scheint im Hause gehalten worden zu sein,
wie es noch heute in diesen Gegenden geschieht. Ein Ober
schenkel eines Dickhauters, der bei 1,15 m Lange flir einen



Elephanten fast zu groB ist, fand
1,20 unter Null, im Merkes (25 n).
kommen sporadisch vor.

sich in groBer Tiefe, bei
Stucke yon StrauBeneiern

44·

Die Graber im Merkes.

Abb. 195: Doppeltopf-Grab aus dem Merkes.

In Babylon begrub man die Toten an den Festungsmauern,
aUf den StraBen und an denjenigen Stellen der bewohnten Stadt,
die zur Zeit des Begrabnisses durch ein Wohnhaus nicht in An
spruch genommen waren. Sie wurden 1-2 m in den Boden
versenkt. Dabei traf man, wie naturIich, oft auf die Hausruinen
der vorangegangenen Bauperiode und legte dann die Grube,
wenn die alte Mauer kenhtlich war, gem parallel mit dieser an.
Wo sie nicht kenntlich war, wird oft die Mauer eines solchen
alteren Hauses durch die Grube durchschnitten, wahrend die


