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<las nordliche, in einer Hachen Bucht der Umfassungsmauer an
geordnet, als Haupttor anzusehen ist. Sie sind alle mit der iiblichen
Turmfront ausgestattet und die Wande mit eng gestellten, ge·
rillten Tiirmen.

Die Ausgrabung der Umrisse haben wir in der Weise be
werkstelligt, daB wir in der Tiefe an den Wanden entlang schmale
Stollen fiihrten, die von der Hug'eloberflache aus durch enge
Schachte zuganglich gemacht wurden. In diesen Schachten waren
an der einen Seite stufenformige Absatze von Manneshohe steben
,gelassen worden, die den Standplatz fiir jedesmal einen der
Arbeiter bildeten, sodaB diese hier einer immer oberhalb de.s
anderen, bis zu 12 Mann, stehend sich die mit Erde gefiillten
Korbe von nnten an gegens'eitig zureichen konnten, ohne ihre
Platze verlassen zu miissen. Oben wurde die Erde in die FOlder
bahn getan, und etwas seitlich abgeworfen, damit sich keine
Schutthugel in zu groBer Nahe der Schachtlocher bildeten.

Unsere erste Grabung, durch die die Existenz von Esagila an
dieser Stelle nachgewiesen wurde, war eine Freigrabung. Wir
schlugen von Norden her in den Hugel auf dessen halber Hohe einen
Graben zur Anlage der Forderbahn. Am Ende dieses Grabens, das
etwa in die Mitte des Hiigels gelegt war, wurde ein ungefahr
quadratisches Gebiet von 40 m Seltenlange herausgenommen und
in ringsum etwas verkleinerter Ausdehnung bis nach unten ver
tieft. Nach vieler Not und Plage und trotz der von Europaern und
Arabern immer wieder von neuem auf uns eindringeooen Be
hauptungen, daB wir uns auf ganzlich verkehrtem Wege be
fanden, wurde das PHaster von Esagila erreicht und am 23. No
vember 1900 die Schriftziegel Sardanapals und Asarhaddons
gefunden. Daz~ wareq 8 Monate Arbeit notig gewesen und die
Aushebung von etwa 30000 Kubikmeter Erde.

37·

Die spateren Bauten am Nordrande des "Amran"..

Gleich am Eingang des Hiigels Amran schnitt der vorer
wahnte Eisenbahngraben einige Baulichkeiten aus spiiterer, wahr-
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scheinlich parthischer Zeit, die wohl einer volligen ·Freilegung
.wiirdig waren. Bis jetzt konnten wir nur den Graben nach Ost
und West etwas erweitern. Man erkennt einen Saulenhof, ein
Peristyl, mit einigen Zimmern, deren Lehmziegelwande noch
hoch aufrecht in der Hiigelmasse stehen (Abb. 13 I). Die Saulen
bestehen aus Ziegelbruch in Lehm mit Gipsputz, was eine fiir die
spatere, griechische und die parthische Zeit charakteristische Bau
art ist. An· den Wanden standen seltsame kleine Anlagen aus
Lehm mit dickem Cipsiiberzug: f1ache Wannen auf niedrigen in
der Mitte stark eingezogenen Stiitzchen. Was sie zu bedeuten
haben, weiB ich nicht.

Etwas weiter nach Norden liegt eine Stoa in derselben Bau
art aus Koppelhalbsiiulen, von der wir 23 Joche ausgegraben
haben, ohne ihr Ende zu erreichen, eine ahnliche b~im Briickentor.
Einige Siiulen eines Haus-Peristyls sind an der Ostseite des "Er
weiterungsbaus" herausgekommen. Alle diese Reste liegen un
gefahr in derselben Hohe von 10 m iiber Null, das heiBt ctwa
6 m hoher als das Nebukadnezar-Pflaster von Esagila. In dieser
Hohenlage kann man am Amran kaum graben, ohne auf der
artige Siiulen zu stoBen. Ein ahnliches starkes Eindringen der
griechischen Saulenarchitektur bemerkt man an allen Ruinen
statten, die zur Zeit der neubabylonischen Konige bliihend waren;
so in Nippur, wo der groBe, schone Palast dieser Zeit· angehort,
den Fisher seltsamer Weise fiir mykenisch erklart hat (Journal
of the Archaeological Institute of America Vol. VIII 1904
No. 4 ~. 403). Es scheint indessen, daB das babylonische Hof
haus auch in di"eser Zeit von der autochthonen Bevolkerung
weiter benutzt wurde. Der Grieche aber muBte seine Siiulen
haben selbst in diesem der Siiulenkunst so ungemein ungiinstigen
Lande. .

In der iihe des Eisenba~mgrabens,westlich bei dem erst
genannten Haus lagen viele griechisch-parthische Begrabnisse,
Tonsarkophage und Holzsarge in Ziegd-Ummauerung, die hier
bis auf +0,80 m hinabreichen. Sie zeichnen sich durch zum
Teil reiche Beigaben an Kleinplastik aus: weibliche Statuetten
aus Alabaster mit zierlicher schwarzer Periicke aus Asphalt und
eingesetzten Augen (Abb.132). Es findetsich ein auf der
Hiifte liegender und ein stehender Typus, beide kommen auch
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in hoblgeformter Terrakotta vor. Der Stil wechselt zwischen dem
alteren, weicberen und lebendigeren und dem spateren harteren~

lebloseren. Die alten, babylonischen Kunstformen, wie sie z. B.
in der Ninmach-Terrakotta (5. 271) auftreten, sind urn diese Zeit
bereits ganz verschwunden und durch die griechischen ersetzt.
Gleichzeitig mit diesen immer noch entschieden hiibschen Wer
ken kommt, zum Teil in denselben Sargen, eine andere Art
der Plastik vor, die etwas barbarisch anmutet. Es sind kleine
weibliche unbekleidete Figuren, aus den Platten von Rohren-
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istderiiber- Abb. 132 : Alabaster-Figur mit Asphalt-Periicke.

maBig breithiiftige, grobsinnliche Korper, wahrend die Kopfe
manchmal auBerst fein gearbeitet sind. Von den Alabaster- und
Tonstatuetten waren einige, wie die beweglich angefiigten Arme
beweisen, sicher mit natiirlichen kleinen Ge)Vanderchen bekleidet.
Die Leiche selbst tragt oft aus ganz diinnem Golde einen natura
listischen Blatterkranz oder ein schmales Diadem, das mit einem
durch zwei Locher gehenden Bandcben befestigt war. Das
Antlitz war vielfach durch aufgelegte diinne Goldblatter, "Gold
schaum", verhiillt.

Neben den einfachen Holzsargen kommen, aUerdiJ1gs nicht
in situ gefunden, auch sehr reich ausgestattete VOT. Die Reste
eines solchen lagen in dem westlichen Querschnitt beim Peri
bolos, zierliche mit vergoldeten Basen versehene Saulchen, deren
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Kanneluren aus Glasstabchen aufgelegt waren, vergoldete Eroten
und dergleichen, alles aus Gips geformt und zum aufsetzen.
auf Holz zubereitet. Der Sarkophag, in welchem der Holzsarg
steht, wird aus Ziegeln aufgemauert und mit dem Giebeldach
in der Weise iiberdeckt, daB iiber die OHnung hochkantig und
tiber Eck gestellte Ziegel gesetzt werden, alles unter reicher Be
nutzung von Gipsmortel.

Neben diesen Grabformen erhiilt ..sich in dieser Zeit noch
immer der gewohnliche spat babylonische Trogsarg aus Terra
kotta, entweder mit besonderem Deckel versehen oder in um
gesti.ilpter Lage iiber der Leiche. Zuletzt biirgert sich auch
in Babylon der "Pantoffel-Sarkophag" ein (Abb.133), der dann
ebenso wie viele Trogsarge oft eine schone aber leicht ab
springende blaue Glasur erhalt. Der Friedhof auf dem Haupt
hof der Stidburg war voll davon. Die Form des PantoHel-Sarges,
bei welcher der Kopf des Bestatteten unter einer, durch einen
besonderen Deckel verschlossenen Offnung lag, scheint in Nippur
in sehr alte Zeit zuriickzugehen. Es zeigt sich dabei wieder die
auBerordentliche Mannigfaltigkeit der Begriibnisarten in Baby
lonien. In Farah (Schuruppak) sind die langen Trogsarkophage,
die, nur niedriger, hier in Babylon erst in neubabylonischer
Zeit, und spater als die Doppeltopfgraber und die hohen, kurzen
Wannensiirge, gebrauchlich werden, bereits in prahistorischer
Zeit iiblich, ehe dort, im Beginn der Schriftzeit (3000) das Doppel
topfgrab aufkam. In dem prahistorischen Surgul wurde die
Leiche verbrannt, vielfach unter Zuhilfenahme von hohen Stiilp
sargen. Gruftgraber, die in Assur hiiufig sind, kommen in Ba
bylon sehr selten, nur unter der assyrischen Herrschaft (?), VOL

In jeder Stadt, die bisher untersucht ist, wetTen die Begrabnis
methoden und ihre Aufeinanderfolge verschieden. Wenn die
Brandbestattung in Surgul bisher auHalIt, so muB man be
denken, daB es bis heute, neben den tieferen Schichten von
Farah, die einzige prahistorische Ruinenstatte ist, die in jener
Gegend erforscht wurde. Das Material, das dem Pra
historiker und Ethnologen fUr die westlichen Anfangskulturen
in so reichem MaBe und auf wenige Jahrhunderte zusammen
gedrangt zur Verftigung steht, beschriinkt sich ftir Babylonien,
viele J ahrtausende umfassend, streng genommen allein auf Surgul
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und Farah. Von Bismajah, wo nach dem Ausgraber Banks
Brandbestattung war, hat man noch wenig erfahren, von Telloh
weiB in dieser Beziehung niemand etwas. Dazu korrunt, daB
die Zeiten dieser Kulturstatten so sehr verschieden sind. In
Farah liegen die obersten Schichten im Beginn der Schrift
zeit, im 4. oder 5. Jahrtausend, die untersten, 8 bis 10 m tiefer,
vielleicht im 10.; man kann das nur a:hnen, kaum schiitzen.
Surgul scheint nach seiner Elute ungezaWte Jahrhunderte un
benutzt gelegen zu haben, ehe die auf der Oberfl:iche liegenden
sparlichen Reste aus Gudeas Zeit sich bildeten. Die gewohnlich
fUr lang angesehene Zeit von Nebukadnezar bis Entemena ist
in Wirklichkeit auBerordentlich kurz im Vergleich mit der fur uns

Abb. 133: Ein "Pantoffel-Sarkophag".

vorlaufig nicht zu ermessenden Dauer der Prahistorie Babyloniens.
Vnd was kennen wir davon? Nur wenige ullZusammenhangende
Strophen aus dem groBen, langen und zweifellos in hohem Grade
didaktischen Epos der babylonischen Kulturentwickelung I Da
kann denn eine starke und vorliiufig unverstiindliche Verschie
denheit in den Tatsachen nicht Wunder nehmen. Aber es ware
dringend zu wunschen, daB diese alten, die reichsten Aufschlusse
in bezug auf die lange Morgenrote der babylonischen Kulturent
wickelung in Aussicht stellenden Ruinen weiter und eingebender
erforscht werden, als mir das bei den heiden Untersuchungen,
die nur als Rekognosziening.en zur AusfUhrung gekommen sind,
vergonnt war.

In dem Lehmziegelhause unterhalb des vorgenannten par
thischen Gebaudes hatte, wie es scheint, ein Perlenfabrikant
sein Lager von Rohmaterialien angelegt. Es lag dort in zwei
Korben, deren Struktur noch wohl zu erkennen war, und be-
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stand aus antiken Wertsachen in Onyx, Lapislazuli, Achaten,
Bergkristall und ahnlichen Steinen. Wir brauchen sie hier nicht
im einzelnen aufzufiihren. Nur einige interessieren uns als Proben
aus dem einstigen TempelSchatze von Esagila. Eine Stange
aus Lapislazuli, der Lange nach durchbohrt wie eine riesige
Perle, zeigt das Bild (Abb.134) des Gottes Adad mit Feder
krone und mit dem Blitz in der geschwungenen Rechten. Mit der
Linken halt er die Ziigel eines vor ihm kauernden Fabelwesens
und einen zweiten Blitz. Drei mit Stemen verzierte Schilde hangen
an Riemen, einer unter dem anderen, von seinem Giirtel herab.
Daneben steht eine assyrische Weihinschrift Asarhaddons und
eine neubabylonische Beischrift, worin der Gegenstand als "Schatz
des Gottes Marduk" bezeichnet und "Kunukku des Gottes Adad
von Esagila" genannt wird.

Auch wenn sie nicht als solche bezeichnet sind, mochte man
von den iibrigen Sachen einige als aus dem Schatze von .Esagila
stammend ansehen; so eine ganz gleichartige Lapislazuli-Stange,
die der Konig Marduknadinschum (ca. 850 v. Ch.) dem Gotte
Marduk inschriftlich widmete. Marduks Bild steht darauf in
feinstem Schnitzwerk (Abb. 135), in der Linken einen Ring und
einen "Kunukku", in der Rechten das Wurfholz (?) haltend.
Vor ihm liegt der Drache von Babylon, der Sirrusch, der uns
von den Reliefs am Ischtar-Tor her bekannt ist und hier beide
Horner zeigt. Auch diesem Gotte hangen vorn drei Schmuck
schilde herab, das unterste mit Stiereri geziert. Das Gewand
des Oberkorpers ist mit Stemen besat, die Plinthe mit den
Wellenlinien des Wassers bezeichnet. Marduk ist hier also als
General-Gott des Himmels, der Erde (Sirrusch) und des Wassers
dargestellt. Wahrscbeinlich ganz ahnlich, nur sitzend,· diirfen
wir uns die Kultstatue Marduks vorstellen, die in Gold ausgefiihrt
nach Herodot in Esagila thronte.

Weon die Hauptstatuen von Gol~ waren, so waren andere
aus vielfarbigem Steinmaterial zusammengesetzt, wie wir aus
einzelnen Stiicken ersehen, die sich bei unserem Funde be
fanden. Das Haar war aus einzelnen Lapislazuli - Stiickchen,
Strahnen und Locken, gebildet, die aneinander paBten. Bei den
Augen bestand das WeiBe aus Muschelkem, die Iris aus einem
kegelformigen Stiick Stein, das von einem diinnwandigen, tiiten-
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Abb. 135: Marduknadin
schums

Marduk-Kunukku.

formigen Stuck Lapislazuli umfaBt wurde, sodaB eine feine
blaue Linie urn die Iris entstand. Vom Schmuck der Gewander
und namentlich der Federkrone ruhren die' zahlreichen, knopf
formigen Onyxscheiben her, die vielfach mit Widmungsinschriften
versehen sind. Sie wurden mit Hilfe einer von oben unsicht~

baren Durchbohrung auf die Unterlage aufgeheftet. Man er
kennt sie deutlich und zahlreich auf der Krone unseres Marduk
bildes. Wie der Kern solcher Statuen
gebildet war, wissen wir bisher nicht.

Sanherib zerschlug nach
seiner Inschrift zu Ba
vian die Statuen, und
demnach ware es sehr
wohl moglich, daB der
artige zerschlagene Sta
tuen in den tieferen
Schichten von Esagila
noch zu finden waren.

Von einem Thron,
wahrsclleinlich von den
vorstehenden Enden der
Ruckenlehne, stammt
ein handgroBes, von
unregelmaBig gesetzten
Lochem durchbohrtes
Stuck dicken Bergkri-

stalls, auf dem einst noch besondere Ornamente befestigt
waren.

Alles das zusammengenornrnen mag eine Vorstellung von
der eigenartigen Pracht solcher Gotterstatuen geben.

Abb. 13'P Asar
haddons Adad-Ku
nukku von Esagila.

38.

Die iibrigen Teile des Hiigels "Amran Ibn Ali".

Dicht bei dem Heiligtum des Amran, wo auch die ~uppel

eines Privatbegrabnisses steht, liegt der heutige arabische Fried
hof, der sich bis in die Ebene westlich hinunterzieht. Rier um-




