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V o r w o r t

ie Forlschritle des Obersten Rawlinson in der Entzifferung der Keil-

schrift sind der Art, dass es Niemand zu verargen ist, wenn er in dessen

Aussagen ein unbegranztes v
1

noch in der Begriindung ders

Keilschrift betreffen; so steigc

rauen setzt. Erwagt man jedoch, wie viel er

en vermissen lasst, so weit sie die assyrisch<'

solche Zweifel auf , welche zu genauerer Pru-

fung verpflichten. Zu dieser Priifung durch das hochst schatzbare Geschenk

des Abdrucks aller assyrischen Keilinschriften von Seiten des britischen Museums

veranlasst babe ich manche abweichende Ansichten gewonnen, von welchen

ich einiges mitzutheilen um so mehr mir erlaube, je mehr dadurch meine fru-

heren Ausserungen berichtigt oder bestatigt werden. Darf ich mir auch nicht

eine solche Kenntniss der assyrischen Keilschrift anmassen, wie sie R a w 1 i n s o n

besitzt, und spreche ich daher mich selbst so wenig als andere von Verir-

rungen frei; so werden doch die damit verbundenen Wahrheiten nicht frucht-

los sein und ebenso den Grund zu weitern Erforschungen grosserer Gelehrten

legen konnen, wie ich vor funfzig Jahren, durch einen Freund Fioriilo ver-

anlasst, das Gliick hatte eine Entzifferung der mir damals kaum dem Namen
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nach bekannt gewordenen persischen Keilschrift besser als meine Vorganger

zu begninden. So gering damals die Zahl der Inschriften war, welche zur

Entzifferung ihres Inhaltes mit einander verglichen werden konnten; so zahl-

reich sind die SammUogeii assyrfecher Inschriften , bei «deren Mannigfaltigkeit

das assyrische Alterthum einem Parke zu vergleichen ist, welchen man ver-
i i ftJ

Anlagen niclit auf einmal zu iibersch son

dernmir allmahlig durch allerlei Schlangelvvege undlrrgange wandelndPge-
nauer kennen lernt. Die erforderliche Klarheit und Ubersicht des Ganzen zu

gewinnen, muss man sich daher zuvorderst begniigen, einzelne Partien fiir

eine sorgfaltige Betraehtung ins Auge zu fassen.

Aus diesem Grunde habe ich die Tributverzeichnisse des Obelisl aus

-

-

zu

dem Mittelpunkte des Ruineuhugels zu Nimrud einer besondern Betrachtun

unterzogen, und den Sinn der Uberschriften iiber den funferlei Abbild

auf jeder der vier Seiten desselben zu erforsehen versucht. Dieses kl

machen habe ich auf der beigegebenen Steintafel I. sammtliche Uberschriften,

sowie sie die letzte Platte des vom britischen Museum besorgten Abdrucks
enthalt, in einzelne Worter abgetheilt und die gleichen Worter mit gleichen
Zahlen unterschrieben

, den Anfang der Uberschriften aber am rechten Ende
derTafel abgesondert und alles also unter einander gestellt, dass die Verglei-
ehung zur Erforschung des Inhaltes sehr erleichtert wird. Den leeren Raum
vor und iiber den funf verglichenen Uberschriften habe ich mit andern beleh-
renden Gegenstanden ausgefullt, von welchen eine Variante zur funften Uber-
schrift am rechten Ende der Tafel zwei Zeilen enthalt, wie die davorstehende
Steininschrift zum Nordwestpalaste , wahrend die Backsteininschrift zum Obe-
lisken sieben Zeilen fullt. Urn die Erlauterungen dieser Inschriften

deutlichen, habe ich sie in einzelne Zeichen ab°-etheilt

ver-

und mit Zah
terschrieben

,
wahrend einige Varianten der Backsteininschrift zum Obelisken

mit den Buchslaben a bis g unterzeichnet sind. Uber das, was die Steintafel
in ihrer Mitte enthalt, belehren die Vorbemerkungen iiber den verschiedenen
Ursprung und Charakter der persischen und assyrischen Keilschrift wodurch

werden soil, dass man nicht, jede Abweichung den gevT"
chen Vorstellungen sofort als Verirrnng beirachlend , die assyrische Keilschrift
nach andern verwandlen Schriftarlen benrtheile. Obgieich Mntter aller iibrigen
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Keilschriftarten hat die assyrische Keilscbrift dennoch eineii von der persischen

so verschiedenen Ursprung und Charakter , dass ich inir erlaube , mich dariiber

umstandlich zu verbreilen.

Vorbemerhungen iiber den verschiedencn Ursprung und Cha-

rakter der persischen und assyrischen Keilscbrift.

I. Die persische Keilschrift

ist die jiingste aller uns bekannt gewordenen Keilschriften und wahrscheinlicii

nicht alter als die Herrschaft desKyrus, dessenNamen die erste ihrer Inschrif-

ten enthalt. In dieser erscheint sie in ihrer urspriinglichen Vollkommenheit.

wahrend sie unter Darius schon Veranderungon erlitt, welche ihrem Charakter

nicht mehr entsprechen. Dahin gehort die Verkiirzung des senkrechten Keiles

im mittelsten Zeichen seines Naniens sowohl als die Aufnahme eines Zeichens

aus der zweiten persepolitanischen Schriftart, welches einen Querkeil nicht zwi-

schen, sondern vor zwei andern sehreibt, und die Bezeichnung des Konigs durch

ein besonderes Zeichen, welcher in der Inschrift des Artaxerxes Ochus noch

die Bezeichnung des Volkes oder Landes und des Erdbodens hinzugefiigt wird.

Vergleichen wir die persische Keilschrift mit den ubrigen, mit welchen sie ge-

gen das Beispiel aller friihern Keilschriftarten vereinigt geschrieben zu werden

egte; so Iasst es sich nicht verkennen, dass sie von einem verstandigen

Schreiber erfunden wurde, der durch moglichste Einfachheit, Schonheit und

Deutlichkeit der Zeichen die Keilschrift zu vervollkommenen strebt. Urn die

Zeichen mbglichst einfach zu bilden
;

behielt er nur die drei Grundziige aller

Keilschrift bei, den Vertikal- und Querkeil und die Verbindung zweier Schrag-

keile zu einem rechtshin offenen Winkel, wahrend er den Schragkeil von

der Linken zur Rechten dazu bestimmte , die Worter aus einander zn scheiden

;

und um die Anzahl der Zeichen und ihrer Grundziige moglichst zu beschranken,

vermied er durch Einfiihrung besonderer Zeichen fiir die Selblaute a, i, u,

jede andere Silbenbezeichnung ausser der, dass er das kurze a nach einem

Mitlaute unbezeichnet liess. Die Schonheit der Schrift zu fbrdern , gab er den

Zeichen gleiche Hohe, ausser dass er bei drei Vertikal- oder Querkeilen den

Classe. V. Dd
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mittleren etwas verkleinerte , und damit bei der Uberschreibung der senkrechten

Keile oder Winkel durcli Querkeile die Hohe und Breite derZeichen nicht zu

ungleich wiirde, iiberscbrieb er keinen einzelnen Vertikalkeil oder Winkel,

und verkleinerte diese nach dem Verhaltnisse der iiberschriebenen Querkeile.

Zur Deutlichkeit der Schrift verwarf er die Durchkreuzung der Grundziige

sowohl als den Einschluss eines Zeichens in das andere; als das wesentlichste

Erforderniss einer vollkommenen Schrift erkannte er es aber, nur solche Zeichen

zu bilden, die auch bei der engsten Verbindung zweier oder mehr Zeichen keine

verschiedene Deutung moglich machten, was man noch zu wenig erkannt hat,

als dass ich es nicht umstandlicher besprechen sollte.

Wahrend der Erfinder der persischen Keilschrift die Lange und Kiirze

der Selblaute nicht unterschied, und keine Zeichen fiir Doppellaute erfand, be-

zeichnete er bei den Mitlauten jede noch so geringe Verschiedenheit der Aus-

sprache. Da diese bei raanchen Mitlauten rauher oder sanfter war, je nach-

dem ein a oder i oder u darauf folgte , so erfand er fiir diese eine verschie-

dene Bezeichnung, wodurch 35 Laute besonders bezeichnet wurden. Wenn man

von diesen die drei Selblaute nebst einem Sause- und Hauchlaute aussonderte,

hatten sich die iibrigen dreissig nach folgendem Systeme ordnen lassen:

tveiche Laute. karte Laute. fliessende Laute.

Zmgenlaute: d, <J, d. t, & y
tf. r, r

c

, dj, tsh.

Gaumenlaute: g, y, y. k, p^, q
s

. s, s
e

, '],].

Lippenlaute: b, 0, w. p, <p, my. m, me

, n, n
c

.

Aber die Regeln, nach welchen die Zeichen gebildet wurden, fuhrten auf ein

anderes System, welches ich auf der zweiten Steintafel angezeigt habe, und

wobei zu bemerken ist, dass die Zeichen, deren Name auf i oder n ausgeht,

einen Laut andeuten, welcher nur vor dem beigegebenen Selblaute Statt fand,

wahrend die Iibrigen an keinen besonderen Selblaut gebunden waren. Sowie

aus Mangel einer bessern Bezeichnung in der lateinischen Schrift der Name
za einen sanften Sauselaut andeutet, so die Namen ja und ji das franzosische

i, wahrend das deutsche ,; durch ya bezeichnet ist. Wie sich das franzosische

j zum deutschen verhalt, so bei dem Morgenlander das sehr scharf gespro-

chene s zum k und sh zu kh, welches die Bibel im Namen Achaskcerosh fiir

Khshayarsha dem hebraischen n, und der Grieche im Namen
'

'A%ai}iev$y\s
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1

fur Hakhamanishiya dem griechischen % gleich stellte. Wenn das System des

persischen Keilschriftalphabetes das k zwischen die weichen Laute d und b

ordnete, so war das eine Folge der Ansicht, dass das g ein gutluraler Hauch-

laut sei, wie das y. Anderes wird sichaus der Art ergeben, wie das System

des persischen Keilschriftalphabetes entstand.

Sollten die Laute der altpersischen Sprache, in welcher die fliessenden

Laute, wie die weichen d, g, dh und kh, vor u mit einem Hauchlaute ausge-

sprochen wurden, der bei dem m, «j, j und dj vor i elwas gelinder war,

das / aber in ein r iiberging, welches sich zum t wie ein Under llauchlaul

gesellte, durch die drei Grundziige der Keilschrift also bezeichnet werden,

dass durch ihre Verbindung keine Zweideutigkeit entstiinde; so durfte kein

Zeichen, wie der WorlUieil Grundzuee bestehen, und

von den neuen moglichen Verbindungen zweier Grundziige war nur diejenige

zulassig, welche dem Winkel einen senkrechten Keil beigab. Durch die Ver-

bindung dreier Grundziige liessen sich aber zehen Zeichen bilden, wenn man

zwei senkrechte Keile und zwei Winkel mit einem Querkeile uberschrieb.

Auf ahnliche Weise wurden durch die Verbindung von vier Grundzugen sechs-

zehen Zeichen gewonnen, so dass noch acht Zeichen durch eine Verbindung von

fiinf Grundzugen zu bilden waren. Dadurch mochte der Erfinder der persi-

schen Keilschrift bewogen werden, dem einzeln stehenden Zeichen aus zwei

Grundzugen den Laut beizulegen, welcher im Namen des Kyrus der erste

war. Die aus drei Grundzugen gebildeten Zeichen waren von dreierlei Art,

weichen zwar die Gaining von lauter Zungen-, Gaumen- oder Lippenlauten

hatte beigelegt werden konnen; aber weil die Verbindung von vier Grund-

zugen sechszehen und die Verbindung von fiinf Grundzugen acht Zeichen lie-

ferte, so mussten von deren Reihen je zwei Zeichen neben zweimal dreien

geordnet werden. Dieses fiihrte darauf, die 34 Zeichen ausser dem linden

kh in vier Reihen zu ordnen, von weichen die erste gleich dem Uralphabete

der babylonischen Currentschrift weiche und hauchende Laute, die zweite die

Selblaute und einfach fliessenden Laute mit dem Sause- und Hauchlaute, die

dritte die auf mancherlei Weise afficirten Laute, die vierte endlich die noch

iibrigen moglichst gleich nach den Sprachwerkzeugen geordnet enthielt. Wenn

dabei die Zungenlaute den Gaumen- und Lippenlauten vorangestellt wurden

Dd2
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statt dass im lateinischen Alphabete das d dem b und c nachfolgt ; so mochte

darauf die Folge der Selblaute a, i, n, fiihren , deren Zeichen aus dem d durch

Hinzufiigung eines der drei Grundziige gebildet wurden, wie die Zeichen fur

th, y, f, aus der Umkehrung des ersten Zeichens.

Weil Lassen den ungliicklichen Einfall hatte, das von Darins eingefiihrte

Konigszeichen in zwei Theile zu zerlegen, deren erster dem n, der zweite

dem y ohne dessen Querkeil entsprache, welchen Rawlinson sowohl als We-
stergaard gebilligt und nur auf andere Weise zu deuten versucht hat; so mag
diese grosse Verwirrung aus den vielfachen Missdeutungen erkannt werden,

welchen die Aufnahme eines Zeichens, das der Erfinder des persischen Keil-

schriftalphabetes nur in Verbindung mit einem oder zwei Querkeilen oder ei-

nem andern Grundzuge zuliess, ausgeselzt gewesen-sein wiirde. Schon bei

der Verbindung zweier Zeichen waren acht Verwechselungen moglich, weil
bei der Annahme eines Vertikalkeils und Winkels fir q dessen Stellung 1) vor
tha = tha -f khu, 2) vor ja =ya + q, 3) vor u = fa -f- da, 4) vor ha

fa -f- na, 5) vor wa zzya + sa, 6) vor dhu -fa + ra, und 7) nach

q + ja, 8) nach tsha = da -\-ja, sowie 9) auch vor dem spiiter aufge
nommenen nzzya + ba, gewesen sein wiirde. Dazu kommen noch solche
Verwechselungen durch die Verbindung dreier Zeichen, wie 10) q -f ha +
ha zztha + na + na, 11) q + ba -f- u - mi + q + da, 12) q + na + na

+ ha, 13) q + mi + dhu zz tha -\- ha + ra, 14) q + na +
+ dhu, 15) q + na + dazzmi+u, 16) q + ba + khu = mi + tha

q + mi + hazz tha + ha + na, 18) q + nu + u = fa + ha + da, I

+ q + na = dji + ha, 20) ra + q + da = *>' + M , 21) ra + q +* + d»«, 22) a + j« ^ /fa _ ya + tha + g^ oder 23) - ^a + 7 -f-
tfa, 24) jr+Afa + khu zz fa + tha , IS) q + Urn + u = fa + q + da.

Ifyq+fa + nazzq + q + ha, 27) ? + *fa + ja = /«, + ga 4. f ; 28)
f + iw + fa=/i,+fa-

l
. •*, 29) q+ji + thazzya+dhu+q, sowie

durch die Verbindung von vier Zeichen 30) q + na + tsha + q = mi+ „ +
ja, 31) q + w« + Mo + «a = «i + « + «,«, 32) a + /a + na + ««
f + a + fa + aa oder 33} =|fc, + «, + fa, 34) * + fa + jfcfa + *fa
-Ifa + na + Ifa, 35) a + fa + ba + tt* = rf + fa + ifa. Nur wenige
d,eser Verwechselungen, welche sich wahrscheinlich noch vermehren lassen.
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wurden durch die Verkleinerung des senkrechlen Keiles im Zeichen ya ver-

mieden, sowie die Verwechselungen von dji und khu mit ra \u\d tha oder

dji, na imd na mit ra, ka und ha durch die Verkleinerung des raittlern Qner-

keiles im Zeichen ra vermieden wurden. Weit mehr Verwechselungen wur-

den vermieden sein, wenn der senkrechte Keil des Konigszeichens verkleinert

worden ware; dass jedoch hierauf unter Darius nicht mehr geachtet wurde,

erhellet aus der Aufnahme desjenigen n, welches nach dem Zeichen da wie

tshaka gelesen werden konnte.

Wenn man auch aus den ausgefiihrten moglichen Verwechselungen eines

dji in Verbindung mit einigen andern Zeichen schliessen wollle, dass der Er-

finder des persischen Keilschriftalphabetes nicht alle Missdeutungen verhiitete;

so ist doch die Zahl derer, welche die Aufnahme des Zeichens <y herbeifiihrt,

zu gross, als dass man glauben konnte, er habe sie nicht beachlet, wuhrend er

jede Zeichenbildung aus lauter gleichen Grundzugen, von welchen er uberhaupt

mit Ausnahme der letzten Zeichen nicht mehr als drei in einem Zeichen auf-

nahm, verwarf, urn nicht ausser dem Zeichen khm, welches dem Zahlzeichen

fur 11 glich, noch mehr dergleichen Zahlzeichen in das Alphabet aufzunehmen,

sowie in der Inschrift des Artaxerxes Ochus die Bezeichnung der Silbe dah

fur einVolk oder Land zugleich die Zahl 41 oder 42 bezeichnete. So wenig

der Erfinder des persischen Keilschriftalphabetes ausser den Zahlzeichen zwei

Winkel ubereinander stellte, so wenig liess er die Zusammenstellung von drei

Winkeln oder drei Querkeilen in einer Reihe zu , wie in der Inschrift des Ar-

taxerxes Ochus der Erdboden durch drei Querkeile liber drei Winkeln bezeich-

net wurde. Selbst die Ubereinanderstellung von drei senkrechten Keilen wurde

bei den Zahlzeichen vermieden, da bei den graden Zahlen der Einer immer

nur zwei Keile iibereinandergestellt, bei den ungraden Zahlen derselben aber

der letzte Einer langs der zwei iibereinandergestellten hinzugefiigt wurde.

Ein solcher senkrechter Keil vor den Einem sollte zufolge der Regel, nach

welcher er in der assyrischen Keilschrift vor den Winkeln als Bezeichnungen

der Zehner die Zahl 50 andeutete, die Zahl 5 bezeichnen, wodurch auch in

den Zahlzeichen die Zusammenstellung von zweimal vier kleinern Keilen, wie

zweimal vier Winkeln halte vermieden werden konnen; allein die Zahl-

eichen welche Rawlinson in Behistun copirt hat, entsprechen dieser Regel
von
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nicht. Im Ubrigen entlehnte jedoch die persische Keilschrift ihre Zahlenbe-

zeichnung aus der assyrischen, in welcher, wie nun gezeigt werden soil, die

Zahlenbezeichnung das Erste war, was mit einiger Vollkommenheit ausgebildet

und daher auch in alien Keilschriftarten mit geringer Abanderung beibehalten

wurde.

II. Die assyrische Keilschrift

wurde als die alteste von alien Keilschriftarten nicht auf einmal durch einen

weisen Mann oder durch Hanoch, wie die Arabier glauben, durch Oannes,

wie Berosus meldete, erfunden, sondern, wie die Sprache, allmahlig ausge-

bildet, je nachdem es das Bediirfniss an die Hand gab. Darum bezeichnete

sie urspriinglich keine Laute nach vorbestimmter Regel, wie die persische

Keilschrift, sondern nur die nothwendigsten Begriffe in verschiedener Art und

Weise, wobei der Mangel eines guten Schreibmaterials die moglichste Ein-

fachheit erheischte. Statt der mangelnden Holz-, Stein- und Erztafeln formte

man Ziegel, in deren weichen Thon man vor dessen Erhartung mit einem

spitzen Werkzeuge Striche ritzte, denen, wie ein in Layard's Niniveh S. 283

enthaltenes Beispiel zeigt, der Kopf eines Nagels gegeben wurde, urn dadurch

die Richtung zu bezeichnen, in welcher die Schrift gelesen werden sollte.

Da man noch zu Ezechiel's x
) Zeit auf Thonziegeln schrieb und Zeichnungen

entwarf, so ist es nicht unwahrscheinlich , dass die Assyrier sich in einer lan-

gen Zeit neben der sehr mangelhaften Schrift mit rohen Abbildungen der Ge-

genstande behalfen, uber welche sie schrieben, und nur dasjenige mit einzel-

nen Strichen bezeichneten , was keiner Abbildung fahig war. Dahin gehorten

die Zahlen, deren Zeichen zuerst und fast allein nach einer bestimmten Regel

gebildet wurden. Zufolge der Inschrift des Obelisken, welche die Begeben-
heiten wahrend eines Koniges 31jahriger Herrschaft meldet, und dabei ge-

legentlich auch einige hohere Zahlen andeutet, grub man so viele Striche in

der Form eines senkrechten Keiles in den Thon ein , als Einheiten zu bezeich-

waren
,
und zur Erleichterung der Ubersicht stellte man nicht mehr als drei

neben und tiber einander: nur die Achtzahl bezeichnete man der Gleichheit

1) IV, 1. vgl. Jer. XVII, 1. 13.
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wegen mit zweim wie die persische Keilschrift auch die \

Keilen schrieb Keil miter drei zu

setzen. In der Bezeichnung der Sechszahl stimmten beide Keilschriftarton iib

ein; aber bei der Neunzahl stellte die assyrisehe Keilschrift dreimal drei Keile

zusammen, wahrend sie bei der Siebenzahl einen einzelnen Keil inter zwei-

mal drei schrieb.

Fur dieZehenzahl wiihlte man den Winkel als Bezeichnung beider Hande,

welche man bei dem Beten mit zusammengeschlossenen Fingern, aber abge-

sperrten Daumen flach auf einander lcgte, und fugte die iiberschiessenden

Einheiten rechts hinzu. Wahrend man fur 20 und 80 den Winkel verdoppelte

und verdreifachte , und fur 40, 50, 60, einen, zwei, drei Winkel unter drei

schrieb, Hess man fur hohere Zahlen, weil drei Winkel ubereinander einen zu

o-rossen Raum einnahmen, wenn man sie nicht allzusehr verkleinern wollte,

einen senkrechten Keil vor dem Winkel ate 50 gelten, sowie man in Khorsa-

bad und Wan einen solchen auch vor kleineren Keilen fur 5 geschriebcn iindet.

Urn 100 zu bezeichnen, gab man dem senkrechten Keile einen Querkeil zu,

wie die Zahlzeichen in der Mitte der beigegebenen Steintafel zeigen. Weil

man aber die durch zweierlei Keile angedeutete Ilundertzahl nicht vervielfaltigen

wollte wie die Einer und Zehner, sondern die Anzahl der Hunderte davor

schrieb; so erwuchs daraus die Regel, dass das Zeichen einer kleinern Zahl

vor der zusammengesetzten Hundertzahl vervielfaltige, und nur hinter derselben

hinzuzahle. So vereinigte die als 10 mal 100 bezeichnete Tausendzahl alle

drei Grundziige der Keilschrift in sich, und wurde gleich der Hundertzahl so

sehr als ein Nennwort behandelt, dass man sogar einen einzelnen Vertikalkeil

davorgesetzt findet x
). Da die Wiederholung des Zeichens der Tausendzahl

nicht als zwei Tausend, sondern als Tausend. mal Tausend gelesen werden

musste ; so konnten nicht nur des Psalmisten 2
) Tausende der Wiederholung,

sondern auch alle hdhern Zahlen durch die drei GrundzUge der Keilschrift be-

zeichnet werden. Die Rechentafel, nach welcher man die Zahlenbezeichnung

schuf, scheint aber nicht iiber die Tausende hinausgegan d

1) Br. Mus. PI. 13 Nr. 2.

2) Ps. LXVffl, 18. vgl Jl
9

*

VII

ft
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fur 16,000 nicht 10 Tausend und 6 Tausend, wie 1 Hundert Tausend 20 Tau

send fur 120,000, sondern 16 Tausend geschrieben findet ]

So einfach diese Zahlenbezeichnung war, mit welcher die Assyrier eben

so zu rechnen vermochten, wie die Romer mit der ihrigen; so liessen sie

doch bei enger Schrift im weichen Thone Missdeutungen zu, wie der sehr

fehlerhafte Abdruck des von mir nach Bellino's Originalzeichnung bekannt ge-

machten Cylinders von Seiten des brittischen Museum's 2
) in den Zahlen be-

weiset, welche in den Zeilen 12, 17, 45, 51 f. u. 54 f. enthalten sind. Noch

mehr Missverstandnisse wurden aber aucb bei der deutlichsten Schreibung da-

durch moglich, dass man die Zahlzeichen auch zu anderen Bezeichnungen ver-

wendete, wie in der Inschrifl des Obelisken durch die Zahlzeichen fur 12, 20,

80, zwolf Heerfuhrer angedeutet werden, weil man einen Heerfiihrer oder

Kdnig durch zwei Winkel und die Mehrzahl durch drei Winkel nach einem

senkrechten Keile bezeichnete. Wiewohl man spaterhin den Missverstandnissen

auf mehrerlei Weise vorbeugte, da man den Konig oder Fursten durch andere

Zusammensetzungen bezeichnete, von weichen die beigegebene Steintafel in
/ -

ihrer Mitte einzelne Beispiele enthalt, und die Winkel im Zeichen der Mehr-
zahl in kleinerer oder sonst veranderter Gestalt schrieb, und zuletzt sogar

noch einen Querkeil darunter setzte, wie zu Persepolis geschah sy so verlei-

teten doch die zwei Winkel in einer Inschrift <) den Obersten Rawlinson t einen

Fursten als zwanzigsten Vorfahren vom Aufsteller des Obelisken zu deuten,

und ich selbst vermag nicht zu entscheiden, ob in der Inschrift des Stieres

zu Kujjundshik 5) durch den Querkeil vor einem senkrechten eine Halfte be-

zeichnet werde
, obgleich dadurch eben so gut die Theilung der Einheit ange-

deutet wurde
,
wie die Durchkreuzung eines Keiles oder Winkels durch einen

Querkeil dessen Geltung aufhob. Ubrigens war es sehr natiirlich, dass man
aus den drei Grundziigen der Keilschrift allerlei Zeichen fur Begrifte schuf,

weil sie, wie die Zahlzeichen, den Vortheil gewahreten, dass sie von alien

1) Br. M. PI. 16, 44. 70, 66.

2) PI. 63 f.

3) Westerg. D, 8 f. u. E, 4 f.

4) Br. M. PI. 70, 25.

5) Br. M. PI. 38, 16.
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Menschen verstanden wurden, wenn sie audi eine ganz verschiedene Sprache

redeten. wobei man dann auch statt der Winkel Sch

und diese theils mit aufwarts gerichtelen, theils mit ltingern (Juerkeilen unter-

oder oberhalb anderer Keile und Winkel vertauschte.

So lange man die einfachen Grundzuge der Keilschrifl in Thon eingrub

konnte man die Stricbe und Winkel sich durchkreuzen lassen; als man aber

anfing, dieselben in spriide Steinarten zu meisseln, musste man die Durchkreu-

zungen entweder mit blossen Beruhrurigen verlauschen, oder, wenn man audi

diese vermeiden wollte, die Stricbe durchbrechen und in zwei Theile zerlegt

zu beiden Seiten des zu durclikreuzenden Striches oder Winkels schreiben.

Dieses geschah besonders in der armenischen Keilschrifl, die eben deshalb die

Winkel zu einem Dreiecke auszufullen pflegte, und, jede Beruhrung dor zu

Keilen geformten Striche meidend, die Schriflzeichen sehr vereinfachte , statt

dass die babylonische Keilscbrift sie durch allerlei Zusatze und Umgestaltungen

nach verdorbenem Geschmacke verzierte. Diese Verzierungssucht konnte erst

Sitte werden, seitdein man auf Blatter oder Baumbast oder auf irirend ein an-

deres Material mit einer Art von Tinte schrieb, sowie Layard auf den Bild-

werken von Khorsabad, Kujjundshik und Nimriid aus der spatern Zeit *)

Schreiber dargestellt fund, welche die Zahl der getodteten Feinde und des er-

beuteten Viebes auf biegsamen Rollen niederschrieben. Da Papyrus und Per-

gament erst in spaterer Zeit erfunden oder gebriiucblich wurde, die Propheten

der heiligen Schrift aber ausser dem Materiale, worauf man nach des Jeremias

Ausdrucke XVII, 1. mit Diamanten oder eisernen GriJTeln 2
) schrieb, brenn-

und essbare Schriftrollen aus zusammengeleimten Blattern kannten 3
}, die bei

einer Lange von zwanzig und Breite von zehen Ellen 4) auf beiden Seiten mit

Tinte oder Farbe beschrieben werden konnten 5
) ; so bestanden die Rollen je-

ner Schreiber vielleicht aus Baumrinde , wiewohl auch Zeuge oder Leder dazu

verwendet werden konnten. Erst seitdera man dergleichen Schriftrollen be-o

1) Kin. Vol. II. pag. 184. Fig. 21.

2) vgl. Hiob XIX, 24.

3} Jer. XXXVI, 23. Ezech. Ill, 1 ff. Jes. XXXIV, 4

4) lack. V, 2.

5) Jer. XXXVI, 18. Ezech. II, 9 f. IX, 2 f.

Hist.-Philol. Classe. V. Ee
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sass, begann man die Keilschrift mit derjenigen Currentschrift zu vertauschen,

welche Layard auf einer Alabaslervase neben der Keilschrift mit dem Namen

desErbauers von Khorsabad, sowie auf Bruchstiicken von Thonzeuge, in Nim-

rud fand, gleichzeitig vielleicht mit Nabonassar's Aere 490 Jahre vor Berosus

und Critodemus nach Plinius 1\ Vergleicht man die von Layard copirten In-

schriften 2
) mit dem Alphabete in Kopp's Bildern u. Schriften der

Vorzeit 3
}, so enthalt die sehr lesbare den Namen des NaQoxoXciaagos im

Canon des Ptolemaus ^lu^pnj.

Zuletzt ging zwar auch die assyrische Keilschrift in eine Art von Laut-

schrift liber, welche, wie alle semitische Schriftarten, die Mitlaute nur selten

mit besondern Zeichen der Selblaute begleitete; aber sie war insofern mehr

Begriffs- als Lautschrift, als sie die Laute nach der damit verbundenen Bedeu-

tung unterschied, und dabei nicht nur besondere Zeichen fur Silben mit anlau-

tendem Selblaute und auslautendem Mitlaute, sondern auch fur mehrsilbige Wor-

ter zuliess, und damit zugleich blosse Begriffszeichen verband, die mehr gedeutet

als ausgesprochen wurden. Je ofler jedes einzelne Zeichen einen besondern

Begriff bezeichnete, um so weniger fiihlte man die Nothwendigkeit eines Worl-

theilers, wahrend man jede Wortbrechung sorgfiiltig vermied. Wuchs schon

dadurch die Zahl der Zeichen zu einer bedeutenden Menge an, dass man fur

einerlei Laute mehrerlei Bezeichnungen einfiihrte, wahrend man auf der andern

Seite einerlei Zeichen fiir verschiedene Laute gelten liess; so wurde die Zahl

der Zeichen noch dadurch vermehrt, dass man den Wortlaut eines Begriffes,

ohne dessen urspriingliches Zeichen ganz zu verwerfen, eben sowolil durch

ein zusammengesetztes Zeichen andeutete , als in seine Elemente auflosete, und

demnach manche Begriffe auf dreierlei Weise bezeichnete. Dazu kam, dass

man sowolil die zusammengesetzten Zeichen als deren Elemente in verschiede-

nen Zeichen auf verschiedene Weise bildete, weshaib man die Inschriften auch

eben sowohl nach ihrem Zeitalter als nach dem Lande und Volke, welchem

ihr Verfasser entstammte, unterscheiden muss, wenn man bei der Entzifferung

1) A
T

. H. VII, 57.

2) Pi. 85. Nm. S. 276.

3) II Bd. S. 157.
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jeden Fehlschluss vermeiden will. Die Variant! n urspriinglicher Zeichen in

der Mitte der beigegebenen Steintafel, bei welcbcn die drei Grundziige der

Keilschrift nur seJten den untergesetzten Mitlauten und entsprechenden Selb-

Jaulen, sondern meist den nebenstehenden Wortern gleich geachtet wurden,

und die daraus gebildeten Zeichen mit manchen andeni wechselten, mogen davon

die Beweise liefern.

So lange man mit Menschen desselben Landes und Volkes verkehrte,

reichten die durch entsprechende Verbindungen von Keilen und VVinkeln ge-

bildeten Zeichen fur allerlei Gegenstiinde und Begriffe hin, urn sick verstand-

lich zu machen. Sobald man aber Personen und Lander bezeichnen wollte,

deren Namen durch kein Begriffszeichen angedeulet werden konnten, fuhlte

man das Bediirfniss einer Lautschrift, und benutzte dazu den Sinesen gleich die

ublichen Zeichen der Begriffe nach ihrer Aussprache. Unter den Zahlzeichen

hatte jedoch nur das Zeichen der Hundertzahl eine so einfache Benennung

nN«, dass es als eine mit M beginnende Silbe gelten konnte: andere Zahl-

zeichen benutzte man nur
;

urn den Anfangslaut ihrer Benennung mit einem

andern Zeichen zu verbinden. So wurde das Zeichen der Tausendzahl ^Sn

als n mit dem Zeichen des Mundes r»q, welches, wie zu Anfange des Namens

Phalach - eser , in der Mitte der beigegebenen Steintafel einen Querkeil in ein

Viereck von vier andern einschloss und als s gait, zur Andeutung der Silbe

HN verbunden, welche, mit durchkreuztem Querkeile in der Mitte auch wie tjn

gelesen, weit ofter als das Wort U\ l
J mit dem Winkel wechselte, und als

Verknupfungspartikel gait. In der Variante des Namens Phalach - eser , in

welcher das Zeichen der Tausendzahl mit demjenigen verbunden ist, das der

Silbe pol im Namen des Nabopolassar auf den babylonischen Backsteinen ent-

spricht, wurde es aber eben so wenig ausgesprochen , als der senkrechte Keil

vor dem &, der als urspriingliche Bezeichnung eines Menschen gebraucht

wurde, urn anzudeuten, dass ihm ein Personenname folge, wie vor einem

Gottesnamen die fiir die Verneinung oder Sn ubliche Keildurchkreuzung nach

einem Querkeile 2
) geschrieben zu werden pflegte. Wie im Namen des Xer-

1) Br. 91. PI. 12. Z. 9 am Schlusse vgl. Rawl. Journ. of

pag. 481 not. 454 not.

2) S. die beigegebene Steintafel zu Anfange.

Ee2
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xes *) das Zeichen der Tausendzahl zweimal als Zusammensetzung des Zeichens

der Zehenzahl, das im Namen des Sarakh den Anfangslaut des Wortes ntys?.

S bezeiclmet, mit einem Vertikal- und Querkeile die Silbe ski oder auch nur

ein Sk andeutet, wahrend es zugleich vor dem R des Namens Darius, wie

im Namen des Artaxerxes, die Stelle des A vertritt; so bildet es im Namen

des Shalmaneser mit der Keildurchkreuzung , die urspriinglich ein Zeichen der

Verneinung Sn oder nS war, des Namens erste Silbe, ungeachtet dasselbe

Zeichen auch bloss *?** ausgesprochen wurde, oder auch nur ein L bezeich-

nete, wie in den mit einem A beginnenden Worten, welches in der Inschrift

Shalmaneser s 2) Zeile um Zeile den Gegensatz der Partikel )n bildet.

Als Gegensatz der Partikel ^ wurde das Wort btj auch iv gesprochen,

und daher das fiir skal zusammengesetzte Zeichen wie in der mit 3 unter

zeichneten Variante des fiinften Tributverzeichnisses am rechten Ende der bei-

gegebenen Steintafel auch mit einem D vertauscht, wogegen die Keildurch-

kreuzung am Schlusse des Namens Shalmaneser, als hv von der Wurzel hv\

gesprochen, auch einen Heifer bezeichnete, und daher mit dem Worte -»v

nach der weichern Aussprache der assyrischen Mundart wechselte, welches

in der Variante der beigegebenen Steintafel durch ein zusammengesetztes Zei-

chen angedeutet wird, statt dass es im Namen Phalach-eser vollstandig aus-

geschrieben ist. Wahrend in dem vollstandig ausgeschriebenen Worte das E
durch einen senkrechten Keil mit Hinzufiigung zweier Schriigkeile hezeichnet

ist, beginnt das zusammengesetzte Zeichen mit einem doppelt durchkreuzten

Querkeile, der im Namen des Sarakh iiber der Zahl 68 der Steininschrift zum

Nordwestpalaste auch als A gilt, worauf dann das Zeichen der Zehenzahl als

S und ein doppelt durchkreuzter Vertikalkeil als R folgt. Im Namen des

Phalach-eser ist in diesem R gerade so, wie es in der Fensterinschrift des

Darius 3
) unmittelbar vor dem R geschieht, welches jenera R noch einen

Winkel und senkrechten Kefl hinzufiigte, der Querkeil untergeschrieben und

dagegen der Winkel mit einem Querkeile vertauscht; aber am Schlusse des

Namens Asnabar ist jenes R mit zwei Querkeilen davor, die als B galten, und

1\
Westerg

2) Br. M. PL 1 3.

3) Westerg. C, 1
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einem Querkeile daruber zur Andeutung eines A zum Worte bar verbunden.

welches einen Sohn bezeichnete, und daher auch mit dem urspninglichen Soh-

neszeichen wechselte, welches dem senkrechten Keile zwei iibereinander <re-

stellte als Zeichen der ehelichen Verbindung liinzufiigte. Wahrend das urspriin<r-

liche Sohneszeichen als Ausbildung des ersten Grundzuges oder senkrechten

Keiles, welcher fur die Partikel an gebriuichlich war, in dieser Partikel nur

die Stelle des A vertrat, und als solches neben dem eben so geschriebenen

Sohneszeichen noch in den achamenischen Inschriften der spiitesten Zeit im

Gebrauche war, fiihrten die Babylonier statt des zusammengesetzten Sohnes-

zeichens der assyrischen Keilschrift andere in der Mitte der beigegebenen

Steintafel verzeichnete Zeichen ein, welche, rash von der Wurzel un> ge-

lesen, den Sohn als einen Erben x
) bezeichneten. In Lassen s Zeitschrift

fiir die Kunde des Morgenlandcs enlhiilt die Urkunde des zweiten Handes das

Zeichen iiber der Zahl 1, des ersten und dritten Bandes liber der Zahl '2, des

ersten und vierten Bandes iiber der Zahl 3, wahrend das Zeicfnn iiber der

Zahl 4, vor dem Namen des Darius in Persepolis 2
) stand.

So verschieden auch die beiden ersten babylonischen Sohneszeichen, de-

ren ersteres statt des assyrischen Zeichens der Dreizahl, welches im JNamen

des Xerxes 5) die Stelle des ur vertritt, nur einen senkrechten Keil am

Schlusse enthiilt, von den beiden ubrigen gestaltet sind; so ist doch jedes

Zeichen vor dem vi aus einem R entstanden, da sich das erstere von dem

fl im Kamen des Auramazda 4
) , welches auch* schon in den Inschriften aus

Khorsabad und Kujjundshik gefunden wird, nur durch eine etwas verschiedene

Schreibung, das letztere aber von dem R im Namen des Kyrus 5) nur durch

den Mangel des senkrechten Keiles am Schlusse unterscheidet. Sowie in

der Fensterinschrift des Darius zweierlei R unmittelbar neben einander stehen,

so ist auch im Second Memoir on Babylon by Rich 6) im Namen des Anra-

XLIX

2) Westerg. D, 8. vgl. E. 6

Westerg. C, 5. 8. 14.

4) Westerg. E, I

>) Westerg. M.

6) Fig. 26. Z. 3.
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mazda, das R doppelt geschrieben, aber nicht wie in demselben Namen zu

Persepolis 1
), wo es theils aus dem R im Namen des Sarakh durch Uberstel-

lung des obern Querkeiles und Hinzufiigung eines senkrechten Keiles umge-

bildet ist, theils dem R im Namen des Phalach-eser entsprichl, sondern wie

in dem Namen des Darius und Kyrus, woraus man die grosse Willkiir der

assyrischen Keilschrift erkennt , welche die grosse Menge von Zeichen in glei-

cher Bedeutung herbeifiihrte. Sowie jeder Konigsname auf verschiedene Weise

geschrieben erscheint, so hat das R fast in jedem derselben eine andere Ge-

stalt und gleicht im Namen des Sarakh auf der beigegebenen Steintafel in Ver-

bindung mit dem A iiber der Zahl 68 der Steininschrift zum Nordwestpalaste

und in Verbindung mit dem Zeichen eines Gottes, welches in der Bezeichnung;

des Auramazda^) und eines Achameniden 3) ebenfalls als A gilt, vollig dem
P im Namen Parsa und Parthawa *). So ist auch in der Variante zum Na-
men des Sarakh das S in Verbindung mit dem Zeichen des Gottes so schr;

gestellt, wie das Kh im Namen des Xerxes 5), wahrend es im Namen des

Phalach-eser bei hinzugefugtem Vertikalkeile lauter Querkeile in verschiedener

Anordnung enthalt, denen im Kh am Schlusse des Namens Sarakh zwei Quer-
keile mit Schragstellung der vier andern vorffesetzt sind.

g

Betrachten wir die Variante des Namens Asnabar, so finden wir dem S
stall des Zeichens eines Gottes eine Keildurchkreuzung oder zwei Querkeile
vorgesetzt, statt dass in der Backsteininschrift zum Obelisken iiber der Zahl

19 die Silbe as nur durch ejnen Querkeil angedeutet ist, welcher iiber den
Zahlen 16 und 32 Assyrien bezeichnet. Die dreifache Bezeichnun
Landes in der Steininschrift zum Nordwestpalaste beweiset, dass man absichtlich
erne verschiedene Schreibung wahlte. Denn in dieser Inschrift ist, wie in
emer andern 6), Assyrien zum ersten Male iiber der Zahl 61 durch die Silbe

g d

as, zum
? zweiten Male iiber der Zahl 63 durch das ursprungliche Land

West H
3

1. u. N. R. 1.

2) West H, 1. zu Anfange und bei Rich 1. I,

3) West. B, 5. G
;

4.

4) West. N. R, 7
7

12.

>) West G, 1.

6) Br. M. PL 19 Z. 2 u. 7.
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chen, zum dritten Male iiber der Zahl T 2 durch d;i- ST dee Mnniens I'hulach-

eser. welches wegen des vorstehenden Qucrkeiles ouch wie as irelesen

wurde, bezeichnet worden. Das Laudeszeichen erhielt aher daiin, wenn es

einern Landesnamen vorgesetzt wurde, einen Zusatz zweicr nndern Keile

welcbe eben sowohl gchrag gestellt wurden, vie iiber den Zahlen 60. <
">. 71..

als quer geschrieben, wie iiber den Zahlen 15. 31. 3!*., wahrend der (juer-

keil fiir die Partikel in gebrauehlich war, wie der senkrechle fur die Partikel

an. Denn anstatt diese Zeichen DOT zu diakritischem Gebrauche N verwenden^

wie es Westergaard von den beiderlei Keilen in der zweiten persepolitanischen

Keilschriftart behauptet, gebrauchtc man sie vielmehr stall der >ilben an unci

in, und zvvar niclit bloss in den Parlikeln, welche dem Lautc nacli den he-

braischen I'arliketa Sv und dv, der Bedeutung nach aber auch beiderlei Parti k el

n

pn enlsprachen und nicht sellen auf gleiche \ eise gebrnmlit wurden. VVio

auf der Thronplalte dcs ISordweslpalastes l) der senkrerhte Keil ><>r dtr Be-

zeichnung d- Londes Assyrien's auf die Frage wohin / -leht, so auf die Frage

wo? der Qoerkeil vor der Hezeichnung der llauptstadt, und auf dem Obelisken

beginnt jede Bezeichnung eines neuen Jahrs der Hcrrschaft mil dem cjucrkcile

statt der Parlikel m 2
). Aber der senkrechle Keil wurde auch gebraueht, urn

mil dem Anfangszeichen des jNamens Khurusk 3
) oder dem Zeichen der Ver-

deichunff 2 das Pronomen der ersten Person -oiN zu bilden.

Sowie man aus dem senkrechten Keile durch Hinzufiigung zweier nber-

einander gestellten Keile ein A bildele, welches dem ursprunglichen Sohnes-

zeichen glich; so liess man das Landeszeichen als / gelten, wie die Verdop-

pelung desselben in der Mehrzahl p~N beweiset, aber den Laut / bezeichnele

man, wie den Laut A, noch auf mehrerlei andere Weise. In der Partikel in

sehen wir das / durch fiinf Querkeile angedeutet, die zu verschiedenen Zeiten und

bei verschiedenen Volkern etwas verschieden geschrieben wurden. Im Kamen

des Darius 4) fiigte man zu den fiinf Querkeilen , urn die Silbe ya zu bezeich-

1) PI. 43, 13.

2) PI. 88, 22. Tgi West. D
?

5. 10. 16 u. E, 4. 9.

3) West. M.

4) West. B, 1. G, 3.
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nen, welche das von rair in den neuen Beilrdgen zur Erlciuterung der baby-

lonischen Keilsclmft bekannt gemackte Siegel mit funf senkrechten Keilen als

dem Zeichen einer Hand (-n) schreibt, noch ein A hinzu, ungeachtet ein sol-

ches noch besonders folgen durfte. Beide Zeichen werden aber eben sowohl
wie derVertikal- und Querkeil, theils bei versckiedenem, theils bei demselben
Begriffe mit einander vertauscht. Denn statt dass in einer achamenischen In-

schrift x
) das A die Stelle des Suffixpronomens erster Person vertritt und im-

mittelbar daneben, die funf Querkeile als Verbalprafix dritter Person gelten,

wechselt auf der Thronplatte des Nordwestpalastes zu Nimrud 2
), wie sonst

audi, das Zeichen der Silbe ya im Zusatze der Landernamen, der, wie in der

Variante der beigegebenen Steintafel, aus einem doppelten A zu bestehen pflegt,

und wie im Namen Mediens 3) fur v^ ai lautet, beliebig mit dem zweiten A.
In der letzten Zeile von Westergaard's E ist im Suffixpronomen erster Person
den funf Querkeilen ein senkrechter Keil beigegeben, welcher am Schlusse
des Namens Kabuskiya^ verdoppelt ist, und so die Silbe ya bildet, mit wel-
cher der Name Sidon's 5) nach assyrischer Aussprache der ersten Silbe beginnt.

Das ursprungliche Landeszeichen ->n setzte man aber mit zwei senkrechten Kei-
len zusamraen, um dadurch eine Stadt v* oder -^ zu bezeichnen, wie in der
Backsteininschrift zum Obelisken iiber der Zahl 43^ woraus die Variante iiber

dem Buchstaben c enlstand, die wieder etwas anders gestaltet, wie die aus dem
R im Namen des Sarakh vermittelst einer hineingeschriebenen Vertikale weiter
gebildete Variante 4 auf der beigegebenen Steintafel zeigl, mit dem Zeichen
ernes Gottes davor 6) den Himmel bezeichnete. Wollte man aber eine Land-
schaft Oder einen Volksstamm bezeichnen, so durchkreuzte man, wie die Va-
riante iiber der Zahl 1 zeigt, einen zu drei Querkeilen hinzugefiigten langern
Querkeil mit drei senkrechten

, welche man wieder mit drei Querkeilen iiber-

schrieb, wie es im Konigszeichen iiblich war.

1) West. C, 23.

2) Br. 31. PI. 43, 9 ff. S, 39.

3) West. H, 7. 15.

4) Br. M. PI. 17, 1.

5) Br. M. PI. 43, 10.

6) Br. M. PI. 87, 8. West. C, 2. E, 2. F. 2. H. 2. N. R. 1
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So verschieden auch das Konigszeichen den Varianten der beigegebenen

Steintafel zufolge gesehrieben wurde, lautete es doch immer nsi Oder ni mit

der Bedeutung von NtoJ, weshalb auch das urspriingliche Konigszeichen von

zwei Winkeln in den achamenischen Inschriflen x
) die Silbe ni bezeichnete. Bei

alien ist das N, welches in den Partikeln an und in der achamenischen Inschrif-

ten 2
) aus zwei Schragkeilen zwischen einem Quer- und Vertikalkeile bestand,

ursprunglich aber statt des obern Schragkeiles einen Querkeil und statt des

untern einen Winkel hatte, durch zwei Querkeile vor einem langern und das

/ durch drei uberschriebene Querkeile und Winkel angedeutet, welche auch

wie zwei Winkel oder drei Schragkeile gesehrieben wurden. Das S zwischen

dem N und / wurde ursprunglich durch drei Schragkeile und drei den langern

Querkeil durchkreuzende Vertikalkeile angedeutet , wofur aber die Inschrift des

Siidwestpalastes zu Nimrud mit dem Namen Kabushiya 3
J ihrer Schreibung des

Landschaftszeichens entsprechend drei Querkeile vor drei Winkeln schrieb. Die

Inschriften des Nordwestpalastes bezeichneten den Konig noch, wie die arme-

nischen Inschriften, durch zwei Winkel, die sich als Konigszeichen in den

achamenischen Inschriften ganz verloren. Wahrend aber die Inschrift des

Stieres aus dem Mittelpunkte des Ruinenhiigels 4} den Konig noch durch zwei

Winkel bezeichnete, wurde dieselbe Inschrift auf dem spater errichteten Obelis-

ken 53 mit dem Zeichen nsi gesehrieben. In Khorsabad kam dafiir auch das

Zeichen iiber der Zahl 2 , wie in Kujjundshik 6) das Zeichen uber der Zahl 3,

in Gebrauch , woraus die achamenischen Inschriften das Zeichen uber der Zahl

4 schufen. Den Titel Konig der Kbnige findet man aber zuerst in der altesten

der armenischen Inschriften 7), und darauf im Sudwestpalaste zu Nimrud &
),

wo die Mehrzahl der Konige zwar, wie in der armenischen Inschrift durch

West M. u. G. 4.

West E. 8 z. Anf. u. 9 mitt. vgl. H, 20 u. 23 f.

3) Br. 31. PI. 17, 1.

4) Br. M. PI. 15.

5) Br. M. PI. 87, 15 IF.

6) Br. M. PL 38. 61.

7) Schulz Nr. I, 5.

8) Br. M. PI. 1 9. not 4.

Hist-Philol. Classe. V. Ff
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zwei Winkel, aber der Konigstitel davor durch das Zeichen iiber der Zahl 3

bezeichnet ist. Da die alteste der armenischen Keilschriften vom Sohne des

Khnakhshar und die Inschrift des Sudwestpalastes zu Nimrud von Asuks dem

Enkel des Nid, welcher Khorsabad erbaute und zuerst das babylonische Gott-

heitszeichen mit der dreifachen Durchkreuzung eines Querkeiles in der assyri-

schen Keilschrift einfiihrte , herruhrt ; so stimmt dieses sehr gut mit der heiligen

Schrift zusammen, in welcher Nebukadnezzar x) zuerst ein Konig der Konige

genannt wird. Denn obgleich Jesaias 2
) schon den Sanherib sagen lasst: Sind

meine Filrsten nicht allzumal Konige; so wird dieser doch nur der grosse

Konig 3
), sowie Asnapar 4

) der grosse und gepriesne genannt, nv bei Hosea

V, 13. X, 6.

Dem zuletzt erwiihnten Konigsnamen entsprichl die Steininschrift zum

Nordwestpalaste, zu deren Erlauterung ich nun ubergehe. Sie beginnt mil

zwei Zeichen, welche in den achamenischen Inschriften dem Konigszeichen

sowie dem Gotteszeichen vor dem Namen des Auramazda 5} in umgekehrter

Ordnung beigegeben werden 6). Hat auch das erste dieser Zeichen einen

Querkeil mehr, so wird doch die Gleichheit der Zeichen dadurch eben so

wenig aufgehoben, als durch die etwas verschiedene Schreibung. Denn eben
so unterscheidet sich das R im Sohneszeichen iiber der Zahl 3 von dem iiber

der Zahl 4, welches auch derselbe Buchstab ist, obgleich zwei Querkeile

ober- und unterhalb des senkrechten die Stelle des Querkeiles hinter demselben
vertreten

:
auch das Sohneszeichen bar hat im Brit. M. PI. 48. einen Querkeil

mehr. Das zweite jener Zeichen vertritt im Namen des Auramazda bei We-
stergaard und Rich die Stelle eines U, wird aber in der Inschrift zu
Nakhshi RustamS) mit dem Winkel vertauscht, der zu Anfanffe der zweiten

1) Ezech. XXVI, 7. Dan. II, 37.

2) X, 8. vgl. XXXVI, 18 f.

3) Jes. XXXVI, 4. 2 Ron. XVIII, 19

4) Ear. IV, 10.

5) West. B, 1. G, 2.

6} We$t. E, 1.

7) H, 1. Sec. Mem. 26 Z. 3.

We*. N n 1
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Zeile die Stelle der Verknupfungspartikel f)n l

J vertritt : es bezeiclmet daher

einen dem 5 iihnlichen Laut oder ein 2?, welches aus dem B im Sohneszeichon

bar durch den Zusatz von vier senkrechlen Keilen entstand. Im Sohne

zeichen bar gehort der senkrechte Keil eben sowohl den beiden vordrrn als

den beiden durchkreuzten Querkeilen an : denn urspriinglieh wurde den beiden

Querkeilen des B nur ein senkrechter Keil beigegeben, wie in der persischen

Keilschrift , wahrend im R die beiden (hierkcile vom senkrechlen durchkreuzl

wurden. Weil aber leicht Verwechselungen entslanden, wenn das B« statt

von den beiden Querkeilen nur beriihrt zu werden, von denselben durclikreuzt

wurde, wie das ihm gleich geachtete P in Namen des Ht/stasp 2) eben so-

wohl durclikreuzt als bloss beriihrt gefunden wird; so schrieb man entweder

die beiden Querkeile des B auf sehr verschiedene Weise, wie im Worto

-Oft fiir hip) (Erdkreis) bei Westergaard 3
) das 2 inim<r anders geschrieben

erscheint, oder man gab dem Buchstaben mancherlei andere Zusatze, wovon

die Varianten desselben im Konigstitil n*j der Haujitinschrift des Nordwest-

palastes 4) zeugen. Da jedoch audi das R auf mancherlei Weise umgebildet

wurde, so veranlassten selbst die Varianten wieder Verwechselungen. Wie

wir schon in Namen des Sarakh das R dem B oder P nlinlich gefunden

liaben, so linden wir audi das B im Worte rn dem Zeichen gleich, welches

in Verbindung mit dem Gotteszeichen den Ilimmel andeutete, und sich vom

Zeichen eines Monats in den babylonischen Urkunden 5
) (n)^> nur dadurch

unterschied, dass es das R mit einem senkrechten Keile statt dreier Schrag-

keile oder Winkel durchkreuzte.

Da der Konigstitel in den achamenischen Inschriften unverkennbar dem

persischen wazarka entsprechend rn lautete, so ist dadurch das erste Wort

der Steininschrift zum Nordwestpalaste als -n oder nyz (Schloss~) gegeben,

wofiir vielleicht auch N-ns gesprochen wurde. weil das erste Zeichen dieses

1) West. C, 2.

2) West B, 4. vgl. K. R. 6.

3) D, 1. am Schlusse, u. 7. E, 1. unten u. 6 zu Anf.

Br. JT. PI. 2, 2 ff.

5) Lassen's Zeitschrift 1 u. 3 Bd. Z. 2 v. unten in der Mitte

Ff2
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Wortes im Namen KabusMya *) als bu gilt. Der darauf folgende Name ist

iiicht der Name des Schlosses, wie in der Bibel nyzn ftfttf gelesen wird;

sondera, wie der senkrechte Keil andeutet, der Name des Besitzers, welcher
aus eben so vielen Wortern als Zeichen bestanden zu haben scheint, da in

einer Variante der Thronplatte des Nordwestpalastes 2) das dritte Zeichen
zwischen dem ersten und zweiten steht. Dass das dritte Zeichen nicht als

a zu lesen, sondern das Sohneszeichen sei, lehrt die Variante mit dem zu-

sammengesetzten Zeichen bar, welchem jedoch sowohl in der Inschrift Shal-

maneser's aus Kalah Sherghat 3) ais in der l„schrift des Eroberers von Nim-
rud *), wo das mittlere Zeichen zugleich dem Landschaftszeichen ahnlich ist,

noch dasjenige Zeichen hinzugefiigt worden, welches im Namen des Hystasp^
dessen erste Silbe isch bezeichnet, als ob die letzte Silbe im Namen Asnabar
nicht sowohl einen Sohn bedeute, als ein Adjectiv sei, wie die erste Silbe
as fur m Ob die mittelste Silbe na zu lesen und mit mw zu vergleichen
sei, konnte bezweifelt werden, da deren Zeichen auch in Konigsnamen der
von mir bekannt gemachten Inschrift, wie in einer Inschrift aus Kujjundshik *},
mit dem eben erwahnten Landschaftszeichen zu wechseln scheint. Indessen
wechselt jenes Zeichen auch mit einem andern % welches zugleich mit dem
N in Namen Skalmaneser wechselt, und den durchkreuzenden Schraffkeil mit
einem dem Querkeile, wie in dem N der Partikeln an

die

ging

an und in, hinzugefii
Winkel vertauscht. Sowie ein vom Querkeile durchkreuzter Vertikalkeil
Position in Negation verwandelte, und daher wie ^n gelesen wurde- so
ein vom Querkeile durchkreuzter Winkel aus dem BegrifTe der Zugabe in °den
Begriff des Mangels r * tiber, und wurde zum iV, wenn der Querkeil den
Wmkel bloss beruhrte, oder von einem aufwarts gerichteten Keile durchkreuzt
wurde, der die Stelle des Winkels vertrat. Wurde der Querkeil von unten

1) Br. M. PI. 17, 1.

2) Br. M. PI. 43, 3. vgl. 10

3) Br. M. PI. 76, 7.

4) Br. M. PL 33, 13.

5) West B, 4.

6) Br. M. PI. 63, 2. 38, 1.

7) Br. M. PL 10, 52. 2, 2,
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her mit einem Schriigkeile d an, von obcn her mi. D

Name Asnabar scheint aber fur Titgathpileser gewiihlt zu sein, weil man in

den Backsteininschriften nach moglichster KUrze slrebte, weshalb man, die

einfachsten Bezeichnungen sucht, iiber die Zahlen 19. 20. 21. den ganzen Na-

men Asnabar nur mit einem, zwei mid drei Keilen schrieb, und auf dom

Backsteine PI. 83. D. die beiden ersten Silben in einen von zwei Scbnuj-

keilen durchkrenzten Querkeil zusammenzog.

Vergleicht man die zuletzt erwahntc lnschrift mit den beiden ersten Zeilm

der grossern auf der Grundplatte zwischen den Lowen des Nordwcstpnlasl.

zu Nittirud «J so ist sie Anfangs noch kiirzer als die unserige: denn sic las^i

nicht nur die Titel eines grossen und maditigen Konigs weg, welche in der

Backsteininsckrift zum Obclisken iiber den Zahlen <>— 11 slehen, sondcrn

auch die beiden Zeichen iiber den Zahlen 12 u. 13. 57 u. 58, welche

immer nur vor dem Titel eines Kvnigs ton Assyrian gefunden werden. Das

erste dieser beiden Zeichen sind dieWinkel, welche, mi gelesen, einen Fiir-

sten bezeichneten , das zweite aber das aus einem Winkel 2
) gebildete Drcieck

mit iiberschriebenem Vertikalkeil , welcher den Eaut « in ein o verwandell da

dieses Zeichen aut dem Obelisken 3) die Stelle des Suffivpronomens dritter

Person vertritt. Die beiden Winkel konnen nicht ein A allein bezeichnen, da

sie in spatera Inschriften durch andere Konigszeichen ersetzt werden*): sie

konnen jedoch in Verbindung mit dem Suffixpronomen auch nicht einen Komg

bezeichnen, oder dessen Herrschaft, mit welcher das Suffixpronomen, wie

dem Obelisken hinter der Zahl der Regierungsjahre, gedeutet werden konnte

auf

in diesem Falle zwischen den beiden Zeichen die Endung ni stehen

welche die achamenischen Inschriften 5) eben so, wie die assyrischen, zwi-

schen das Konigszeichen und das Suffixpronomen erster Person schreiben. es

bleibt daher nichts anderes iibrig, als die beiden Winkel fur den Infinitiv des

Verbums Mfcd zu erklaren, und *W durch reine Erhelmng zu libersctzon.
m

M.

2) Br. M.Yl 61, 1.

3) Br. M. PI. 94, 126.

4) Br. M. PI. 17, 1.

5) West. E, 11. vgl. Br. M. PI. 88, 22.
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Dadurch wird es audi begreiflich, warum dieses Wort in den Insehriften, in

welchen der Konig in der ersten Person redend auftritt, fehlt, und auf seinen

Vorsatz vor dern Titel eines Konigs von Assyrien so wenig Werth gelegt

wird , dass es in der vorerwahnten kurzen Inschrift L
) dem Vater des Asnabar,

in unserer dagegen dem Asnabar selbst beigegeben ist. Der Name des Vaters

ist in unserer Inschrift , ohne den Vorsatz des hier nicht nothwendigen Ver-

tikalkeils, nur durch zwei Zeichen angedeutet, von welchen das erste den

Namen Pul nur durch ein a., und den Zusatz Eser nur durch die Keildurch-

kreuzung andeutet, obwohl beide Zeichen zusammen auch Pul gelesen werden

konnten. Dem weitliiuftiger geschriebenen Namen Sarakh ist dagegen, weil

noch Raum war, das Zeichen eines Gottes vorgesetzt. Wenn aber in einer

Variante bei Layard 2
) noch das Sohneszeichen bar davorgesetzt erscheint, so

soil dieses mit dem vorhergehenden Sohneszeichen vereinigt einen Enkel be-

zeichnen.

In der Backsteininschrift zum Obelisken ist der Name des Pul ebenfalls

nur durch zwei Zeichen angedeutet, obwohl mit dem Vorsatze des senkrechten

Keiles; weit mehr Zeichen enthalt derselbe Name in den grossern Inschriften.

Auf dem Obelisken 3) und in der gleichlautenden Inschrift des dabei gefunde-

nen Stieres ist dem ersten Zeichen noch ein anderes P vorgesetzt, wodurch

vermuthiich nur verhiitet werden soil, dass es nicht dem Kh gleich geachtet

werde, welches nur einen Querkeil in der Mitte mehr hat, aber auf der

Thronplatte des Nordwestpalastes 4} im Pronomen der ersten Person vor dem

Namen des Asnabar eben so geschrieben ist, wie umgekehrt das britische

Museum 5) das P dem Kh gleich geschrieben hat, wahrend Bonomi's Zeich-

nung derselben Inschrift in den Illustrated London news vom 31. Marz 1849

nur einen Querkeil in der Mitte der vier andern schreibt. Solchen Verwecli-

selungen vorzubeugen, wurde dem P ofter das einfachere P vorgeschrieben

wie in demselben Adjective vor der Bezeichnung des Schutzgottes von Asna-

1) Br. M. Pi. 83, D. 3, 2.

2) Br. M. PI. 2, 4.

3) Br. M. PL 88, 19. 12, 12.

4} Br. M. PL 43, 3.

5) PI. 70, 20.



DIE TR1BUTVERZEICHMSSE DES 0BEL1SKEN. 2.U

bar in der Hauptinschrift des Nordwestpalasles *), wo jedoch die Variaiiten

auch Verwechselungen des vorgeschricbtMien P mit eincm M and li zeigen

In diesem Adjective ist dem P noch ein Th hinzugefiigt, welches sowohl mit

einem Querkeile als mit einem senkrechten einen Winkel verbindel. Dasselbe

Zeichen enthalt der Name des Pul auf dem Obclisken und dem dabei gefun-

denen Stiere; aber in der von Bonomi gezeichneten Inschrift ist dieses Zeichen

so geschrieben, wie ich es auf der beigegebenen Steintafel im Namen des

Phalach-eser in Klammern eingeschlossen babe. Ich halte dicse Zeichnui -

fur die eines Kh, welches im Namen des Khuakhshar bei Schulz 2
) den zweiteu

Winkel mit einem Querkeile vertauscht, da auch die L\X 3
) <&a\wx sta,t

<&xk schreiben. Dass die Keildurchkrcuzung nicht als L mit dem P zu ver-

binden, sondern als eser zu deuten ist, erhellet daraus, weil ihr auf dem Obe-

lisken und dem dabei gcfundenen Stiere das Zeichen eines Gottes vorgesetzt

ist. worauf in der Bezeichnung von Bonomi der Gottesname Eser vollstiindig

ausgeschrieben folgt , wiewohl daselbst eben sowohl, wie in der Inschrift

Shalmaneser's zu Kalah Sherghat *) das fi den kleinen Querkcil nicht zwi

schen den zweiten und dritten, sondern zwischen den ersten und zweiten

Vertikalkeil setzt. Wie die biblischen Schriftsteller diesen Gottcsnamen hinter

dem Namen des Pul bestandig auslassen, so iindet man auch bci dem Pro-

pheten Hosea X, 14. nur Shalman fiir Shalmaneser geschrieben, welchen

Namen die assyrischen Keilinschriften immer mit der Keildurchkreuzung statt

des vollstandigen Wortes eser schreiben, urn ihn nicht allzusehr auszudehnen.

Obgleich dem Namen Shalmaneser ausser dem senkrechten Keile noch

das Zeichen eines Gottes vorgesetzt wurde, so pflegte man ihn doch zu vier

Zeichen zu verkurzen, deren erstes Shal gelesen werden sollte, ungeachtet

die Keildurchkreuzung am Schlusse dem Namen Eser entsprach. Da das Zei-

chen der Tausendzahl vor der Keildurchkreuzung auch nur als ein A betrachtet

werden konnte, und die umgekehrte Keildurchkreuzung iiber der Zahl 4 der
W

beigegebenen Steintafel als AT

gait; so entstand vielleicht die Schreibung 'E>s-

1) Br. M. PI. 2, 5.

Quarttafel

3) 1 Chron. V, 26.

4) Br. M. PI. 76, 8.
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peacds im Buche des Tobit aus falscher Lesung des ersten Zeichens. Das

zweite Zeichen fiber der Zahl 3 unterscheidet sich vom R iiber der Zahl 7

durch den Mangel des Striches hinter dem senkrechten Keile, welcher die

Stelle eines kleinen Querkeiles vertritt. Aus dem B zuAnfange des 31. Wor-

tes der beigegebenen Steintafel durch den Zusatz eines Querkeiles gebildet,

welcher in den achamenischen Inschriflen die beiden andern zu iiberragen

pflegt, wie in dem Namen Mediens 1
), bezeichnete es die Silbe ma oder ein

M, wiewohl es in dem Namen des Landes Uwakka zu Nakhshi Rustam 2
) auch

als W gait, und in dem Namen des Landes XJwarasmiya 3) das S, welcher

im Namen des Kyrus *} ein dreifach durchkreuzter Vertikalkeil ist, nur wenig

davon unterschieden wurden. Als ein <S ist es auch in einer Inschrift von

Asnabar 5) der Bezeichnung Assyriens beigegeben. Im Beisatze Jkj des Ko-

nigstitels ist des B wie das U der armenischen Keilinschriften geschrieben,

aber dem Konigszeichen iiber der Zahl 9 ist das Wort j:n beigegeben, des-

sen erstes Zeichen ein rait R verbundenes B ist. So oft auch beide Adjective

vorkommen, wie besonders das zweite nach dem Zeichen einer Stadt die

Hauptstadt eines Landes zu bezeichnen pflegt; so findet man sie doch nie zu

einem Worte vereinigt, wie f$££] bei Daniel V, 1. Am Schlusse der Back-

steininschrift zum Obelisken lesen wir den auch sonst vorkommenden Namen
Nimrud's 6

) Rebakk nach dem Stadtzeichen iiber der Zahl 43 und dessen Va-
riante iiber dem Buchstaben e, dem ein ^ als Zeichen eines Genitivs voran-

geht, das in der zweiten Variante der Zeichen iiber den Zahlen 42 u. 43
eine falsche Deutung des Sk verhiiten zu sollen scheint. Das Zeichen iiber

dem Buchstaben b soil das Zeichen iiber a und die beiden Zeichen iiber den

Zahlen 42 und 43 als ein n und a bezeichnen. Als B haben wir auch das

Zeichen iiber der Zahl 45 kennen gelernt, worauf ein R mit dem Zusatze von

sechs kleinen Vertikalkeilen folgt, wie dem B ein Zusatz von drei grossen

West. H, 7. zu Anf.

2) West. N. R. 11 am Schl.

3) West. N. R. 12 am Schl.

4) West. M.

5) Br. M. PI. 48, 2.

6) Br. M. PI. 43 am Schl. 34, 19.
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Vertikalkeilen gegeben wurde. Hiernach wiirde die I nterscbrift der Back-

steininschrift
?J3") "^to nyqv np-» lauten. Da jedoch die assyrische Keilschrifl

r> und n nicht unterschied, so kann sie auch nan t»j>u/ NTetf nm (grosser Halz

der Wacke fur die Stadt Rebach) gedeutet werden. Der Palast ShalmaneserV

stand zu Kalah Shergat, weshalb nur dort die Backsteininschrift '3 mit deni

Worte nva begann. Mit Rechab liisst sieh aber Rechoboth-Ir vergleichen,

welcbes Nimrud neben Niniveli angelegt baben soil 2
3, und der Syrier Ephrem

an den Zab verlegt.

Bevor ich nun zur Erlauterung der Tributverzeicbnisse auf den Obelisken

ubergehe, muss ich noch bemerken, dass durch die mancherlei Yeranderungen

der ursprunglichen Zeichen deren Anzabl allmahlig so sehr vermehrt wurde,

dass Botta allein aus den von ihm verglicbenen Inscliriften gegen siebenlbalb

hundert Scbriftzeicben sammelte. Obgleicb sich diese Amah) noch aus den

von Layard copirten Inscliriften vennehren liesse, so ist doch dagegen zu be-

achten, dass sich unter den besonders aufgezahlten Zeichen nicht nur viele

unbedeutend veranderte oder zusammengesetzte beiinden, in welchen man ent-

weder zwei einfache Zeichen derselben Gellung mit einander verband oder

die ursprunglichen Begriffszeichen durch moglichst wenige Grundziige nach

ihrem Wortlaute umschrieb, sondern auch einzelne Verirrungen der Steinmelzo

und Missdeutungen in unkennbar gewordenen Stellen der Inschriften. Das Ver-

zeichniss der Zeichen hat Botta im siebenten Capitel seines Monument de Ni-

nice nach der Anzahl ihrer Grundztige in funfzehen Classen vertheilt, deren

letzter er noch einige Zeichen mit sechszehen Grundzugen und daruber hinzu-

fugte. Wenn er dabei der ersten Classe vier Zeichen zuschrieb, statt nur

drei Grundziige aller Keilschrifl darin aufzunehmen; so war dies eine Folge

der irrigen Ansicht, dass der statt eines Keiles zugegebene Strich nicht mit-

zuzahlen sei. Um die Entzifferung zu fordern, hat er die von ihm wahrge-

nommenen Varianten jedem Zeichen beigefiigt, welche man durch die von

Layard aufgezeichneten Varianten noch bedeutend vennehren kann, jedoch mit

grosser Umsicht benutzen muss, weil sie nicht immer Gleiches, sondern oft

nur einen verwandten Laut oder Begriff andeuten und zuweilen sogar etwas

1) Br. M. PL 77. B.

2) 1 Mos. X, 1 1 f.

Hist.-Philol. Classe. V. Gg
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Verschiedenes besagen. Nur in die Varianten, welche sehr oft auf gleiche

Weise wiederholt werden, darf man keinen Zweifel setzen, so auffallend es

audi scheinen mag, dass man einerlei Laut oder Begriff auf sehr verschiedene

Weise bezeichnete , und dabei audi von solchen Zeichen Gebrauch machte, die

etwas Anderes andeuteten.

Erlauterung der Tributverzeichnisse.
*

Die Zusammenstellung der funf Uberschriften zeigt, dass sie mit eineni

gleichen Worte beginnen und schliessen: aus der unmittelbaren Verbindung

derselben in andern Stellen l
) erhellet, dass beide Wbrter dem Shine nach zu-

sammen gehoren. Das erste Wort beffinnt mit dem M und D, mit welchem

der Name Mediens geschrieben zu werden pflegt; aber das dritte wird sehr

verschieden geschrieben. Wo dieses dem n gleicht 2) mag das Wort der

Plural von ma sein; wo es aber aus den beiderlei Schreibungen eines B zu

Anfange des Wortes iiber der Zabl 17 der Tributverzeichnisse zusammenge-

setzt ist, wie in unsern Uberschriften, so dass es dem zweiten Zeichen der

habylonischen Backsteininschriften gleich wird, bezeichnet das Wort entweder

einen auferlegten Tribut, wie rtamttj oder vermoge der Vertauschung eines

N mit M eine freiwillige Gabe, wie das hebraische nai3. sowie das letzle

Wort mit dem Zusatze des Suffixpronomens dritter Person dem hebraischen

^\f?N entsprechen mag, da dessen zweites Zeichen im Namen der eroberten

Veste Kharkhar 5) die Silbe khar bezeichnet. Zwar bat das erste Zeichen
die schnige Stellung eines Kh, aber ausserdem, dass dieses auch in der Aus-
sprache mit Sh wechselte, wie im Namen des Kabushfya *) , trat die Schriig-

stellung der Keile so oft an die Stelle der senkrechten oder Querstellung, dass
nicht nur das letzte Zeichen der Steininschrift zum Nordwestpalaste , sondern
auch das £ im ersten Worte unserer Uberschnften mit vier Schragkeilen zu
Anfange geschrieben wurde 5). Das Zeichen am Schlusse der Uberschriften

1) Br. M. PI. 96, 163 f. 97, 177.

2) Br. M. PI. 43, 13. 95, 139.

3) Mem. sur tecriture cuneiforme assyrienne par M. Botta pag 5
4) Br. M. PI. 17, 1.

5) Br. N. PI. 76, 19. vgl. PI. 4, 15. 18.
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ist dagegen aus dem, welches in der Steininsehrift zum Nordw estpalaste uber

der Zalil 58 stent, durch Vertauschung des Winkels oder Schriiirkciles mil

einem Querkeile H und Ansfiillung des leeren Raumes uber dem Ouerkeile

mit drei kleinern gebildet, und deshalb nur als *i oder } zu dcuten. Beide Zei-

chen wechseln beliebig mit einander, auch wo sie sowohl dem erslen als dem

letzten Worte unserer Uberschriften hinzugefugt werden 2
), oder zur Andeu-

tung der Mehrzahl ein keildurcbkreuzendes N daranf folgt 5
}, in welchem Fall*

aucli bei dem letzten Worte das Suflix fehlt 4
), wie selbst audi bei dem ersten

• •

~Worte 5
);

dem in alien fiinf Uberschriften ein w zur Dculung des Genitivs fol

Wahrend die ubrigen Uberschriften zwei solcher Genitive enthallrn, deren

erster den Uberbringer des Tributes bezeichnet, ist in der drilten nur ein Lan-
•

desname verzeichnet, weil da bei kein Uberbringer eines Tributes genannt wer-

den konnte, wie es die folgende Erliiulerung zeigen wird\

Vom Nanien des Landes in der miltelsten Uberscbrift ist das erste Zei-

chen als ein scbniixgestelltes M und das letzte als eta H bekannt. Belrachten

wir daher das milllere Zeichen als eine Zusammensetzug des quergcstellten &

mit demjenigen U, welcbes einen senkrechten Keil weniger hat als das darauf

folgende R; so entspricht der Name der hebriiischen Benennung Agvpten s

tjx^ 6
). Diese Deutung ist urn so weniger zu bezweifeln , da die medische

Keilschrift auf der beigegebenen Steintafel II Agyptens Namen 28 mit ahnlichen

Zeichen schreibt. Aus Agvpten kamen die unter der Uberscbrift abgebildeten Thiere
• .

die zum Theil aus Indien nach Athiopien und von da nach Agvpten verfuhrf

wurden. In der zweilen Lberschrifl findet man statt des Landeszeichens da?

Sohneszeichen bar, und davor einen Personennamen , welcher Juah lautet,

wahrend der Name hinter deraselben Ubri zu lesen ist, da dessen zweites

Zeichen sich von dem P in der Variante des Namens Phalach-eser nur durch

den Zusatz eines die mildere Aussprache andeutenden Querkeiles unterschei-

1) Br. M PI. 19, 7.

2) Br. N. PI. 89, 53 f. vgl. PI. 94, 135,

3) Br. 31. PI. 43, 13.

4) Br. M. PI. 95, 139.

5} Br. 31. PI. 76, 19 f.

ft Jes. XIX. 6. XXXVII, 25. 2 Hon. XIX, 24.

Gg2
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det. Wenn bar auch den Eingebornen eines Landes bezeicknete, so kann

Juah bar Ubri gleicksein mit *?p3—>2i nNY», und als Bezeicknung des Kanzlers

. bei dem judiscken Kdnige Hiskia *) gedeutet werden, der vom assyriscken

Konige den Frieden durch einen Tribut erkaufte. Vergleicken wir die Abbil-

dungen unter den beiden ersten Ubersckriften, so wirft sick in beiden der Uber-

bringer des Tributes dem Konige zu den Fiissen; aber im obersten Basrelief

ist dieser Kdnig im Kriegesmantel mit Bogen und Pfeilen, von Waffentragern

begleitet, vor einem secksstrakligen Sterne neben dem Symbole des kocksten

Gottes dargestellt; wakrend er im zweiten Basrelief als Friedensfiirst, von sei-

nen Verscknittenen begleitet, vor dem Symbole als kocksten Gottes, dem das

Zeicken des Weltalls beigegeben ist, die Scbale friedlicker Stimmung vor sick

halt. Hinter dem Uberbringer des Tributes fukrt ikm daker im obersten Bas-

relief der von seinem Verscknittenen begleitete Heerfukrer, aber im zweiten

der ebenfalls von einem solchen Verscknittenen begleitete bartlose Kanzler mit

den Rollen, welcke das Verzeickniss des Tributes entkalten, in den Handen

die Fiihrer und Trager der Gaben vor. Da die Uberbringer des Tributes,

welcke sick dem Konige zu den Fiissen werfen, in beiden Basreliefs gleicb

to
ekleidet sind, wakrend sick die Agyptier ganzlick davon untersckeiden und

die Uberbringer des Tributes im unterslen Basrekef nur eine gleicke Mutze

tragen; so miissen die Lander, aus welcken sie kamen, nickt allzuweit aus

einander gelegen kaben , oder die Bewokner derselben nickt sekr \on einander

versckieden gewesen sein.

Um den Namen des Landes in der ersten Uberscbrift aufzuklaren, habe

icb in der Mitte der beigegebenen Steintafel diejenigen Landernamen ausge-

zogen, welcke die Insckrift des Obelisken mit jenem Namen verbindet. So-
wokl vor als nack diesen Namen ist die Insckrift verletzt, weskalb es unge-
wiss bleibt, wie der senkrecbte Keil zu Anfange des ersten Namens zu deuten

sei. Ick vermutke darin den Scklusskeil eines Kh oder Hk, je nackdem man
den Namen Khebarrhai oder Hhaborrhai lesen will : Khebar keisst eine Stadt

in der Hauptinsckrift des Nordwestpalastes 2
). Die versckiedene Schreibung

1) 2 Kon. XVIII, 18. 26. 37

2) Br. M. PI. 6, 26.
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des doppelten R, dessen zvveites sich von cinem sehr gewohnlichen A nur

dadurch unterscheidet, dass es den untern (juerkeil nicht mit zwei, sondern

drei Verlikalkeilen durchkreuzt, ist der assyrischen Sitte gemass, nach welcher

audi zu Anfange der Fensterinschrift in Persepolis x) das Ji auf zweierlei

Weise, wiewohl von der unserigen verschieden, geschrieben ist; eine vicrlc

Form des R enthalt der folgende Landesname kharrhanai, dessen erstes

Zeichen sich von den beiden zu Anfange des dritten Namens Sharbinni nur

durch die Schragstellung des Kh untersciieidet. Die Lesung Khasbinai wurde

dasselbe Gebiet bezeichnen, sovvie Mannert des Ptolenuius Wesaspa ira heu-

tigen Kasbia wiederfund. Der vierte Lundername kann Alai oder Adai ge-

lesen werden, wenn man den Namen des Uberbringers des Tributes im

fiiuften Verzeichnisse und die Variante desselben in der obersten Zeilo, mithin

auch das mit /3 unterschriebene Zeichen fur gleichbedeutend hiilt: fiir die

Lesung Alai spricht jedoch die Schreibung der LXX
J

Akcti 1~) fiir nSn, wovon

die LXX rhte 5) durch die Schreibung Xct\dx untcrscheiden. Erwagt man

die Verbindung dieses Namens, sowie des Namens "vnn, wofiir Ptolemau

Xct(Su§as, wie Plinius 4) Chabura, Strabo aber mit andern Griechen 'A/3

@o§§as oder 'A&wgas, wie Ammianus M. 5
) Abora, schreibt, und pn 6

wofiir die LXX Xaggctv, andere Griechen aber Kciggcu schreiben, und der

medischen Stadte, deren eine Wesaspa war, mit dem Namen jro; so wird

man geneigt, den Landesnamen der ersten Uberschrift, dessen erstes Zeichen

eine Cisterne £33) oder Verschanzung (d;) darstellt, und dessen zw cites

Zeichen in Nakshi Rustam 7) das erste im Namen Zaraka oder Zarang ist,

Gozanni zu lesen, wofiir man auch bloss Gown mit eingeschaltetem A a
) ge-

schrieben findet

West. L.

2) 2 Kon. XVII, 6. XVIII, 11

3) 1 Mos. X, 1 1 f.

4) H. N. XXXI, 3, 22.

5) XIV, 4. XXIII, 5.

6) 2 Kon. XIX, 1 2. Jes. XXXVII

7) West. N. R. 13.

8) Br. M. PI. 6, 25.
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In das Gebiet von Gozan hatte schon Tilgathpilneser x) einen Theil der

Israeliten versetzt, weshalb auch schon in der Hauptinschrift des Nordwest-

palastes Gozan als Granzgebiet des assyrischen Reiches angefuhrt werden

konnte. Dieser Inschrift zufolge lief die Granze des Reiches von Narin oder

Mesopotamien iiber Gozan nach dem Flusse Zab; in der Inschrift des bei

dem Obelisken gefundenen Stieres dagegen 2
) von Armenien iiber Gozan nach

der Stadt Upishka des Landes Umri, welcher Name auch auf dem Obelisken 3
)

rait Gozan zugleich genannt wird. Wenn in dem Namen dieser Stadt das U
vorgesetzt sein sollte, wie We in Wesaspe; so konnte dadurch ruqa im Lande

VyoH bezeichnet sein, welcher Ort im Ost-Jordanlande am Berge Nebo lag,

den Mose vor dem Ende seines Lebens bestieg*), urn das Land zu iiber

schauen, welches die Israeliten zn erobern im BegrifF waren. Der nach

Upishka erwahnte besondere Zweig Qiz) des Landes Rebad am Ufer des

Meers 5
) wurde alsdann Robbath-Moab auf der Ostseite des todten Meeres

sein, zumal da bei den Tributzahlungen dieses Landes zwei Konige genannt

werden 6
}. Gegen die Meinung, dass unter Gozan der Fluss Kizit-Ozan zu

verstehen sei, welcher durch die einzige Strasse fur Lastthiere von Ghilan

nach Ispahan in einer furchtbaren Kluft fliesst und in den kaspischen See
miindet, spricht der Umstand, dass die Bibel die Stadte Mediens davon noch
unterscheidet

; dagegen entspricht des Ptolemaus T) Gauzanitis unterhalb Chal-
kites oder rhn dem jetzigen Kauschan im nordlichen Mesopotamien. Im
nordwestlichen Mesopotamien lag auch Bathnai des Ammianus M. 8), worauf
sich Bathnai in der fiinften Uberschrift zu beziehen scheint. Nach Ammianus
war zwar dieser bedeutende Ort, nicht fern vom Euphrat, wo eine grosse

Messe mit indischen, sinesischen und andern zu Lande und zu Wasser herbei^e-

1) 1 Chron. V, 26.

2) Br. 1H. PL 6, 25 f. 13, 7.

3) Br. M. PI. 89, 44.

XXXU, 4. 9. XXXIV
M.

6) Br. M. PI. 15, 27 f. 76, 19 f. 91, 84

7) V, 18, 4.

8) XIV. 3.
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fuhrten Waaren gehalten wurde, erst dureh die Makedonier gegriindet; allein

wenn man des Plinius Worte 1}: »Gegen Oslen von Zeugma aus kommt man

>?zu einer wohlbefestigten Stadt, welche einst siebenzig Stadien im Umfange

-yhatte und Satrapen-Residenz hiess, wohin alle Tribute gebracht zu wcrden

^pflegten", auf diesen Ort beziehen darf, so bestand er schon in der ;iltern

Zeit. An des Ptolemiius 'Baravccicc oder den hiigeligen Landstrich Basan

jenseit des Jordans in Palastina, der durch fette Viehweiden und Waldungen

ausgezeichnet war, lasst dessen Gegensatz zu einem waldigen Gebirgslande

in der Abbildung nicht denken.

Das waldige Gebirgsland voller Hirsche und Lowen im vierten Basreliei*

wird mit einem Namen benannt, der nur zwei Zeichen enthiilt, wovon das

erste eine Variante desjenigen S zu sein scheint, welches sich von dem M
zu Anfange des Namens Mazor fur Agypten und dem Kh am Schlusse des

Namens Sarakh nur durch den Mangel eines den Schmgkeilen vorgesetzten

Querkeiles unterschied, indem die Schragkeile mit Winkeln vertauscht und

zwei senkrechte Keile hinzugefiigt wnrden: das zweile Zeichen ist ein Kh.

welchem in der Bezeichnung eines Achiimeniden 2
) nur ein Querkeil oder

Winkel zusreffeben wurde. Hiernach lautet der Name des Landes Sakhai.&^o
mm

welcher zwar mit des Ptolemaus 5) ^axxaicc die grosste Ahnlichkeit hat,

aber doch nicht dasselbe Land bezeichnen kann, weil ^axxalct eine Gegend

im Norden des wusten Arabiens war, Sakhai dagegen in einer waldigen

Gegend Syriens gesucht werden muss, da es zufolge der Erwahnung dessel-

ben auf der Thronplatte 4) und in der Hauptinschrift des Nordwestpalastes !

von Bathani durch den Euphrat getrennt war, wie Sakhan, wohin Shalma-

neser schon im dritten Jahre seiner Herrschaft zog 6
). Da in der Hauptinschrift

des Nordwestpalastes unmittelbar nach Sakh die Stadt Rabek ?) genannt wird,

1) H. N. VI, 30 (26).

2) West. C. 13. not z. 7.

3) V, 15. 26.

4) Br. M. PI. 45, 35. 37.

5) Br. M. PI. 5, 22. 8, 42. 9, 44

6) Br. M. PI. 89, 42. 12, 19.

7) Br. M. PI. 5, 23.
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welches die agyptische Benennung von Heliopolis ist , wo nach Lucian V) und

Macrobius 2
) Priester aus Unteriigypten den Sonnentempel erbaueten ; so scheint

das Gebiet von Sakh den Libanon begranzt zu haben, wo nach dem hohen

Liede Salomo's IV, 8. die Lager der Lowen waren. Es ist daber um so

wahrscheinlicher , dass die Assyrier die von Tilgathpileser eroberte Stadt

Damascus oder Dammasck, bei den Arabern Dormasak genannt, deren ersle

Silbe der Benennung des Blutes gleich von der rothen Farbe hergeleitet wird,

wodurch sich der Erdboden daselbst auszeichnet, nur nach deren Endsilbe

benannten, weil nicht nur in der Hauptinschrift des Nordwestpalastes 3
) kurz

vor Sakh das Gebiet des Rebanan und Albarat oder des Berges Libanon und

Barada -Flusses, welcher vom Antilibanon durch Damascus floss, erwahnt

wird, sondern auch die Tributverzeichnisse des Obelisken nach dem Worte

iiber der Zahl 17, welches die vierte Uberschrift mit der zweiten gemein hat,

solche Gegenstande, wie sich weiter unten zeigen wird, aufzahlen, dergleichen

Damaskus von vorzuglicher Giite lieferte.

Vergleichen wir die Gegenstande der geheferten Tribute nach den dar-
• •

untergeschriebenen Zahlen mit einander, so finden wir in sammtlichen Uber-

schriften mit Ausnahme der mittelsten fiir Agypten die beiden ersten durch

ein gleiches Zeichen angedeutet, welches den arabischen vazan entsprechend

etwas bezeichnet, was bei Tributzahlungen dargewogen wurde. Das war

vorzuglich Gold und Silber, wovon jenes durch ein beigegebenes P (to),

dieses durch ein 3 mit dem Vorsatze zweier durchkreuzten oder von einem

Querkeile beriihrten Verticalkeile als ^ angedeutet wurde. Durch den Zu-

satz eines Zeichens der Mehrzahl bezeichnete man die Gold- und Silberbarren,

welche man statt des Geldes darwog und zahlte. So ist auf der Thronplatte

des Nordwestpalastes 4
) dem Namen des Landes Bathnai das Wort Vpn 5

)
mit der Bezeichnung des Goldes und Silbers ohne das Zeichen der Mehrzahl

• 1) de dea Syria §. 5

2} Sat. II, 23.

3) Br. M. PI. 5, 22.

4) Br. M. PI. 44, 29.

5) Dan. V, 27.
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hinzugefugt , aber bald darauf x
) dem Worto n:3n 2

) die Bezeiehnung von

20 Sekel Goldstiicken und 100 (?) Sekel Silberstucken bcigegeben In der

Inschrift, welche der Eroberer dieses Palastes ehimeisseln liess 3
), werden

mit 11 Sekeln 30 Minen Silber 2 Taiisend 1 Jhmdert Sekel 24 Miiien Gobi

verbunden, und auf einer Platte des Siidwestpalastes, auf wclcher die Goller-

bilder einer eroberten Vesle fortgclragen werden 4
), iindet man mil JO Sekeln

Silber 1 Tausend Sekel Gold als Hr'rctt statl n;2n angeffeben. Auf der

Tbronplatte des Nordwestpalastes sind aber dem Gewichte des Goldes und

Silbers noch je 1 Ilundert Sekel zweier Gtgenstande binzugefiigt , deren ersler

dem dritten Worte in der ersten und fiinften Uberschrift , sowie in deren Va-

riante, entspricht, der zweite aber an die Stelle des N in seiner Miite di<

Durchkreuzung eines seiikrechten Keiles setzt. Audi diese Gegenstande mus-

sen wir fiir abgewogenes Melall erklaren, welclns aber von dem Goldo und

Silber durch den Vorsatz eines Zeicbens der Gollheit unt< rschieden wird.

Da

dem Zeichen der Goltheit, durch welches

was auf dem Obelisken 5) noch vor zwei andern J /.eichnungen steht.

die Inschrift des Obelisken 6
)

natiirliches Erz bezeichnet zu erden nur die Keiidurchk

L verbindet: so werd jene beiden Gegenstimde ebenfalls durch

als

und L unterschieden. Das N liisst sich als itfro (Kupfvr) deuten

das L als pS oder weisses Metall

xos und lateinischen aurichalcum.

das eine dem griechischen Jfe/%aA.

das andere dem xdkxo\i(*> AV

lypse I, 15. II, 18. entspricht. Uber beides muss noch besonders gesprochen

werden.
i

Wenn das Bergerz durch den Zusatz Galmei kiinstlich bereitet wrurd

bezeichnete dessen Benennung zwar, wie das franzosische archal Mes

sing ; aber als naturliches Erz , welches dem Sercius 7) zufolge mit der Harle

1) Br. M. PI. 45, 31.

2) Dan. II, 35.

3) Br. M. PI. 34, 21.

4) Br. M. PI. 52. Sp. 1. Z. 6.

5) Br. M. PI. 96, 155.

6) Br. M. PI 94, 135.

7) Zu Virg. A. XII, 87.

Hist.-Philol. Classe. V, Hh
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des Kupfers den Glanz des Goldes verband, wurde es dem Golde gleich ge

achtet x
), wie die Variante P statt des N in der Hauptinschrift des Nordwest

palastes 2
) anzudeuten scheint. Mit demselben P beginnt daselbst eine zwischen

die beiden edeln Metalle eingeschaltete Erzbezeichnung, welche sich vom

funflen Worte der beigegebenen Steintafel, was man ebenfalls unmittelbar mit

dem Golde verbunden findet ^ nur durch das hinzugefiigte Zeichen der Mehr-

zahl unterscheidet. Dadurch wird dasjenige Metall angedeutet, welches die

Propheten Ezechiel I, 7. und Daniel X, 6. bhg nu>ro nennen und die Griecben 4
)

i\\ext§os oder Electrum (GlanzerzJ. In Indien wurde, wie der Pseudo-Ari-

stoteles 5) berichtet , ein Metall gefunden , an reinem Glanze und Farbe dem

Golde gleich, aus welchem sich unter den Schatzen des Darius Gefasse be-

funden haben sollen, die man nur durch den Kupfergeruch habe unterscheiden

konnen. Nach Arrian's 6
^) Versicherung wurde dieses Metall in den Hafen

von Adule an Africa's Ostkiiste zum Verkaufe gebracht und, wie statt des

Geldes, so auch zum Schmucke verbraucht. Dem fiinften Worte der beigege-

benen Steintafel fehlt das Zeichen der Mehrzahl, weil ihm als viertes Wort
zwei Zeichen vorausgehen, die zwar ein d und 3 bezeicbnen, aber vermoge

der bei den Assyriern sehr gewohnlichen Vertauschung eines L mit N Gefasse

OSs) aus Glanzgolde andeuten, dergleichen Esra VIII, 27. unter den Geschen-

ken, welche der persische Kdnig zum wiederherzustellenden Tempel gab, mit

den Worten anfiihrt, dass sie von gutem goldglanzenden Erze, kostlich wie

Gold, gewesen seien. Virgil's weisses Orichakum, welches sich durch einen

grossern Zusatz von Silber und weissere Farbe unterschied , mag Ezechiel's I

hnvn oder das xa\xo\i$ctvov der Apocalypse sein , welches Suidas als elSos

%\sxt§qv TifAiuregov xgvvoZ mit dem Zusatze hri be to yXsxTgov dWo-
rvrtov xgvulov fiefjiiytxsvov veXoo xal X&sict beschreibt. Worin aber der

1) Hymn. Bom. V, 9. Plin. N. H. XXXIV, 2.

2) Br. M. PI. I, 21. X, 14.

3) Br. M. PL 27, 39.

4) Horn. Od. IV, 73. Hes. Sc. H. 142. Soph. Anlig. 103^

5) de mirab. auscult.

6) Peripl. pag. 45.

7) I, 4. 27. VIII, 2.
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Unterschied bestehe, wenn einmal die beiden letzten Zeichen des funften

Wortes in umgekehrter Ordnung geschrieben sind *), weiss ich nicht an-

zugeben.

Vergleicht man den Schluss der Naehricht des Obelisken vom 28 Jahre

der Herrschaft 2
) mit der fiinflen Uberschrift der Steintafel, so fehlt durin nichl

nur das Zeichen der Mehrzahl, sondern aitch das N im dritten Worte ist mit

demselben Zeichen geschrieben, -welches man kurz vorher 3) im Namen des

Gebietes Bathnai gebraucht findet: das Wort liber der Zahl 30 ist nebst den

beiden folgenden ausgelassen, und dafiir dem Worte iiber der Zahl 25 das

Gottheitszeichen und die Keildurchkreuzung vorgesetzt. Wenn diese Keildurch-

kreuzung als L etwas Weisses, das folgende K aber etwas Polirtes andeutete;

so konnte man dadurch das zinnweissglanzende Spiessglanzerz bezeichnet glau-

ben. Da jedoch dem folgendm r> stalt der beiden letzten Zeichen das Wort

pS (weiss) beigegeben wird, so ist viellcicht dabei an Zinn zu denken, wftfc-

rend das d als 'jpS ffedeutet werden kann. Das darauf folgende Wort n^i

mag mit dem Worte 'TfltfN yerbunden ein durch I'bcreinkunft be^limmtes Ge-

scbenk andeuten, wodurch vielleicht audi das Wort iiber der Zahl 30 als »y&

in gleieher Bedeutung zu fassen ist, wiihrend das Wort iiber der Zahl 31 auf

Nn'?o bezosren werden kann, wodurch die Rubbinen Bergerz bezeichnen. Viel-

leicht sind aber audi die letzten Tributgegenstiinde der fiinften Uberschrift nicht

als 3Ietalle zu deuten, da die Basreliefs unter derselben nicht bloss Manner

mit Korben und Siicken, sondern auch mit Schlauchen und Staben zeigen,

obwohl dieses auch in den Basreliefs unter der ersten und zweiten Uberschrift

der Fall ist, ungeachtet die zweite Uberschrift fast nichts als Silber mit ver-

schiedenen Beiwortern andeutet. Dieses ist dadurch erklarbar, weil der Konig

Hiskia 4
) , urn ausser den dreissig Talenten an Golde dreihundert Talente an

Silber aufzubringen , welche ihm vom assyrischen KOnige auferlegt waren,

nicht nur alles Silber hergeben musste, was im Hause des Herrn und in den

1) Br. JT. PI. 96, 155

2) Br. M. PL 96, 155.

3) Br. M. PL 95, 152.

4) 2 Kon. XVIII, 14 ff.

Hh2
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Schatzen des Konigshauses gefunden wurde, sondern auch am Tempel des

Herrn die Beschlage der Thiiren und Pfosten wieder abbrach, die er selbst

im ersten Jahre seiner Herrschaft x
) halte herstellen lassen ; aber des Silbers

Beiworter, die nicht mil der vorhergehenden, sondern mit der folgenden Be-

zeichnung des Silbers zu verbinden sind, da auf dessen letzie Bezeichnung das

Bergerz folgt, sind schwer zu deuten.

Nimmt man das erste Zeichen im Worte iiber der Zahl 13 als ein R.

das zweite als ein U an ; so lasst sich ruka oder *a*j» 2
) (SilberblecK) deu

ten; das zweite Beiwort iiber der Zahl 14 konnte hdn>d (iiberzogen) 3) heissen,

das dritte iiber der Zabl 15 |MWtia oder p*K& (Vberzuge), das vierte iiber der

Zahl 16, welches auch in der vierten Uberschrift nebst den schon besproche-

nen Worten iiber den Zahlen 25 und 26 gelesen wird, ffi (Silberstaub).

Die drei Worte vor dem Ietzten der zweiten Uberschrift, von welchen die

beiden ersten mit geringer Veranderung auch in der Mitte der ersten Uber-

schrift stehen, sowie das dritte nur wenig verandert in der vierten Uberschrift

wiederkehrt, scheinen gar keine Tributgegenstande anzudeuten; wie sie aber

zu erklaren seien, ist schwer zu bestimmen. Darf man das P am Schlusse des

Wortes iiber der Zahl 6 als eine unvollkommene Zeichnung des S oder T be-

trachten, welches dieses Wort in der ersten Uberschrift enthielt; so bedeutet

j«tf^3 oder pnsfca durch Kriegessteuer anfgebracht +). Da das darauf folgende

Wort mit einem Konigszeichen schliesst, und »0 im Hiob 5) auch Reichthum
bedeutet; so kann es den Schatz des Konigs bezeichnen, aus welchem die

Kriegssteuer bestritten wurde. Das dritte Wort wiirde aber, wenn man das

zweite B als ein M gelten lasst, nm>qn (mr Huldigungsgabe) 6) bedeuten:

auffallend ist es dabei nur, dass diesem Worte in der vierten Uberschrift noch
ein Zeichen der Mehrzahl hinzugefugt ist. Leichter zu erklaren sind die drei

Worte vor dem Ietzten dieser Uberschrift, von welchen das erste iiber der

2) Jerem. X, 9.

3) Spr. S. XXVI, 23.

XXIX, 3. vgl. XXVIII, 24.

xxin

XXXVI

vm 1 Kon. IV, 21. 2 Ron. XVII, 3 f.
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Zahl 27 Buya slatt i?nn (Byssus), das zweite uber der ZahJ 28 rrtsrn^ (x*t«J-

>£S, Leibrocke ton Cattun), und das dritte uber dor Zahl 29 r»mn (!\>>ral-

lenschnure) bezeiehnet. Da die Syrier dem Propheten Etec/n'cl l
) zufolge

Rubin, Purpur, buntes Gewirk und Byssus oder Damast, Korallen und Grano-

ten nach Tyrus zu Markte brachten; so erhellet hieraus deutlich, dass dar

Land Sakh in Syrit n lag. Auf der Thronplalte des Nordwestpnlasles 2
) ist

die Bezeichnung der Leibrocke und Korallenscbniire mit etwas veranderler

Schreibung zwischen die Gegenstande, welche die funfle Cberschrift in den

sieben ersten Worten mit Ausnahme des funften und in dem achten Worte

aufzahlt, als Tribut der Konige des losgekauften (iebiel* s von Tyrus. Sulott.

Acra, Byblus 3
), Marathus, Carne, llama und der Sladt Aradvu eingex-haUct

und als fremdes Kaufgut bezeiehnet.

Hinter der Variante zur fiinfleii Iberschrift auf der bei<ragel>enen Stein-

tafel *) warden audi bei dem Lande BaUtnai Leibrocke und Korallnix Imure

unter desscn Tribute aiigefuhrt; auf der Thronplatlo des NordweMpalastes liesel

man aber zuerst 5
j poa rflDFO Avorunter nach Joscphus (

>
J L'nlerkleider mit Armeln

zu verstehen sind , dergleichcn die Vornehmeren noch uber dem gewohnlichen

Leibrocke bis auf die Fersen hinabreichend trageu . in der heiligen Schrift 7
1

von den 70 Dolmetschern bunt und bis an die Handwurzel reichend gmannt;

bald darauf 8) wird nach der Erwahnung der 20 Sekel Goldes und lOOSekel

Silbers, Berg- und Glanzerzes, dem Worte r-orn3, sovvie den darauf folgenden

Bezeichnungen der Rinder und Schaflammer, welche man in der Variante der

beisreffebenen Steintafel mit o und e unterschrieben findet, die Zahl 1 Tausend

und dem Worte f>qs das Wort n«N"C vorgesetzt, welches Ehre und Ansehn

bedeutet. Die Manner, welche im funften Basrelief die Geschenke bringen,

1) XXVII, 16.

2) Br. M. PI. 43, 9 fl\

3) vgl. Br. 31. PL 92, 103 f.

4) Br. 31. PI. 15, 41.

5) Br. 31 PI. 44, 29.

6) Archaeol. VII, 8, I.

7) 1 Mos. XXXVII, 3. 23. 2 Sam. XIII. 18 f.

8\ Br. M. PI. 45, 32.
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haben gleich den Assyriern die Arme bloss, und tragen, wie diese, verbramte

Oberkleider ohne den ubergeworfenen Mantel, welche fast bis zu den Schuhen
reichen

Stiefel

.

statt dass die agyptischen Kameelfiihrer ku]

und die Affenfuhrer, barfuss und barhaupt

m. In der Variante d

Ober aber

der

binde, kurze Leibrocke trag

Kopf

den Bezeichnung

beigegebenen Steintafel

der Rinder Qpy*) und Schaflammer ftttoS oder ms)

der Zahl 8

iiber dem y ein Wort vorgesetzt, welches auch in der ersten Uberschrift uber

wo zugleich ein anderes Wort folgt, welches mit

demselben Zeichen beginnt. Dieses Zeichen ist nur wenig von dem verschie-

in der

re ge-

den, welches die von mir bekannt gemachte Inschrift aus Kujjundshik x
)

achten, siebenzehnten und mehren folgenden Zeilen enthalt Dadurch
leitet, dass andern Beisatzen daselbst

zahl enthalt , habe ich es

Zeichnunff auf dem Obelisl

das Zeichen der Mehr
fehlerhaft Gebaude gedeutet: die urspriingliche

elche den Winkel sondern hint

den Querkeil setzt, zeigt deutlich, dass dadurch ein mit B beginnendes Worl
angedeutet wird, welches zufolge der Abbildungen unter der dritten Uberschrift

Nimmtdie mit demselben Zeichen beginnt, ein Thier bezeichnen muss.

an, dass in den Querkeilen ein J angedeutet werde; so bietet sich das YV
~)i22 dafiir dar elches nicht bloss Weidevieh, sondern Laslthiere 2

)

dah dieser

bezeichnete, aber nicht den seltenen Thieren zukam, welche die dritte Uber
schrift des Obelisken mit dem erstbezeichneten verbindet, und
Uberschrift nicht weiter gefunden wird.

Von den beiden Wortern, welchen in

eines Lastthieres vorgesetzt ist , wird das ers

weshalb es Rawlinson fur

der ersten Uberschrift das Zeichen

te ofter allein stehend 3
) gefunden,

Bezeichnung der Pferd

Wort in der dritten Uberschrift fehlt

Weil aber die

licher Gtite lieferte 4
)

eachtet Agypten die Pferde in

Asien eb

sind dadurch solche Thiere bezeichnet, welche
so sehr geachtet als in Agypten verabscheut wurd Das

1) Br, M. PI. 63, vgl. meine Quarllafel unter Nr. 17.

2) 1 Mos. XLV, 17.

31 Br. M. P!. 47, 32. 89, 49. 96, 170. 97, 18.

4) 1 Kon. X
:
28 f. 2 Chron. I, 16 f. Hohel. S. I, 9.



DIE TRIBUTVERZEICHNISSE DES OBELISKEN 247

sind die Esel, deren Bezeichnung auch leicht erkannt wird: denn wenn wir

das Landeszeichen als / gelten lassen, so bietet sich das Wort p-v>y dar, wo-

durch Eselfiillen bezeichnet werden. Auf solchen pflegten die voniehmsten

Personen und Fiirsten des Morgenlandes zu reiten, statt dass die Agyptier

dem Plutarch und andern Schriftstellern zufolge dieselben ihrer rothen Farbo

wegen als dem Typhon geweiht verabscheueten. In Buche der Richter V, 10.

wird es als hohe Ehre gepriesen, auf scheckigen Eseln zu reiten, und A', 4.

wird vom Richter Jair geriihmt, dass seine dreissig Sohne auf dreissig Esel-

fiillen als Unterrichter oder Statthalter in dreissig Stadten ritten, sowie All, 14.

vom Richter Abdon, dass er vierzig Sohne und dreissig Enkel hatle, die auf
• *

siebenzig Eselfiillen ritten. Uber die Bedeutung der drei Wiirter uber den

Zahlen 9-—41, mit welchem die dritte Uberschrift beginnt, werden wir durcli

die darunter befindliche Abbildung von Kameelen mit zwei Buckeln belehrt.

Hiernach miissen wir das erste dieser drei Worter allrin als eine Versetzmi";

fur ablin betrachten, welches wie das arabische ibil Kameele mit zwei Hockern

bezeichnete. Das zweite Wort shonai entspricht dem hebriiischen *y& fzuri)

und im dritten Worte ist ein d mit u/' vertauscht, und shonai jarskin fiir \yp

pD^i in der Bedeutung zweier Hiicker geschrieben. Andere Kameele (pbvjQ

bezeichnet vielleicht eine spatere Inschrift x
). In der von mir bekannt gemach-

ten Inschrift ist der Bezeichnung der Eselfiillen in der siebenzehnten Zeile die

Zahl 7,200 vorgeschrieben, aber damit noch ein Thiername verbunden, der

vielleicht als j'onN (Eselinnen) zu deuten ist. Dann folgt die Zahl 11,163

vor einem Thiernamen, der mit dem Zeichen fur *p»a nur das Zeichen der

Mehrzahl verbindet, unddemnach Weidevieh oder Ochsen zubezeichnen scheint.

Demjenigen Thiernamen, worauf in der achten Zeile noch das Zeichen eines

Schaflammes folgt, ist die Zahl 5,230 vorgeschrieben, dem Zeichen der Rin-

der dagegen die Zahl 70,100 und dem Zeichen der Schaflammer 800,600.

Was fiir ein Thier vor dem Zeichen des Schaflammes in der achten Zeile

oder vor der Bezeichnung der Rinder in der acbtzehnten Zeile bezeichnet

werde, ist mir nicht klar: aber der darauf folgende Thiername lautet ™

1) Br. M. PI. 19, 10
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(Maulthier) . Leichter lassen sich die Thiernamen der dritten Uberschrift des

Obelisken erklaren, weil sie mit den Abbildungen, welche Layard in seinem

Ninieeh *) hat abzeichnen lassen, ziemlich genau zusammenstimmen.

Auf die Kameele mit zwei Hockern folgt iiber der Zahl 18 nSq (der

Elephant), iiber der Zahl 19 #$m (der Buffet), iiber der Zahl 20 tno (das

Ross) nebst j>*tSe fur b*>S| (Better) iiber der Zahl 21, statt des Nashorns,

wogegen das Ross reichgeschmiickt im obersten Basrelief von einem Reit-

knechte vorgefiihrt wird; das Ross der Reiter ist vielleicht als Reitpferd zu

denken. Die Worter iiber den Zahlen 22 und 23 konnen Tft* WHS. gelesen

und als wilder Bock oder Gemsbock erklart werden; das Wort iiber der

Zahl 24 endlich D*»x, welches Bewolmer der Wiiste bezeichnet, aber von

Bochart fur wilde Katzen erklart wird, ist auf die AfFen als Meerkatzen zu

beziehen. Dergleichen Thiere erhielten die Agyptier iiber Athiopien aus Indien,

wie Plinius 2
) von Adule an Africa's Ostkiiste meldet, wenn er schreibt.

Deferunt plurimum ebur, rhinocerotum cornua, hippopolamorum coria, chelyon

testudinum, spkingia, mancipia. Die letzten Worte beweisen, dass nicbt bloss

die Waaren nach Adule verfuhrt wurden, sondern auch die Thiere, welche

sie lieferten. Der assyrische Kiinstler bildete sie aber, wie die verfehlte

Zeiclmung lehrt, wiihrend die Lowen auf andern Bildwerken treu nach der

Natur dargestellt wurden, nicht nach Originalen ab, sondern hochstens aus

friiherer Anschauung, soweit er sich deren erinnerte. Dass Agypten keinen

solchen Tribut gesandt hatte, sondern Shalmaneser nur durch der Thiere Ab-

bildung seine Besiegung der Agyptier verewigen wollte, erhellet daraus, dass
* < • •

die Uberschrift weder einen Uberbringer des Tributes nennt, noch des Goldes

und Silbers erwahnt, welches bei den Tributzahlungen das Erste zu sein

pflegte, was geliefert wurde. Zugleich liegt hierin der Beweis, dass die im

Nordwestpalaste gefundenen Gegenstande agyptischer Arbeit erst vom Erbauer

desselben dorthin gebracht wurden, und die assyrischen Konige Agyptens

Seltenheiten erst durch ihre Kriege und Eroberungen kennen lernten. Dass ein

assyrisches Heer um die Zeit, als Sanherib's und Sargon's Feldherr Tharthan

1) Vol. II. p. 433— 436. fig. 74— 77.

AT.
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Aschdod erobert hatte x
), bis zur Hauptstadt Ober-Agyptens No-Ammon

oder Dimpotis d. i. Theben vorgedrungen sei, wird aus einerStelle des Pro-

pheten Nahum III, 8 ff. geschlossen.

Erste Zugabc.

Das System der babylonischen Currentschrift

Wollen wir das System der babylonischen Currentschrift kennen lernei

so miissen wir die 22 Buchstaben des hebraischen Alphahetes, deren Folg

bekannt ist, in vier sich entsprechende Reihen vertheilen.

Kehllaute. Lippenlaute. Gaurnvnlmtc. ZunytnluuU

.

Weiche Laute: n n s

Hauchende Laute: n i(Y) n
Fliessende Laute: > (V) h « 3 (p)
Harte Laute: » (*) ? (->j (wj n

Mit Ausnahme der in Klammern eingeschlossenen Zahnlaute nebst dem d und

-j, weiche man leicht als zugesetzt erkennt, bilden die ubrigen sechszehen

Buchstaben ein systematisch geordnetes Viereck des Uralphabetes , in welchem

nur die fliessenden Laute der Anordnung nicht vollkommen entsprechen, ob-

wohl ihnen eben so, wie im Systeme des persischen Keilschriftalphabetes,

die weichen und hauchenden Laute vorangehen, und die harten Laute den

Schluss bilden. Jede Reihe beginnt mit einem Kehllaute, der im Alphabete

der Griechen und Rdmer zu einem Selblaute wurde, und sowie man dem

das d nur wegen seiner Bedeutung hinzufiigte, so wurde das n als Vorder-

haupt dem p als Hinlerhaupte beigegeben, wahrend von den Zahnlauten kaum

das t als Schwert mit dem 1 als Nagel in Verbindunir gebracht werden konnte.

Dadurch aber, dass das 1 nicht mit den fliessenden Lauten verbunden wurde,

1) Jes. XX, 1. 2 Kon. XVffl, 17

HisL-Philol. Classe. V. Ii
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scheint die Vermuthung bestarkt zu werden, dass das Uralphabet eine Erh'n-

dung der Babylonier war, deren Sprache eben so wenig ein R enthielt, wie

die Sprache der Perser ein L.

In keines Buchstaben Namen ist ausser dem •) ein R enthalten, mid ein

Zahnlaut, den die Griechen auch im
f

P£ abwarfen, nur in den Namen der

Zahnbuchstaben selbst. Sollte jedoch der Name, welchen Layard auf Bruch-

stucken von Tbonzeuge in Nimrud fand, Nabokolassar lauten; so waren das

i und i schon zu dieser Zeit im Gebrauche. Die Anordnung der Laute nach

den Sprachwerkzeugen ist in der babylonischen Currentschrift dem Systeme

des persischen Keilschriftalphabetes gerade entgegengesetzt , aber, wie es

scheint, so eingerichtet , dass in jeder Reihe der erste Buchstab auf dieVieh-

zucht, der zweite auf den Landbau; der dritte auf den Handel, der vierte auf

das Priesterthum bezogen werden kann. Wenigstens bezeichnet das Alepk

den Ochsen eines Hirten, das Beth das Haus eines Landmanns, das Gimel das

Kameel einer Karawane, das Daleth als Thiir den freien Zutritt eines Priesters.

Das He mag das Merkzeichen eines Hirten andeuten, das Waw und Sain den

Nagel zum Verschlusse und das Schwert zur Vertheidigung des Besitzthumes

eines Landsmanns, das Chet die Umzaunung eines Handelsplatzes , das Thet

die Schlange als schiitzenden Genius eines Heiligthums. Auf die Thatigkeit

des Hirten deutet die ausgestreckte und umfassende Hand des Yod und Caph,

eines Pflugers der Ochsenstecken des Lamed, des Schiffers das Wasser des

Mem, des Priesters der heilige Fisch des Nun, womit aber das Samech weder

als Sttitze, noch als Versammlungskreis in Verbindung steht. Das Auge des

Ain war fiir den Hirten, der Mund des Phe fur den gebietenden Landmann

der Kopf des Kuph und Resch fur den Handelsmann ein vorziigliches Bediirf-

niss, wie das Schriftzeichen des Tau sich auf des Priesters wissenschaftliche

Bildung bezieht, statt dass das Schlag- oder Fangwerkzeug des Zade auf das

Geschaft eines Jagers oder Fischers deutet, und das gezackte Sckin vielleicht

der agyptischen Hieroglyphe eines Baumgartens nachgebildet wurde. Sei dem,

wie ihm wolle, der Erfinder des Uralphabetes wahlte und ordnete dessen

Buchstaben nach einem gewissen Systeme.
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Zweite Zugabc.

Das System der medischen Keilschrift.

Unter medischer Keilschrift ist die zweite Schriftart der Achameniden zu

verstehen, in deren Sprache sich ein mit assyrischen und andern fremdnrligen

Wortern unterraischtes Pehlwi ausspricht. Schon die erste der Niebuhr'sehen

Inschriften D verrieth mir vor etlichen Jahrzehenden deren Verwandtschafl nil
«•

der ersten persepolitanischen Schriftart in der Sprache, sowie deren Ahnlichkeit

mit der dritten in der Schrift. Beides lasst sich nun nach den Westergnard'-

schen Inschriften ausfuhrlicher erweisen, wenn gleich die vollige Entzifierung

dieser Schriftart nur vom Besitzer der Inschriften aus Behistun erwartet wer-

den darf. Beriicksichtigen wir zuvorderst die Sprache, so lauten nicht nur

die auf der beigeffebenen Steintafel II verzeichneten Namen denen der persi-
6 V&

schen Keilschrift so sehr gleich, dass daraus die Geltung ihrer Zeichen mehr

oder weniger genau bestimmt werden kann; sondern audi numche andere

Worter, von welchen die beigegebene Steintafel nur einige wenige Beispiele

enthalt, haben sogar dieselben Abwandlungen. Wenn Westergaard dergleichen

Worter nur als unverandert aufgenommene Worter betrachtete, so sprecheu da-

gegen nicht nur diejenigen Worter, in welchen entweder dasselbe Wort cine

verschiedene Endung, oder ein verschiedenes Wort dieselbe Endung erhielt,

sondern auch die persischen Wortformen an solchen Stellen, wo die iiber-

setzte Inschrift sie nicht hat, wie die Grabschrift des Darius N. R, 2. fur das

persische Verbum add (schuf) den zendischen ddshte bei Anquetil entsprechend

dasta, und N. R. 6 fur framdtar dem von Anquetil bei dem zendischen sha-

thrdo angefuhrten Pehlwiworte farmandadar entsprechend fi(r)nim dattir

schreibt. Das Relativpronomen kkka in Niebuhr's D. 5. fand Wr
estergaard

selbst mit dem persischen hya verwandt, anderes hat Holtzman nachgewiesen.

Scheint gleich das Demonstrativpronomen za D. 6. dem hebraischen m zu

entsprechen, wie die Bezeichnung eines Sohnes durch zakar D. 4 f. dem hebrai-

schen -ot ; so fuhrt doch Anquetil zah, zak, zagh (dieser) und zakar (mannlich

geboren) auch als Pehlwiworter an.

\uch im Lautwechsel spricht sich der Pehlwicharakter der medischen

Ii2
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i

Keilschrift aus, wie in wissadana N. R. 8. fur wispazana D. 3. das z mit d

wechselt, und in den Eigennamen z, s, sk, so wie iiberhaupt weiche, harte

und hauckende Laute, selten unterschieden werden. Wie p und b, werden

auch w und m auf so gleiche Weise bezeichnet, dass Westergaard der me-
dischen Keilschrift den JJf-laut nur am Schlusse der Silben zuerkannte, und

deshalb den medischen Ursprung derselben bezweifelte, obgleich schon der

Name von Mediens Hauptstadt, die jetzt Hamadan heisst, von Esra VI, 3.

aber mpfaf® von Herodot I, 98. 'Ay&cLrava, von romischen Schriflstellern

Ecbatana genannt wird, ein Schwanken der medischen Sprache zwischen m
w, 6, wie zwischen y, x, %, bezeugt. Den Hauchlaut lasst die Schrift mei-

stens unbezeichnet oder ersetzt sie durch einen andern Laut, und, wie das

R vor jedem Mitlaute, konnte auch das S vor einem Zungenlaute verschwin-

den; fiir Kurmk wurde nur Knr, fur Bdbirush aber Babil geschrieben. Die

Selblaute wurden selten durch besondere Zeichen angedeutet, sondern meistens

mit dem vorstehenden, das A auch mit dem nachfolgenden, Mitlaute verschmol-

zen, so dass daraus eine Art von Silbenschrift entstand, in welcher jedoch

die Silbenlaute, besonders die mit auslautendem a, auch nur als Mitlaute gal-

ten. Lange und kurze Selblaute wurden dabei nicht unterschieden, und es

bleibt selbst zweifelhaft, ob die medische Sprache ausser dem a, i, u, auch

die Selblaute e und o besass. Wie vergebens Westergaard sich angstlich

bemuhte, einem jeden Zeichen einen besondern Silbenlaut beizulegen, erheilet

sowohl aus der Unmoglichkeit, eine solche Unterscheidung durchzufiihren, als

aus der Sitte, fur einerlei Laut zu grosserer Deutlichkeit, fur weiche der Er-
finder der medischen Keilschrift weniger Sorge getragen hatte, als fur das

leichte Einmeisseln derselben in sprodes Gestein, zwei verschiedene Zeichen

zusammen zu stellen. So gering auch die Anzahl aller Zeichen fur eine Sil-

benschrift scheint, entlehnte diese dennoch aus der assyrischen Keilschrift sehr

verschiedene Zeichen fur einerlei Silbenlaute. Es findet dabei allerdin^

Unterschied statt; worin er aber besteht, muss der Fortschritt der Entzifferung
lehren.

Da die medische Keilschrift jede Keildurchkreuzung meidet, und die Wor-
ter am Schlusse derZeilen beliebig abbricht, ohne sie durch einen Worttheiler
von einander zu scheiden; so ist sie jiinger als alle ubrigen Keilschriftarten

gs em
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ausser der persischen, weil selbst die armenische Keilschrift in ihren altesten

Inschriflen noch Keildurchkreuzungen zuliess. Bei dem Streben, aus der assy-

rischen Keilschrift nur solche Zeichen aufzunehmen , welche in moglichster

Einfachheit zu Laut- oder Silbenzeichen verwandt werden konnten, fielen alle

sehr zusammengesetzten Zeichen weg, und von den BegrifFszeichen wnrde

selbst die einfache Bezeichnung eines Konigs durch zwei Winkel nicht aufge-

nommen, ungeachtet fiir den Konig allein ein BegrifFszeiehen geschaflen wurde,

welches statt des Wortes Khoda oder Mona nur zwei Querkeile dreien senk-

rechten nachsetzte. Das noch einfachere Gotteszeichen , welches auf zwei

aneinander gereihete Querkeile einen senkrechten folgen liess, wurde im Na-

men Auramazdd 1. und in den Gott und Himmel bedeutenden W orient nur

als Lautzeichen fiir a aufgenommen , wie im Namen des Volkcs Zaraka 17.
•

Wenn Holtzmann aus dem Gebrauche des Gotteszeichens in diesm Namen des-

sen Geltung fiir die Silbe an folgerte, so spricht dagegen die Bezeichnuni:

eines Gottes selbst, in welcher auf das Gotteszeichen noch zwei Zeichen fol-

gen, die beide ein N bezeichnen, deren erstes, wie in Niebuhr's I). 2 ir. die

Endung eines Genitivs, das zweite, wie in den Namen der beigegebenen

Steintafel Putiyd 35, Mddiyd 37, Karkd 38, ein Wort der Mehrzahl zu schlie-

ssen pflegt. Als ein N wird das erste dieser Zeichen durch den Namen der

Griechen Yund 32, das zweite durch den Wechsel mit einem andern Zeichen

im Namen Takabard 34 erkannt, welches mit einem Querkeile einen Winkel

verbindet, und als Gegensatz des Zeichens fiir die Silbe ni im Namen eines

Achameniden 7, unter den Varianten der Hauptinschrift des Nordwestpalastes

zu Nimrud, in dem vom britischen Museum besorgten Abdrucke S. 2, 2. 11, 6

a, nicht nur mit einem Schluss N, sondern selbst mit dem als in geltenden

Querkeile wechselt.

Mit Recht hat Westergaard nur den senk- und wagerechten Keil als

Aussonderunffszeichen anerkannt, von welchen jener nicht nurPersonen- son-

dern auch Volker- und Liindernamen und selbst die Bezeichnungen eines Konigs,

Sohnes, Menschen und Volkes, dieser die Bezeichnungen der Ortlichkeiten,

wie der Erde, des Reiches und der Palaste, ausscheidet, obwohl beide Zei-

chen zuweilen auch miteinander wechseln. Fiir wagerechte Keile zeigt die

medische Keilschrift bei Vermeidung aller Schragkeile, wie des Landeszeichens,
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eine solche Vorliebe, dass man nur funf bis sechs Zeichen ohne Querkeil fin-

det, und acht derselben ein besonderes Zeichen 25 bilden, wahrend von senk-

rechten Keilen nur in funf bis sechs Zeichen drei, und in zweien vier nach

einander gefunden werden. Wenn man yon senkrechten Keilen nur zwei

iibereinander gestellt findet, wahrend vier Querkeile, deren mittlere meist zur

leichten Ubersicht kleiner geschrieben wurden, uber einander stehen ; so gebot

dieses die Riicksicht auf gleichmassige Zeichenhohe, aber durch drei neben

einander gestellte Querkeile wurden manche Zeichen, zumal wenn noch ein

Winkel und einige senkrechte Keile hinzukamen, zu unverhaltnissmassiger

Breite ausgedehnt. Nur wenige Zeichen enthalten einen Winkel, und keines

derselben zwei: desto mehr ist es zu verwundern, dass der Persername 9,

audi mit drei Winkeln fur die Silbe sa 74. nach einemP mit ausgelassenem r

geschrieben wurde. Auf Deutlichkeit in der Zeichenverbindung wurde so

wenig Riicksicht genommen, dass man zuweilen nicht weiss, wie man die

Zeichen von einander scheiden soil. Der Name Uwaja 11 wurde auf fti aus-

gehen, wenn man den Querkeil vor den letzten Zeichen nicht davon trennete,

so dass es dem Anfangszeichen im Namen Athura 26 gleich wird. In diesem
Namen ist das zweite Zeichen dem ersten des Namens Shughuda 15 gleich:

will man statt Ashura aber Athura lesen, so muss man die beiden Querkeile

des A noch damit verbinden, wie im Namen Thatagush 19, und dem senk-
rechten Keile die Geltung eines A beilegen.

Wahrend die mangelhafte Deutlichkeit in der Zeichenverbindung die Ent-
zifferung der medischen Keilschrift etwas erschwert, wird sie durch drei an-
dere Hulfsmittel erleichtert. Da die Vergleichung derjenigen Namen und Wor-
ter, welche die medischen Inschriften mit den persischen gemein haben, als

das vorziiglichste Mittel zu betrachten ist ; so habe ich auf der beigegebenen
Steintafel ausser einigen gleichlautenden Wortern dem Namen des Auramazda
und der Kdnige und alien in der Grabschrift des Darius enthaltenen VoJker-
namen die Benennungen der persischen Inschriften nach Rawlinson's Entziffe-

rung beigeschrieben
:
und da fast sammtliche Zeichen der medischen Keilschrift

von der assyrischen entlehnt sind, so habe ich jedem Zeichen, dessen Geltur
durch die Vergleichung jener gemeinsamen Worter und Namen erkannt wird,
soweit ich es vermochte, ein entsprechendes oder verwandtes Zeichen der
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assyrischen Keilschrift in Klanimern hinzugefiigt, urn so die Entzifferuno- einer

Schriftart durch die Entzifferung der andern zu unterstutzen , wiewohl dabei

weder eine vollkommene Ubereinstimmung, da selbst aus der gleichen Ge-

staltung einiger Zeichen nicht sofort eine gleiche Geltung folgt, noch eine

vollstiindige Aufzahlung aller Zeichen erwartet werden darf. Zum Erweise

des Systems der medischen Keilschrift geniigte es, bis die Inschriften aus Be-

histun bekannt gemacht sind, in das Verzeichniss nur diejenigen Zeichen aui-

zunehmen, welche sich durch die Westergaard'schen Inschriften entziffern lassen,

wobei sowohl die Sitte, zur Forderung eines richtigen Lesens zweierlei Zei-

chen von gleicher oder selir verwandter Geltung zusaramenzustellen , als der

Wechsel derselben in gleichen Wortern und Namen Yerschiedener Inschriften

wesentliche Dienste leistet. Wenn die Silbenlaute an verschiedenen Stellen

verschiednen Auslaut zu enthalten oder nur als Mitlaut gebraucht zu sein

schienen, habe ich mich begniigt, diesen Mitlaut zu bezeichnen.

Da die medische Keilschrift nur von den drei Grundzugen der Keilschrift

Gebrauch machte, so scheinl sie auch nur dreierlei Selblaute bezeichnet zu

haben, ungeachtet dieses durch mehrerlei Zeichen geschah. Wegen der Ver-

wendung der beiderlei Keile zu Aussonderungszeichen mussten sie zur Be-

zeichnung eines A und / Zusatze erhalten, und nur der Winkel bezeichnete

fur sich allein ein U, wie aus mehrerlei Namen der beigegebenen Steintafel

1, 4, 23, 24, 32 hervorgeht. Vergleicht man aber die gleichlautenden Worter

der Steintafel, so wechselt sogleich in den beiden ersten der Winkel sammt

dem vorhergehenden Zeichen, welches mit demselben im Namen Yund 32 die

Silbe yu bildet, mit einem andern Zeichen, welches dem Winkel einen Quer-

keil mit zwei senkrechten vorsetzt. Darauf grundete Westergaard die Geltung

dieses Zeichens als yu; da es jedoch in demselben Worte, sowie in dem,

mit welchem Niebuhr's D schliesst, dem ahnlichen U der assyrischen Keilschrift

78 gleich mit demjenigen Zeichen wechselt, welches im Namen Putiyd 35

als u gilt, so haben beide Zeichen mit dem Winkel gleiche Geltung, der gleich

ihnen im Schlussworte von Niebuhr's D auch in der Zusammensetzung mit

einem J 7, wie im Namen Wishtdspa 3, fur den Mitlaut w verwandt werden

konnte, sowie das / in Verbindung mit den drei senkrechten Keilen, welche

in dem ersten der gleichlautenden Worter davorstehen, zum Mitlaute y wird.
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Da nach Anquetil die Benennung des Volkes im Pehlwi eben sowohl daiush

als dahyush lautete, und das H, wie im Namen Humawatud 23, unbezeichnet

blieb; so erkennt man leicht, dass jene drei senkrechten Keile nicht als h gal-

ten wie Westergaard meinte, sondern dem Landeszeichen der assyrischen

Keilschrift gleich als i, dem auch noeh ein y beigegeben werden durfte, wie

man dem u auch noch ein w beigab, aber auch vor einem w, wie der Name

Uwarazwish 16 zeigt, das u wegliess. Im Namen Haruwatish 18 wurde das

u mit dem r zu einem Zeichen verbunden, welches im Worte paruzandndm

die Silbe ru bezeichnet, das k wurde aber, wie im Namen Hariwa 13 aus-

aelassen, weil das erste Zeichen dieser beiden Namen, wie man aus den

Namen Ariya 8, Arbdya 27 und Arminiya 29 erkennt, der Silbe ar entsprach.

Der Silbe ar entspricht in den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 u. 6

und Pdrsa 9 noch ein anderes Zeichen, welches dem Namen Thatagush 19 vor-

gesetzt ist, wie man nach Anquetil das Pehlwiwort arvespe fur das zendische

wispe schrieb. Im Beiworte des grossen Konigs in Niebuhr s D, If. F, 1 f. K, 1 f.

ist dieses Zeichen, welches auch dem Konigszeichen anderwarts als Merkmal eines

adverbialen Accusativs beigegeben wird, zweimal enthalten, mit drei senkrechten

Keilen dazwischen, welche in den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 u. 6,

Pdrsd und Sakd 9 u. 22 als z, sk oder * gelten, und mit einem mehr zusam-

mengesetzten Zeichen 58 am Schlusse , welches in vielen Namen und Wortern

der Silbe ra entspricht. Hiernach lautet das Beiwort arzarra, welches sich

vieileicht mit der Bezeichnung eines grossen Tiegers azra bei Anquetil ver-

gleichen lasst. Im Namen Pdrsd 9, in welchem das P mit einem oder drei

Querkeilen vor einem senkrechten geschrieben wird, konnte man die Silben

arsa durch drei Winkel oder eine Zusammensetzung der beiden Zeichen,

welche im Namen des Xerxes 5 der Silbe shyar entsprechen, angedeutet

glauben; aber die Namen Zaraka 17, Mudrdya 28 und Mddiyd 37 zeigen,

dass dadurch nur ein s, z oder d bezeichnet wurde, wie durch das Zeichen

im Namen Partkwa 12, welches zwei senkrechte Keile weniger hatte, ein tk,

das r dagegen ausfiel, wie im Namen Sparda 31 und Karkd 38. So ist

auch im Namen Auramazdd 1 vor dem letzten Zeichen, welches in vielen

Namen und Wortern den Silben da oder ta entspricht, das s oder z ausge-

fallen, da das einem p entgegengesetzte Zeichen der Hundertzahl als m gait.
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Auf gleiche Weise fiel im Namen Gaddra 20 nach dem erst en Zeichen,

welches einen senkrechten Keil mehr halte, al das Zeichen der Silbe m\ ein

n aus, wie in- dem darauf folgenden Namen Indiens 21 und dem Namen Za-

raka 17, wo das Gotteszeichen eben sowohl nur als a gilt, wie in der Par-

tike] ad (wenn) fiir das zendische Wort aad, wofiir Holtzmann a/tka la-, weil

Westergaard s Abschrift ein A' enthalt fiir das ihm ahnliche a im Namen Sktt-

dra 33.

Die Vorliebe des Erfinders der medischen Keilschrift fur einfache Zei-

chen, die sich besonders im Namen Kntapatuka 30 ausspricht, bewog ihn, die

Silben pa, ka, ta. welche die assyrische Keilsclirift in ein Viereck von Keilen

einschloss, nur durch einen senkrechten Keil mit einem oder zwei Querkeilen

davor zu bezeichnen , und , wiewohl er das P oder B audi rait drei Querkei-

len schrieb, das K vom T oder D nur dadurch zn unterscheiden, dais er im

Zeichen der Silbe ka den untern der beiden Querkeile verlangerte, stott dass

er im Zeichen der Silhe ta beide gleich lang oder den obern );mger darslellte.

Weil dadurch leicht Verwechselungen entstanden, so wurde dem k und /. be-

sonders jedoch dem k, noch ein anderes Zeichen beigegeben, in welchem die

Vermehrung der Querkeile einen mildern Laut andeutete. So wird in Niebuhr's

D, 5 der Silbe ka im Namen Hakhdmanishiya, wie im Relativpronoraen und

im Namen Sakd 22 ein aus sechs Querkeilen gebildetes K 22 vorgesetzt,

welches bei der Vertauschung des letzten Querkeiles mit einem senkrechten

im Namen Hidush 21 und Katapatuka 30 die Silbe du oder tu bezeichnete,

und wenn beide einzelne Querkeile mit einem senkrechten vertauscht wurden,

ein W 9. In dem Worte finimdatir fur framcitdr, wo das f wie ein doppel-

tes / mit zwei Querkeilen vor einen senkrechten geschrieben ist, ist dem ein-

fachen t oder d das sehr zusammengesetzte des Namens Daryawmh 4 vor-

gesetzt, welches auch, wenn man das letzte Wort der Fensterinschrift mit

dem letzten Worte in Niebuhr's D vergleicht, mit demselben wechselte. Bei

Niebuhr ist das einfache d dieses Wortes nur irrthumlich wie das b zu An-

fange des Namens Babirush 25 geschrieben, dem vorletzlen Zeichen der In-

schrift aber auch bei Westergaard ein senkrechter Keil hinzugesetzt, wodurch

es dem r der assyrischen Keilschrift 11 ahnlicher wird, als am Schlusse dee

Namens Kkur 2. Lesen wir dieses Wort icadarad so wird es dem Pehlwi-

Classe. V. Kk
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worte vedjared ahnlich, welches bei Anquetil dasselbe bedeutet, wie das zen-

dische Wort veiozosht&o. Es ist aber bei Niebuhr ein Prateritum und in der

Fensterinschrift ein Participium und mit deren erstem Worte- ardastdna zu

verbinden, in welchem einerlei Zeichen die Silben da und ta andeutet.

Da nach Anquetil fiir vedjared (machte) auch eedad (gab) gesagt wurde,

so erklart es sich, warum in den sechserlei Formen des Verbums machen,

welche Westergaard zusammen gestellt hat
?
das r auch, wie das d am Schlusse

weggelassen, und dagegen in der Mehrzahl die Endung dar oder nwa hinzu-

gefiigt, im Singular aber auch wadad, wadar und waddar geschrieben ist.

Wie nicht nur durch Verdoppelung der Mitlaute, sondern auch durch Ein-

schaltung eines n ein Wort verlangert werden konne, davon gibt das Bei-

wort, welches dem persischen wazarka (gross) entspricht, ein Beispiel. Wah-

rend dieses gewohnlich nur mit drei Zeichen wiedergegeben wird, ist in

einer Inschrift dem ersten Zeichen, welches der Silbe wa in zweierlei Schrei-

bung 13 und 30 entspricht, da es dem Zeichen der Vierzahl, welches im

Namen Zaraka N. R. 13. der assyrischen Keilschrift die Silbe za bezeichnet

entweder fiinf Querkeile vor- oder zwei Querkeile nachsetzt, das bekanntere

Zeichen der Silbe wa 9 vorgeschrieben , welches zwei Querkeile in ein Viereck

einschliesst, wie vor dem Zeichen der Silbe ka am Schlusse das kh, mit wel-

chem der Name des Xerxes 5 beginnt. Das r der zweiten Silbe ist zwar

in der langern Form eben sowohl ausgelassen, wie in der kiirzern, aber in

der ersten Silbe ist ein n eingeschaltet, so dass das Wort sechs Zeichen statt

dreier enthalt, ohne ein r eingeschaltet zu haben. Im Namen Hakhdmanishiya

7. vertritt das w, welches dem Zeichen der Vierzahl zwei Querkeile nachsetzt,

die Stelle eines h, welches sonst nicht bezeichnet zu werden pflegt; das w
dagegen , welches zwei Querkeile in ein Viereck einschliesst , im Namen Mdda

10, wie im Worte framdtdram, die Stelle eines m, welches im Namen Hakkd-

ti nur durch zwei Querkeile bezeichnet wird , denen im Namen Huma-
watmd 23 und Mudrdya 28. noch drei Querkeile hinzugefugt werden. Der

Name Mddiyd scheint nach einer undeutlichen Zeichnung mit dem Schluss-»*

der gleichlautenden Worter zu beginnen , welches in dem Worte finimdatir fiir

firmindadar mit dem n wechselt, und im Namen Humawatmci die Stelle eines

w vertritt
, wiewohl es daselbst nur mit einem Querkeile statt zweier schliesst.
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Wahrend vor dem w im Naraen Uwarazmish 16 das « unbezeichnet ge-

blieben ist, hat im Namen Uwaja 11 das w statt des senkrechten Keiles, wie

das assyrische Gotteszeichen , vorn zwei an einander gereihete Querkeile, die

zwar sonst vor einem «r, wie in Niebuhr's N, 8 ff. bei der Bezeichnung eines

Unterbaues eine besondere Geltung haben
;

aber hier mit dem folgenden Zei-

chen verbunden werden miissen, wenn der Name Uwaja lauten soli. Ware nur

ein Querkeil mit dem folgenden Zeichen verbunden, so erhielte es die Geltung

da oder thu, wie in den Namen Hidush 21 und Katapatuka 30; aber mit

zwei ubereinandergestellten Querkeilen, wie in dem Namen Thatagush 19, die

Geltung eines th. Wie dieses th aus dem einfachen t 35 durch Einschaltung

von vier Querkeilen gebildet scheint, so vertritt in dem Worte tatsharam ein

einfaches t in Verbindung mit den vier senkrechten Keilen eines s die Stelle

des tsh, wogegen das z vor dem d des Namens Auramazdd 1. unbezeichnet

bleibt. In das Wort, welches die Fensterinschrift schliesst, schaltet die erste

Person der Mehrzahl des Prateritums in Westergaard's D, 16 zwischen den

beiden einfachen t oder d statt des Schlusszeichens im Namen Kur 2 das

Zeichen 75 ein, welches eben sowohl ein d zu bezeichnen scheint, wie das

mit welchem Niebuhr's D, 6 die dritte Person des Singularis schliesst.

Von diesem d unterscheidet sich das Zeichen am Schlusse des Namens Bdbi-

rush nur dadurch, dass es statt des Winkels am obern Querkeile noch einen

Querkeil unterhalb der beiden kleinen schreibt, um dadurch vielleicht ein /

anzudeuten. Wenn auch das letzte Zeichen im Namen Bdbirush als / gelesen

wird, kann doch das vorhergehende Zeichen, wie in der assyrischen Keil-

schrift, als bi gegolten haben, weil Babylon eben sowohl Bab-il als Bab-el

genannt werden mochte. Merkwurdiger Weise hat das Zeichen fur bi 48,

sowie die Zeichen fur f 26 und
fi 49, der assyrischen Keilschrift gleich, zwei

Querkeile vorn, statt dass die Zeichen fur p 32 und 37 nur einen oder drei

Querkeile enthallen, um der Verwechselung mit k und t vorzubeugen.

Wenn das P oder B mit drei Querkeilen vor dem senkrechten geschrie-

ben wurde , konnte es , wie in Niebuhr's D , 3 f. dem JV ahnlich werden,

welches den mittlern Querkeil den beiden andern vorsetzte. Warden die drei

Querkeile dem senkrechten nachgesetzt, so entstand das Zeichen fur *, wel-

ches die persische Keilschrift im Namen des Wishtdspa B, 4. mit der medi-

Kk2
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schen D, 4 gemein hat, statt dass er im Namen Kherush der assyrischen Keil-

schrift die drei Querkeile mit einem senkrechten durchkreuzte, und im Namen

Uwarazmiya bei Westergaard N. R. 12. dem B der medischen Keilschrift 37

gleieh geschrieben ist, wodurch es dem Zeichen fiir die Silben wa und ma

ahnlich wird. Vom S wird sowohl im Namen des Wishtdspa 3 als in dem

Worte wishpazana bei Niebuhr D, 3 f. ein Sh unterschieden , welches den

Namen des Ddryawush 4 schliesst, aber in den Namen Sparda 31 und Sku-

dra 33 auch die Stelle eines S vertritt, wie es im Namen Uicarazmish 16

zugleich als Z gilt. In den Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 f. stellte

man dieses Zeichen mit einem andern S zusammen, mit welchem der Name

Sakd 22 beginnt, wogegen das Demonstrativpronomen sa oder zah in Niebuhr s

D, 6 mit demjenigen S, 17 geschrieben ist, aus welchem durch den Zusatz

eines Querkeiles und dreier senkrechten das Z im Namen Agyptens 28 und

Zaraka 17 gebildet wurde, das im Namen Pdrsd 9 auch mit dem S des

Namens Sakd 22 wechselt. Mit dem S des Demonstrativpronomens verbindet

das vorletzte Wort der Fensterinschrift ein anderes S 8, welches einem senk-

rechten Keile vier Querkeile nachsetzt, wogegen im Namen Indiens 21 dem-

selben S ein Zeichen mit acht Querkeilen beigegeben 1st, welches den fiinf

Querkeilen eines i 24 noch drei Querkeile vorsetzt
;
und die Silbe m bezeich-

net
7

falls das zweite Wort der Fensterinschrift, worin es mit demieniffen S
8, das dem senkrechten Keile nur drei Querkeile nachsetzt gestellt

ist
;

arssin lautet, welches nach Anquetil Versammlung bedeutet. Auf diese

Weise schliessen alle drei Genitivendungen der Mehrzahl in Niebuhr s D, 2 IF.

ihrer verschiedenen Schreibung ungeachtet mit der Silbe sin. deren n in den

beiden letzten Wortern nur doppelt geschrieben ist.

Die Silbe ski wird in der medischen Keilschrift eben so, wie in der

assyrischen, durch das Zeichen der Tausendzahl 72 angedeutet, wie man aus

den Namen Hakhdmanishiya 7 und Kushiyd 36 erkennt. Dagegen ist das

Zeichen der Silbe /*' 47 dem der Silbe M 48 gerade entgegengesetzt, wahrend
ki durch dasjenige Zeichen 73 angedeutet sein mag, welches sich vom kh im
Namen des Xerxes und Artaxerxes 5 f. dadurch unterscheidet, dass es den

vordern Querkeii mit einem Winkel vertauscht, und in dem Adjective viel

N.R. 6 auch gki lautet, wenn das Wort dem chaldaischen Note gleich arsaghi
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gelesen werden darf. Nach der Zahl der hintern l>ucrkeile zu urtheilen war

auch das halb erloschene G des Namens Tigrakhwla 24 ein solches A-//, da

das Zeichen der Silbe kit im Namen des Kurush 2 und in den Volkernamen

Skadra 33 und Kushiyd 36, welches im Namen Shngnda 15 und Thatagush

19 #« lautete, vier Ouerkeile enthalt. Warum ini Namen Tigrakhnda die Silbe

kku durch zwei einfache Zeichen angedeutet wurde, davon weiss ich keinen

andern Grund anzugeben, als die Scheu, cinerlei Zeichen fur ganz verschir-

dene Laute in demselben Worte zu verwenden. Die Bezeichnum: des Ilitn-

mels N. R. 2 enthalt nach dem Gotteszeichen beide A% sowohl das. welch* -

mit einem Winkel , als das, welches mit einem Querkeile bcirinnt. Die Lesung

akkha liesse sich mit dem Pehlwiworte ahhd fur Weltall vergleiohcn weil

aber eine Inschrift noch ein einfaches k hinzufiigt, so lieset Westergaard das

Wort akhakhka oder akakkha, Wie dieses Wort sich da.lurch nuszeichnH.

dass es dreierlei Zeichen fiir ein A* nach einnnder enthalt; so der Name

Bdkhirish 14 durch die Verbindung dreier Mitlaute ohne dazwischen tretenden

Selblaut. Wiewohl sich das T, welches die beiden vordern Querkeilo d«'s

Th im Namen Thatagush 19 an das Ende setzt, von der Silbe /• in den Na-

men Haruwatkh 18 und Ful'njd 35 nur dadurch unterscheidet, dass rs stall

des einen Querkeiles vom deren vier hat, entbehrt es doch des Selblauts so-

wie auch das darauf folgende Zeichen, welches in den Namen Ariya 8 und

Hariwa 13 der Silbe ri entspricht, sowohl vor dem y im Namen Ddryauush

D als am Schlusse des Wortes zakar fur Sohn in Niebuhr's />, 4 f. nur ein

r bezeichnet. Anders verhalt es sich mit dem aus einem w und i zusammen-

o-esetzten Zeichen fur die Silbe wi im Namen Wishtdspa 3, welches eben

so wenig als ein anderes Zeichen fur dieselbe Silbe 71 oder die Zeichen fur

die Silben si 23 und fi
49 den Mitlaut allein bezeichnen kanm

Unterscheidet sich gleich das zweite Zeichen der Silbe wi 1 1 vom ersten

durch die Vertauschung des mittlern der fiinf (Juerkeile mit einem senkrechten,

so lasst doch die persische Fensterinschrift, deren vorletztes Wort mit der

Silbe wi beginnt, vermuthen, dass auch das vorletzte Wort der medischen

Inschrift mit demselben Silbenlaute beginne, wiewohl dieses stall des th der

persischen Inschrift ein zweifaches s und eine ganz verschiedene Endung zu

enthalten scheint. Denn statt dass das Wort der persischen Inschrift auf iy«
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ausgeht, schliesst es in der medischen Ubersetzung mit einem Zeichen, wel-

ches einem assyrischen b 28 gleicht, so dass das Wort wissawa lautet.

Beiderlei Endungen kdnnen jedoch denselben obliquen Casus des Hauptwortes

bezeichnet haben, welches, nach dem Querkeile davor zu urtheilen, eben so-

wohl als das zweite Wort der Inschrift ein Haus bedeutet zu haben scheint.

Urn mich in Ermangelung der Inschriften aus Behistun und einer voll-

standigen Abschrift der Grabschrift des Darius in Nakshi Rustan und bei der

Unkunde der Pehlwisprache, deren Wdrter mir nur aus Anquetil's mangelhafter

und unzuverlassiger Sammlung bekannt sind, durch leere Vermuthungen nicht

allzusehr dera Irrthume verbreite ich mich nicht iiber die Wdrter

der grossern Inschriften, weiche theils vdllig, theils in einzelnen Silben mit

den iibersetzten Wdrtern der persischen Inschriften iibereinstimmen, sondern

fiige diesem Aufsatze nur noch die Ubersetzung der Inschrift D bei Niebuhr

hinzu, urn zu zeigen, dass auch deren Wdrter sammtlich aus der Pehlwisprache

erklarbar sind. Den obigen Erlauterungen zufolge ist die Inschrift also zu

iesen und zu ubersetzen:

Daryawush, khoda arzarra, khoda khodawasin,

Darius, der grosse Kdnig, Kdnig der Kdnige,

khoda da'iusinan wispazanasinan
,

Kdnig der Lander aller Vdlker,

Wistaspa zakar, Wakkamanishiya
,

des Hystaspes Sohn, ein Achamenide,

kkha za tadzaram wadarad.

welcher diesen Palast erbauet hat. rt

Auf diese Weise entspricht die medische Ubersetzung der persischen Inschrift

Wort fur Wort, setzt aber dem Genitiv der Vdlker noch einen andern Genitiv

hinzu, der aus zwei persischen Wdrtern mit medischer Endung zusammenge-
setzt ist, ohne weder der persischen Inschrift, noch der assyrischen IFberset-

zung, weiche die Zweitheiiung der grossern Uberschriften aus Westergaard s

D, 7. EL, 5. C, 10 vgl. 7. enthalt, denselben entlehnt zu haben. Diese Be-
merkung allein gewahrt schon die tJberzeugung, dass die medische Keilschrift

einer arischen Sprache angehdre, weiche nur viele Wdrter der assyrischen

Sprache in sich aufnahm und eigenthumlich abwandelte.
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Erlauterung der dreisprachigen Keilinschriften

* zu Persepolis als Nachtrag zu dem Aufsatze

iiber die Tributverzeichnisse auf dem Obelisken aus Nimrud.

Ungeachtet des Mangels einer guten Abschrift der sehr belehrenden In

schriften in Nakshi Rustan und Behistun und ungeachtet meiner geringen Kennt

morgenlandischer Sprachen , welche mir nur lexicalisch und durch Anqi

Wortersammlunffen bekannt sind, ist es mir dennoch gelungen, alio kl

4

nern Inschriften, welche Westergaard bekannt gemacht hat, so zu enlziflern.

dass ich mich beeile, die Erlauterung derselben zur Bestitligung und Berichtigung

fruherer Ansichten als Nachtrag zu dem Aufsatze iiber die Tributverzeichnisse

auf dem Obelisken aus Nimrud andern Gelehrten mitzutheilen. Bleibt gleich

Einiges noch ungewiss, und mag Anderes irrig sein; so wird doch das mit

Gewissheit Entzifferte das Verstandniss aller noch unerklarten Inschriften er-

leichtern. Um das Ergebniss mdglichst kurz zu fassen, habe ich ohne die

weitlauftigen Vorbemerkungen , wie es kam, dass die medische und babylo-

nische Keilschrift einerlei Laut auf verschiedene Weise bezeichnete, wahrend

sie zugleich durch einerlei Zeichen Verschiedenes andeutete, zu wiederholen,

den Text sammtlicher Inschriften, welche die vorgesetzten Buchstaben als

persisch, medisch und babylonisch bezeichnen, nebst der deutschen (Jbersetzung

auf dreien Tafeln so zusammengestellt , dass sie sich zur Erlauterung leicht

vergleichen lassen. Wie zu Persepolis geschah , habe ich den persischen Text

nach Rawlinsons Lesung, welchem der medische und babylonische nach mei-

ner Lesung folgen, vorangestellt , die tbersetzung dagegen dem babylonischen

Texte beigegeben, weil dieser einige in Klammern eingeschlossene Zusatze

enthalt ; der medische Text aber sich leicht als ein durch semitische Worter

bereichertes Pehlwi erklaren lasst. In Rawlinsons Lesung babe ich nur die
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irre leitende Interpunction geandert imd das Kdnigszeichen durch ein Ar
. an-

gedeutet, obgleich meine Lesung der medischen und babylonischen Inschriften

zeigt, dass ich auch in anderer Hinsicht nicht vollig mit Rawlinsons Schrei-

bung einverstanden bin.

Sowie aber Rawb'nson im persischen Texte das gedehnte A in der Mitte

der Wdrter durch einen Accent bezeichnete, so habe ich in der Silbenschrift

des medischen und babylonischen Textes iiber jeden besonders geschriebenen

Selblaut einen Accent gesetzt, und den senkrechten Keil zur Andeutung der

Personennamen, sowie den Querkeil zur Bezeichnung raumlicher Gegenstande,

durch einen senkrechten Strich und Querstrich wiedergegeben. Auf diese

Weise bemerkt man sogleich , dass die medische Keilschrift von beiderlei Kei-

len mehr Gebrauch macht als die babylonische, welche dagegen mehrerlei

BegriiFszeichen enthalt, die zum Theil, wie das A vor Gotternamen und das

/ vor Liindernamen, nicht besonders ausgesprochen wurden. Zu solchen durch

besondere Schrift angedeuteten Begriffszeichen gehdrt in der babylonischen

Schrift, welche nur eine mit der Zeit veranderte assyrische war, wahrend die

medische daraus alle Begriffszeichen nebst alien Keildurchkreuzungen entfernte,

auch der senkrechte Keil fur die Partikel an und der Querkeil fur die Parti-

kel in, sowie das Zeichen der Mehrzahl, welches ich ebenfalls durch in be-

zeichne, obgleich die assyrische Keilschrift dasselbe Zeichen auch weiblichen

Nennwortern beifiigte. Das einem gedehnten A gleiche Zeichen eines Sohnes

habe ich durch bar wiedergegeben, das durch einen Vorsatz daraus gebildete

Zeichen des Menschen aber durch ben. Durch ein punktirtes n. bezeichne ich

das Zeichen eines Hauses fur naah, durch JV. dagegen das Zeichen eines

Konigs fur nasi, welches die medische Keilschrift allein durch ein Zeichen er-

setzte, das sich, wie meine Zusammenstellung der Inschriften des Cyrus in

Heeren's Idem zeigt, vom Pronomen der ersten Person nur dadurch unter-

schied, dass es die beiden Querkeile, welche in der Bezeichnung eines Acha-
meniden allein schon die Silbe ma bezeichneten, nicht vor, sondern hinter die

drei senkrechten Keile schrieb. Wahrend ich daher auch in der persischen

Keilschrift das Kdnigszeichen durch ein punktirtes N. andeute, habe ich fur

das Kdnigszeichen der medischen Keilschrift ein punktirtes M. gewahlt, mag
man dieses als Malka deuten oder als Mona dem chaldaischen htm entspre-
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chend, welches die babylonische Fensterinschrift auf gleiche VVeise s« hrich,

wie die Inschrift XXVI auf der im J. 1840 von mir heraus?effebenen Yendei-- ~-~.-«-.. » «-> -

chungstafel aller babylonischen Thoninschriften, und welches man bei Lebrun
zu Anfange des Bruchstiickes 137 in seiner wahren Grosse, obgloich mil Er-

mangelung eines Winkels, gezeichnet findet.

Weil es wegen der allmahligen Verandeningen , welche besonders die

babylonische Keilschrift erfuhr, gerathen ist, die Inschriften nach ihrer Zeitfolge

zu erlautern; so beginne ich mit der Inschrift des Cyrus bei Murghab oder

mit Westergaard's M
9

deren erstes Zeichen aus demjenigen, welches in der

assyrischen Keilschrift dem Winkel oder hebraischen i entsprach und in der

babylonischen vier senkrechle Keile statt dreier mit zwei Qnerkeilen durch-

kreuzte, vermillelst des Vorsatzes eines senkrechten Keiles gebildet wurde,

und daher die Silbe wa bezeichnete, die in der medischen Keilschrift die Stelle

der Silbe ma fur man oder manm (ich) vertrat, wofiir Anquetil auch ein zen-

disches wadm anfiihrt. Da auch die babylonische Keilschrift in diesem Prono-

men dem d, mit welchem des Cyrus Name beginnt, cinen senkrechten Keil

vorsetzt; so wird man versucht, diesen Vorsatz in beiden Schriftarten fiir gleich-

bedeutend zu halten. Allein wahrend er in der medischen Keilschrift zura
V

Zeichen fiir die Silbe wa gehort, bezeichnet er in der babylonischen, wie

andere Inschriften lehren, die Silbe an zur Bildung des Wortes anok oder *D>t.

Vor dem Konigszeichen steht dagegen in der medischen Keilschrift der senk-

rechte Keil, welchen die babylonische Keilschrift nur den persnnlichen Eigen-

namen, die medische aber alien Bezeichnungen der Personen, als Aussonde-

rungszeichen versetzte, welches vor dem 2s amen des Cyrus und eines Acha-

meniden beiden Schriftarten gemein ist. Des Cyrus Name ist in der babylo-

nischen Inschrift, wie in derBibel, Koresh zulesen, in der medischen dagegen

nur kur. Die Bezeichnung eines Achameniden schliesst in beiden Schriftarten

mit ziemlich gleichen Zeichen fiir die Silben manishhja; aber fiir Hakhri; schreibt

die babylonische 'Akha und die medische, welche die Mitlaute oft auf zweierlei

Weise neben einander stellt, wie wir ck fiir k zu schreiben pflegen, Wakka.

Statt dass auf diese Weise beiderlei Schriftarten nur treue Ubersetzungen der

persischen Inschrift in Pehlwi und chaldaischer Mundart sind, lauten de In-

schriften auf der grossen Tafel des Unterbaues von Persepolis in den ver-

Classe LI
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schiedenen Schriftarten so verschieden, dass jede fur sich allein erlautert wer-

den muss. Niebuhr hat diese Inschriften rait den Buchstaben //, I, /f, L,

bezeichnet, von welchen die beiden ersten der persischen Schriftart angehoren;

die beiden letzten, welche in medischer und babylonischer Schriftart abgefasst

sind, liefert Westergaard unter dem Buchstaben H. Die medische Inschrift

welche wie des Cyrus Inschrift beginnt, lautet, wie folget.

I. 1. Wa
|
Daryawusk,

\ M. arzarra,
\
M.

\
M. wasin,

Ich (bin) Darius, der grosse Konig, Konig der Konige,

M.
|
3. daiushnan

, |
M. — miruwa zamikrarra

,

Konig der Lander, Konig der vdlkerreichen Erde,

Wishtaspa
\ zakar,

\ Wakkamanishiya. II. 'Ik:

des Wishtaspa Sohn, ein Acharaenide. Ferner:

Daryawiish
\
M. nacir: Takatha zawamira — hawir za

Darius, der Konig, spricht: Fur diese Tafel ist dieser Unterbau

kushik, 9. nabik zawa — hawir sin 10. kushik;

ausgehauen, fur diese Inschrift der grosse Unterbau ausgehauen;

ziiwisi 'Aurama(z)dan za \ hawir wa kushiya.

durch die Huld des Auramazda habe ich diesen Unterbau ausgehauen.

III. Ik: Aurama(z)da za malar winan 'Annawinwat

Ferner: Auramazda mdge diese Paliiste schirmen mit den GOttern

idak, naz za — hawir 13. kushik. IV. Ik: Wa
hier, diesen ganzen ausgehauenen Unterbau. Ferner :*Ich

kushiya; kutta kushiya
\ nawik shishna, 17. kutta

hieb aus; sowohl hieb ich aus eine schone Schrift, als

|
nawik za matasan 18. warman. V. Ik:

\
Daryawiish

diese Schrift fur jene Palaste. Ferner: Darius,

M. nacir: Wa 'Aurama(z)da wawanishkhashna

der Konig, spricht: Mich moge Auramazda beschirmen

'Annawinwat idak. VI. 'Ik: kutta — hawir za

mit den Gottern hier. Ferner: Sowohl diesen Unterbau

kutta zagh takatha; zaketsh, naz kuni, nikon;

als diese Tafel; dieses, was ich geschrieben habe, isl WahrheitJ



DIE TR1BUTVERZEICHNISSE DES OBELISKEN. 267

na, naz
[
ma(r)sharra warikka zawiwamar.

nicht, was feindlichgesinnte Menschen aussi

Sowie der Inhalt der persischen Inschrift, bezeugt auch der Inhalt dieser.

dass sie nach der Besiegung der Feinde von Darius am Unterbaue zu Perse-

polis eingehauen wurde, bevor noch die darin erwiihnten Paliiste ausgebauel

waren. Sie ist durch das Wort ik, welches deni griechischen in entsprieht,

in sechs Abschnitte getheilt, welche ich durch romische Ziflern angedeutet

habe, sowie die arabischen ZifFern andeuten, wo eine Zeile mit einem neuen

Worte beginnt, wahrend es rair nicht rathsam schien, die in den Zeilen abge-

brochenen Worter durch Zahlen zu unterbrechen.

Als die erste aller Inschriften von Darius zu Persepolis hat sie manches

Eigenthiimliche und Schwankende, obwohl der Anfangschon eben so lautel,

wie in spatern Inschriften gelesen ward: nur das Wort zamik hat einen iihn-

lichen Zusatz wie das Beiwort arzarra (gross) und die Benennung der Men-

schen marsharra am Schlusse der Inschrift, weshalb ich es den Worten

tyaishdm parundm der zweiten persischen Iuschrift entsprechend glaube. Fremd-

artiger ist im zweiten Abschnitte der Zusatz mira an dem in nachster Zeile

folgenden Casus zawm von za (dieser), dessen Erlauterung ich grossern Sprach-

kennern iiberlassen muss. Die drei Substantive vor diesem Pronomen sind

das persische takhta (Tafel), das Pehlwiwort kawir (Unterbau) und nabik,

wofiir in der 16 und 17 Zeile mit andern Zeichen nawik geschrieben ist, eine

Inschrift. Nach Anquetil heisst schreiben in Parsi newisMaru in Pehlwi kun^

wovon ich das Wort kuni in der vorletzten Zeile ableite. Dem Worte nawik

ist zur Auszeichnunff ein senkrechter Keil vorgesetzt, wie dem Worte kawir
&

in der Mitte der eilften Zeile, wahrend ihm an den ubrigen Stellen zur An-

deutung eines Baues, da hawir eigentlich nur Unteres bedeutet, ein Querkeil

vorgesetzt ist. Knshik ist, wie nawik, ein passives Particip, dessen actives

Prateritum kushiya heisst, von einem Verbum, welches mit dem hebraischen

nn verwandt scheint. Ein solches Verbum war nach Anquetil keshdo in

Zend und keshtan oder kheshtan in Parsi. Sin am Schlusse der neunten Zeile

scheint das Pehlwiwort zin (gross) zu sein, wahrend wasin nach dem Konigs-

zeichen der zweiten Zeile die Endung des Genitivs in der Mehrzahl ist, die

bei der Landerbenennung iishnan* aber bei dem ihm zugegebenen Beiworte in

LI 2
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B, 4. snan lautet. Der Genitiv des Singulars endet ira Namen Auramazda.

dessen s in der medischen Keilschrift bestimdig ausgelassen wird , nur mit einein

n ; das davorstehende Wort ist vielleicht nur das Pehlwiwort fiir das persische

washnd rait dem Vorsatze einer Proposition. Dagegen ist winan im dritten

Abschnitte der Optativ von win oder wineshna (sehen), welcher bei Anquetil

winah lautet , und wahrscheinlich auch die Bedeutung des Fiirsehens und Schir-

mens hatte. Die der Bezeichnung eines Gottes durch 'Anna fiir das chaldaische

hSn beigegebene Casusendung winwat lautet in andern Inschriften nur win,

und idak entspricht dem persischen idd. Naz bedeutete nach Anquetil alles

oder alles was; mata aber eine grosse Burg, wie mama ein grosses Haus:

matar ist davon der Plural, welcber bei Anquetil matahan lautet, wie matasan

in unserer Inschrift weiter unten, wo warman den Plural von un fjener) vertritt.

Unter der von der Inschrift fur die Palaste in Persepolis unterschiedenen

schonen Schrift wird vermuthlich die Inschrift von Behistun verstanden. Die

doppelte Conjunction kntta fur das persische uta macht keine Schwierigkeit;

auffallend ist es aber, dass sie im sechsten Abschnitte nicht mit dem funften

verbunden wurde, sondern mit dem Schlusse, der dem Sinne nach davon ab-

weicht. In wawanishkhashna ist die erste Silbe, welche am Schlusse von C
und D gegen das Beispiel anderer Stellen ganz weggelassen ist, mit doppeltem

w geschrieben. Hieraus lasst sich vermuthen, dass dieses Verbum eine Zu-
sammensetzung des semitischen tjdo oder r}»&, womit die Form rjDj eben so-

wohl verwandt ist als 1]w oder hdd, mit wan (wachsam) sei. Fur za (dieser)

oder zah hat Anquetil nicht nur die Form zagh oder zak, sondern auch za-
kedj; da jedoch die medische Keilschrift fur dj kein Zeichen hatte, so wurde
dieser Laut durch / und sh bezeichnet. Wie reichhaltig dagegen die medische

Keilschrift an Bezeichnungen eines n war, erkennt man an der doppelten

Schreibung desPronomens naz, worauf nicht nur kuni, nikon, rait verschiedenen
n folgen, sondern auch zwischen nikon und naz ein drittes n fiir die Vernei-
ming geschrieben ist. Nikon entspricht dem hebraischen jtod (geiciss und
nahrhaft) wogegen warikka dem Pehlwiworte arik entspricht, welches dem
Anquetil zufolge zwar fern bedeutete, aber als fremd vermuthlich auch, wie
das hebraische *,y_, in den Begriff feindlicher Gesinnung iiberging. Marsharra
ist der Plural von murdah (sterblich), in welchem das r auch ausgelassen
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werden durfte, wie tnescho in Zend den Menschen bezeichnete, und dem Plural

amarshan (in Pehhvi amargan, Unsterbliche) der Singular amashd (in Pehiwi

amarg, unsterblicK) entsprach. Statt des Ietzten Wortes zairitcamar ias*t der

Zusammenhang mit dem Vorhergehenden gowiwamar von gobeshna (redvn) er-

warten; da jedoch in Pehiwi s und g auch wechselten, so ist es moglich, da:-

beide Formen gleiche Bedeutung hatten. So fiihrt Anquetil fur hvznQn (Zungt

oder Spracke) oder zaban in Parsi auch gobia an. Sprachkemier mogen dar-

iiber entscheiden; ich vermag als Entzifferer nbekannter Sprachen nur Ver-

rauthungen auszusprechen.

Wenn schon in der Erlauterung der medischen Inschrifl Blanches bezwei-

felt werden mag, weil es durch keine Vergleichung mit and< rn Inschriften

klar gemacht werden kann; so ist dieses bei der babylonischen Inschrift nodi

mehr der Fall, weil sie an einigen Stellen verletzt oder fehlerhaft copirt ist.

Da sie jedoch als alteste Inschrift zu Persepolis viel Eigenlhuinliches Bad

Schwankendes enthiilt; so will ich wenigstens das bemerken, was zurvollijjen

Entzifferung durch grossere Sprachkenner dienlich sein kann. Sogbich die

erste Zeile ist weder bei Westergaard , noch bei Niebulir vullig felilerfrei;

ihr Sinn jedoch durch spatere Inschriften gegeben, und diingemass also zu

lesen und zu deuten:

'Atiramazda rab, she rishun k 'JL* in den.

Auramazda ist gross, welcher das Haupt ist von den Gotlern hier.

Wie hier der Name des hochsten Gottes geschrieben ist, erscheint er nirgends

wieder: sein ersles Zeichen wird ihm in spatern Inschriften als ein Gotteszei-

chen vorangesetzt, ohne ausgesprochen zu werden, worauf ein anderes <h u

und r folgt, und zuletzt auch wieder ein anderes a hinzugefiigt wird. Das

Beiwort rab, dessen zweites Zeichen Niebuhr weniger felilerfrei copirt hat,

wird in den spatern Inschriften dem Gotteszeichen zu Anfange derselben bei-

geben und auf sehr verschiedene Weise geschrieben. In C vertritt dessen

Stelle dasselbe Wort, welches in unserer Inschrift auf das Relativpronomen she

folget, und demnach von Niebuhr richtiger abgezeichnet ist als von \\

<raard i in C sind jedoch nur drei Zeichen des Wortes rishun enthalt fh

rend in unserer Inschrift noch ein Caph teritatis mit der Bezeichnung der Get-

ter und dem Worte den folgt, dessen letztes Zeichen so geschrieben sein
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sollte, wie in der Mitte der letzten Zeile. In der zweiten Zeile beginnen

mehre Relativsatze, in deren erstem der Himmel durch das Zeichen eines Got-

tes und eines Hauses, die Erde durch ein n und 2, welche Niebuhr minder

richtig als Westergaard gezeichnet hat, die Menschen aber durch den Plural

des Sohneszeichens angedeutet sind. Der Himmel wird in alien Inschriften auf

gleiche Weise bezeichnet, die Erde aber auf verschiedene Weise, wenn gleich

Iiberall das Wort h^n dadurch angedeutet werden mag: die Bezeichnung der

Menschen ist sogar schon in der dritten Zeile unserer Inschrift verschieden.

Himmel und Erde sind durch denWinkel als copulatives i verbunden, welchem

vor der Bezeichnung der Menschen noch das gemeinsame Verbum unba vor-

gesetzt ist. Dieses Verbum wechselt in der dritten Zeile mit denan, welches

von dun abgeleitet eine Anordnung bezeichnete, wie unba als Hophal von ndd

ein Hervorbringen durch Worte oder gottlichen Ausspruch.

Hiernach lautet die zweite Zeile , welcher ich zugleich die dritte beifiige

:

she 'jA» H* we tkaba(l) unba, we benin unba
i

welcher den Himmel und die Erde schuf
;
und die Menschen schuf,

she moth 3. den denan me benin — pen jashithd!

welcher das Todesloos hier ordnete bei den Menschen — mochte es nicht

gesetzt sein!

Dass moth die Sterblichkeit der Menschen im Gegensatze der unsterblichen

Gotter bezeichne, lehret der hinzugefiigte fromme Wunsch. Am Schlusse der

dritten Zeile fehlt das n, welches in der vierten Zeile vor dem Namen des

Darius stent, und von Niebuhr fehlerhaft gezeichnet ist. Es ist die Bezeich-

nung des Accusativs an, wie dagegen nth nach dem Kdnigszeichen die Endung

eines Wortes wie mallmth ist. Hiernach lautet die vierte und fiinfte Zeile

vom Schlusse der dritten:

she an
J
Ddryawesh JW~. unba we cm

|
Dciryawesh,

welcher den Konig Darius schuf und fur den Darius,

JWm JW» uth denan in cirak cidcitha.

den Konig, die Konigswiirde anordnete in diesem Lande.

Hierauf scheint eine Parenthese zu folgen, welche mit den Worten begmnt:

Shan sftiyin miknah min penaw:

Der Name der Lander als Besitzung von Seiten seiner Person (ist):
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genannt werden alsdann das Land Pafrjsa und Madai, die iibrigcn Lander

werden dagegen bis zum Namen des Darius in der zwolflen Zeile durch \\v-

lativsatze bezeichnet, wie es buchstablich in dem folgenden Ab>< linilte vom
funfzehnlen bis zur Mitte des zwanzigsten Verses geschieht, wo nur in der

Mitte der achtzehnten Zeile statt des relativen tf em copulatives i geschrieben

ist. Da in dieser Wiederholung niclit alle Zeilen auf glciclie Weise beginmn

und schliessen, so erleichtert dieses die Ablheilung der Worler, sowie sirh

durch die Vergleichung beider Perioden die verletzten oder fehlerhaft geschrie-

benen Zeichen herstellen lassen. Dazu kommt die Wiederholung gleicher

Worter innerhalb dieser Perioden, sowie das Wort der neunten Zeile nach

dem Demonstrativpronomen add in der folgenden Zeile wiederkehrt , woraof

dann der Schluss der achten und Beginn der neunten Zeile nebst der er>(<m

Halfte der zw61 (ten Zeile und dem Scblusse der zebnten Zeile rnit dem Bepiiinc

der zehnten folgt. Darunter bilden zwei Worler am Scblusse der achten und

zehnten und am Schlusse der neunten und eilften Zeile einen Gegensalz,

welche wie Madai und andere Landernamen mil doppellem a schliessen und mil

vorgesetzten a beginnen.

Auf diese Bemerkungen ist folgende Uberselzung nach der Parenlhese

in der Mitte der siebenten Zeile gegrundet.

I

*

natham ith* she na; 8. site namash

und denLandern, .die verheert sind, die nicht; die besteuerte Lander (sindj

we mearn stidkhandd 9. add: slidhamerom ufdutakad

und Theil des Volkes dieses Gnadenlandes, die fern und frech

10. kitki; stiahamerom sVakhanaa 11. add sliurak gam mijam

.

gegen meinen Schrecken; die fern dieses Gnadenlandes auf dea Festlande

und im Meere,

tidutakaa kitki 12. sh

die frech gegen meinen Schrecken auf dem Festlande und im 3Ieere ( sindj.

Die Verdoppelung des Landeszeichens in der Mehrzahl, die nur im Nominative

der achten Zeile fehlt , beweiset , wie das Wort amatham (ich habe cerheertj

am Schlusse vonJV./?. 8, dessen Aussprache wie ^n. Na vertrilt die chaldaische

Verneinung mh
t
wie ith das hebraische Seinswort Vj*, Natham ist Niphal vom

chaldaischen nvn fur d»#, wie namash von ocjo (frohnpflichtig machen):
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dkhanaa ist aus nan gebildet: wie dutakaa aus pns und kithi aus nn oder nnn.

^4<ia steht fiir rnn oder rrin, wie dhamerom fur D*n»n ^«« der Feme). Bis

zu dessen Wiederholung folgt:

Ddryawesh N. 13. iden: In khan sti 'Auramazda

Der Konig Darius thut kund: Mit der Huld des Auramazda fist es, dass)

add umma 1 4. iy in , sh' add ishish
,
yashdmin uni.

dieser Verein der Lander,, der dieses gegriindet hat, meiner Macht ge-

horchen.

Iden gleicht zwar dem pn^, scheint aber fiir in;> geschrieben zu sein; ishish

stammt von W'n, arabisch asas (griindete, banetej; yashamin ist aber ein chal-

daischer Plural zum Collectiv umma oder am: uni ist aus pN gebildet. Was

auf die wiederholten Satze folgt, ist zwar verletzt, lasst sich jedoch bis auf

die letzten Worte mit Sicherheit herstellen. Folgende Ubersetzung mogen die

Sprachkenner, wo es noth thut, berichtigen.

Pashu, sh'dnok 21. konen, wesikwan ishun, we sh'dnok

Die Menge, die ich bestellt habe, dass sie flatten baueten, und was ich

22. nashish den, in khan sh' 'Auramazda 23. nasshish.

hier gebauet habe, habe ich mit der Huld des Auramazda gegriindet.

'Anok 'Auramazda an 24. dath 'A. in den, an dnok w'dn sh ...

Mich moge Auramazda schirmen sammt den Gottern hier, mich und was

ich begonnen habe.

Ich mache nur auf die doppelte Schreibung des Pronomens anok, das zugleich

als Accusativ gilt, und darum bei der Wiederholung ausser dem senkrechten

Keile die Partikel am vor sich hat, aufmerksam: tiber das Ubrige wird der

Schluss von C. D. E. belehren.

Die von Lebrun in Nr. 134 untereinander gestellten Fensterinschriften

sind so getreue Ubersetzungen , dass die von alien und am meisten von Raw-
linson missverstandene persische Inschrift durch Westergaard's L verstandlich

wird. Das erste und vorletzte Wort , welches die medische Inschrift mit der

persischen gemein hat, muss dem babylonischen kosharra und thikhuna fur

JTittto und nafDPj gemass erklart werden: d arische Bildungssilbe

sei, mogen das zendische zamestan und im Pehlwi damestdn von daman be

weisen. Arsin bedeutet nach Anquetil Versammlung, der Querkeil davor be
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weiset aber eben sowohl, wie das «. der babylonischen Inschrift vor rny,

dass es ein Versammlungshaus bedeute, wie der 0«erktil vor dent obtiquen

Casus wizshayuna, wo dem sft, wie in nassltish am Schlusse der zuletzt erlau-

terten babylonischen Inschrift, ein a oder * vorgeselzt ist, ein G< baude an-

deutet. Das letzte Wort ist das Particip, welches sich auf das Vereammlungs-

haus bezieht, und sich in der medischen Inschrift eben so sear von dem

Prateritum, mit welchem B schliesst, als von dem Substantive am Schlusse

von E in der Endung unterscheidet. Aach Anquelil's zendischer Wortersamm-

lung hiess er machte in Pehlwi wadjarad; aber der medischen Keilschrift fehlt

das dj: usaya in der babylonischen Keilschrift ist von niztf gebiluVt. Die

Uberschrift des Ronigsbildes am Versammlungshause , welche Niebuhr in Ji. C.

D. in verkehrter Ordnung zusammen gestellt hat, hat die ersten Worter der

medischen Inschrift mit Niebuhr's K gemein; dem Worte dainshnan ist aber

die Zusammensetzung wishpazanasnan fur das persische wispazanamim beigege-

ben, wofiir die babylonische Inschrift she nahhar ith. she na dm. dnschaltet.

Der Sohn ist in der babylonischen Inschrift durch das ursprunglirhe Begriffs-

zeichen, welches in der assyrischen Keilschrift mit bar wechselt, in der me-

dischen aber durch zakar bezeichnet, welches in Pehlwi, wie ist in derBibel

fvgl. Hiob III, 3), einen Mannlichgebornen bedeutete. Das Wort tacharam ist

in der medischen Keilschrift durch tatzaram. in der babylonischen durch das

Zeichen eines Hauses wiedergegeben : ihm geht in der medischen Inschrift,
i

wie in der persischen, das Demonstrativpronomen voran, statt dass es sonst

auch wie in der babylonischen, nachfolgt. Von der Bezeichnung des Hauses

ist es durch den Querkeil getrennt, welcher im Relativpronomen kak am

Schlusse der funften Zeile zu dem k gehort, das in der Bezeichnung eines

Achameniden mit dem zweiten k als iiberflussig zusammengestellt ist, wie das

sh vor der Silbe shi in der babylonischen Inschrift.

Da die Grabschrift N. R. in diesem kurzen Nachtrage unbesprochen blei-

ben muss, so gehe ich sofort zu den Inschriften des Xerxes iiber, von wel-

chen Werstergaard's G, die Niebuhr unter E und F neben G geliefert hat,

darum nicht erlautert zu werden braucht, weil sie nichts enthalt, was nicht

durch andere Inschriften klar wiirde. Nur die verschiedene Namenschreibung

verdient hier angemerkt zu werden. In der babylonischen Bezeichnung eines

Classe. V. Mm
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Achameniden ist nicht nur das kh durch die Vertauschung des WinkeJs mit

einem Querkeile verandert, sondern auch dieSilbe ni nach dem eingeschalteten

a theils, wie in der Inschrift des Cyrus, mit dem urspriinglichen Konigszeichen

theils, wie in der Inschrift des Darius, mit einem n vor dem eingeschalteten

sh geschrieben. Im Namen des Darius ist, wie schon in der Fensterinschrift

geschah, ein doppeltes a eingeschaltet; im Namen des Xerxes aber die Siibe

ar durch ein zusammengesetztes Zeichen angedeutet, welches die Inschrift Z>,

7, mit E, 5 verglichen, an die Stelle eines einfachen r setzt, und das sh am

Schlusse eben so geschrieben , wie das sh nach dem Kh, statt dass die Inschrift

C, 5, 8. 14. dafiir das Zeichen des Relativpronomens mit dem a schreibt, wel-

ches auf das sh im Anfange des Namens folgt. Auch in der medischen Keil-

schrift wird dieserName verschieden geschrieben, da die Inschrift D, 4. 6. 10.

17. vor dem z am Schlusse ein sh einschaltet. Willkur findet dabei nur in

sofern Statt, als jeder Schreiber den wahren Laut auf verschiedene Weise

anzudeuten suchte; die einmal gewahlte Schreibung behielt er aber durch die

ganze Inschrift bei. Man darf daher auch keine zu sehr verschiedene Schrei-

bung des Namens auf der Artaxerxes - Vase in den dreierlei Keilschriftarten

annehmen, sondern vermuthen, dass er in der persischen Schrift Ardakhtsha-

shtsha, in der medischen Ardakhzashza
, in der babylonischen Arddkhshazsa

lautete, wobei jedoch zu bemerken ist, dass die medische Keilschrift alle S-
laute, wie hauchende, weiche nnd stumme Buchstaben, beliebig mit einander

vertauschte , wie denn auch ihr Z oder lindes S mit dem Zeichen des Relativ-

pronomens der babylonischen Keilschrift angedeutet wurde. Am meisten ver-

schieden ist der Name des Auramazda, in welchem die medische Keilschrift

das i bestandig auslasst, in der babylonischen Keilschrift geschrieben , in wel-

cher er jedoch bestandig Auramazda lautete, und in jeder Inschrift durchaus

auf gleiche Weise geschrieben wurde : die Inschrift C schrieb den Namen wie
N. R, die Inschrift D wie E, in welcher nur das R auch so wie in H
schrieben wurde.

In den Inschriften C, D, E, ist der Inhalt einander so sehr ahnlich, dass

ich sie zur bequemen Vergleichung auf den drei Beilagen oben an gestellt habe,

und nun auch zugleich erlautern will. Am meisten stimmen zu Anfange D
und E mit einander uberein, da die ersten funfzehn Zeilen der medischen In-

t?
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scbrift D den ersten neun in E, und die ersten neun Zeilen der babylonischen

Inschrift D den ersten sieben Zeilen so sehr entsprechen , dass ihre Verschie-

denheiten sehr belehrend fur die Entziflerung sind. Die babylonische Inschrift

C weicht sogleich zu Anfange ab, da sie dem Gotteszeichen fur rob dasselbe

Beiwort hinzufiigt, welches die Inschrift H enthalt, und nur das n des Wor-
tes rishun wegfallen lasst. Im Namen des Auramazda hat sie zwar das *

mit D und E, aber das r rait N. R. gemein ; ubrigens enthalt die erste Zeile

den Satz: Huckster Gott ist Auramazda, welchen die medische Inschrift rait

denselben Worten wiedergibt, welche D enthalt, statt dass E dem Worte

Anna eben so die Endung des Plurals beifugt, wie die babylonische Inschrift

N. R. Die hinzugefijgten Relativsatze sind in der babylonischen Inschrift C
eben so geordnet, wie in H und JV. R., statt dass D und E die Schopfung

der Erde vor der Schopfung des Himmels anfiihren, und das Verbum vnba

rait denan vertauschen, wahrend die medische Inschrift C rait D und E iiber-

ein lautet, ausser dass sie das Demonstrativpronomen za der Bezeichnung der

Erde nicht nach-, sondern vorsetzt. Statt dass die babylonischen Inschriften H
und N. R. die Bezeichnung des Himmels und der Erde nur durch cinen Win-

kel verbinden, vertauscht die Inschrift C den Winkel mit dem zusammenge-

setzten Zeichen af oder ak, und fiigt zur Bezeichnung des Himmels das Ver-

bum unba und zur Bezeichnung der Erde, die sich von der in H eben so

sehr unterscheidet, als deren Bezeichnung in D, 1, und E, 1, das Demonstra-

tivpronomen dddta, wofiir E nur add schreibt, dessen zweites a D, 2. mit

dem Schluss-^4 von Auramazda vertauscht. Als Gegensalz dieses Demon-

strativpronomens fiigen D und E zur Bezeichnung des Himmels das Pronomen

anuth fiir p?N (jenej zum Beweise, dass bei der Bezeichnung des Himmels

als eines Gotteshauses das Wort nVr^n Hos. VHI, 14. gedacht wurde. Die

Endung uth ist in D und E auf verschiedene Weise geschrieben, und in einem

Exemplare von E das U auch ausgelassen. In der medischen Keilschrift wird

dieses Pronomen uherall durch un wiedergegeben , der Himmel aber durch

akkha bezeichnet, welchem AnquetU die Bedeutung Weltall beilegt.

Sowie die babylonische Inschrift zwei verschiedene Wortformen fur sckuf

enthalt so hat auch die medische Inschrift N. R. 2 f. zuerst die zendische

Wortform dashta oder rait dem Vorsatze nawa (neu) nawaiashta, wofiir alle

Mm 2
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andere Inschriften bloss nashta oder nashad schreiben und dann, wie JV. R.,

bei der Bestallung des Konigs das Verbum watarad gebrauchen. In der ba-

bylonischen Keilschrift gelten alle diese Wortformen als sinnverwandt
;

da die

Inschrift E nur denan schreibt, welches D nur bei der Bestallung des Konigs,

C aber, wie H und IV. jR., auch bei der Schopfung des Himmels und der Erde

und der Menschen mit unba vertauschen. Die Menschen bezeichnet die medische

Keilschrift uberall durch ma(r)sharra, welchem im Accusative das Zeichen der

Silbe ar , im Genitive das Zeichen der Silbe an hinzugefiigt wird : nur in JV. R.

ist am Schlusse der zweiten Zeile bloss ma(rjsh geschrieben, was vielleicht

marshan heissen sollte, wie die Unsterblichen in Zend amarshan, in Pehlwi

amargan genannt wurden, die Pluralendung an aber verlor, weil auch das

folgende Wort mit einem n begann. Weil auch im Singular der Accusativ

auf ar, der Genitiv auf an ausging; so ist im folgenden Satze auch dem Ko-

nigszeichen das Zeichen ar hinzugefiigt, das Wort shiyatim dagegen ist in D
und E mit shiyatish vertauscht, obgleich E wie C das m des Wortes frama-

taram, wofiir D. 6. frawataranm, N. R. 6. aber fi(r)nimdattir statt des Pehl-

wiwortes farman dadar (der Befehl gibt) schreibt, unveriindert gelassen hat.

Das Wort kar fur das persische awoa und babylonische shan scheint dem

hebraischen ite zu entsprechen , weil aewa nach Anquetil auch im Zend einen

Oberen bezeichnete, wie bala fur hvji in Pehlwi, und der Name des Nergal-

sharezer beweiset, dass die Babylonier skar fur sar sprachen, was vermoge

des gewohnlichen Wechsels von * mit k im medischen Pehlwi zu kar wurde,

sowie shan zu khan. Arzaka in D und iV. R. oder armkhka in C und E muss

del bedeutet haben, weil dessen Genitiv der Mehrzahl dem persischen paru-

nam entspricht- Sowie aber der Grieche durch 1 TtoXXoi erne Volksmenge

bezeichnete, so scheint auch zaka dem chaldaischen ?jo zu entsprechen, und ar

davor gesetzt zu sein, wie arwespe fur wespe (aUes) gebrauchlich war.

Die babylonischen Inschriften weichen in den erlauterten Relativsatzen

weit mehr von einander ab. Wahrend C die Menschen, wie JV. R. und E und
H im zweiten Falle durch ihr urspriingliches Begriffszeichen fur |*aa andeutet,

hat E, im ersten Falle das Wort n-oqv und D in beiden Fallen das Sohneszei-
chen mit dem Zusatze =jno>? fflr^3N%3 Dan. VII, 13. vffl. Ps. XXXVUL 18
elcbem Ausdrucke, den die von mir in den neuen Beitragen snr Erlanterimg
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der persepolitaniscken Keilschrift (Hann. 1837) bekannt gemachte Inschrift von
Alwend mit bar makim (Sohn der Plagen 5 Mos. XXVIII, 59. 61. XXIX, 2t)
vertauscht, die Bezeichnung des Gescliickes durch nro entspricht: denn die

Vergleichung mit E, H und N. R. zeigt, dass in A 3. dag A mit zwei Kei-

len in der Mitte irrig fur das Th mit drei Keilen gesehrieben wurde. Wie der

Morgenlander das Gliick als Leben bezeichnete, so das Elend als Tod, Sp. S.

XI, 19. XII, 28; C, 4. bezeichnet dieses Elend durch das chaldaische in
fur das hebraische rm, worauf der Genitiv eben so, wie bald nachher der

Accusativ, durch die Partikel an. fur faf oder Sn angedeutet wird, wofiir //,

3. » schreibt. Statt dass in den andern Inschriften auf dieses an soffleich des6

Konigs Name mit dem Worte unba folgt, setzt E, 3. dem Namen dag Wort A
nth (KonigswUrde) vor, und vertauscht dalier das Wort unba rait denan. In 1)

und E folgt hierauf das WT

ort shan oder san fur ->to, mit welchem D die Be-

zeichnung der Konige, sowie bald nachher der Befehlshabcr durch den Querkeil

verbindet, den E im ersten Falle mit der Partikel an vertauscht, im zweiten

aber unbeachtet lasst. Anstatt den obersten der Bcfehlshaber mit Daniel durch

K*MO n*3 zu bezeichnen, schreibt E, 4 shan misyanya, und D, 5 shan in mi-
m

syanam, worauf noch das Wort maduth folgt, dessen d die Stelle cities / ver-

tritt, weil es der Plural von t4h"q Jes. XXXI, 4. ist. C schreibt statt dessen

von der sechsten Zeile an N. she JV. N. in maduth (einen Konig. welcher

Konig der Konige der Menge ist), und lasst dann einen neuen Relativsatz

folgen: she nashiu an nakkdr iyin denan we tdam (iceleker ihn erhob iiber

die fremden Lander hier und dorty Das Verbum nashiu in diesem Satze von

two beweiset den Ursprung der assyrisch-babylonischen Konigszeichen aus
TT

der Zusammensetzung eines n mit s und i zum Substantive iote, Denan, durch

seine Schreibung vollig verschieden vom Verbum denan , ist verlangerte Form

fiir das chaldaische )i (hier), im Gegensatze von tddm fiir oti, welches statt

des Winkels durch dasjenige 1 verbunden ist, dessen iStelle der Winkel zu

Anfange von N. R. im Worte rob oder Der folgende Abschn

bedarf keiner Erlauterung bis auf die beiden Worte am Schlusse der eilfteu

und Anfange der zwolften Zeile, welche den andern Keilschriftarten entspre-

chend erlautert werden miissen.

In den medischen Inschriften slimmt der zweite Abscimitt mit B und dem
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Anfange von H so zusammen, dass nur einzelne Verschiedenheiten besprochen

zu werden verdienen. Dahin gehort zuvfirderst die Bezeichnung der Lander,

welche in D, 7. nur wenig von der persischen verschieden daiunam paru-

zananam lautet, wahrend E, 7. das erste dieser beiden Worter wie H
9

3.

daiusknan schreibt. Diesem mit zweierlei U geschriebenen Worte fiigt C, 11.

die Umschreibung des Beiwortes paruzananam durch arzakhkawasin danashnan

hinzu, dem ersten dieser Worter, wie in der siebenten und achten Zeile, einen

senkrechten Keil vorsetzend. Hierauf folgt, wie in H. 3, in C. D. E. die

Bezeichnung eines Konigs der Erde; aber anstatt rarra mit dem Worte zamik

zu verbinden, welches dem zendischen dakmo, in Pehlwi damn (Volti), zu

entsprechen scheint, fiigt C, 13. das Wort arzarra, D, 8 f. und E, 7. wa-

zaCrJka (gross) hinzu, so dass dadurch das Land eines grossen Volks oder

ein orbis terrarum angedeutet wird. Ausserdem folgt in C, 13 f. nach einem

Querkeile noch das Wort fzattinaka, in D, 9. fzatinaka und in E, 8. fzath-

tinakawafi ohne den Querkeil, wodurch die persischen Worter duriya apiya

oder duriyapiya wiedergegeben werden. Wie diese Worter zu ubersetzen

seien, werden uns die babylonischen Inschriften lehren: ich mache nur vorher

noch darauf aufmerksam, dass in einem Exemplare von C, J 5., wie in An-
quetil's Wortersammlung, nur zaka fur zakar QSohn) geschrieben ist, und

dass dasselbe auch in E, 8. Statt findet, wiewohl ein zweites Exemplar das

r im folgenden Worte nachholt. Sowie die medischen Inschriften im zakar

das r wegfallen liessen, so schrieben die babylonischen D, 8. und E, 6. nach

dem Vorgange der assyrischen Inschriften nur ein r und th fur rabatk, und

eben so C, 11. re{b)anith^ wofern man nicht das n fehlerhaft fur das b am
Schlusse der funfzehnten Zeile geschrieben glauben will, dem persischen wa-
zarkaya entsprechend. Da nun das folgende Wort in Z>, 8. und E, 6 razinath

lautet, welches vom hebraischen »th abzuleiten ist, obffleich C, 12. vermoffe

einer Metathesis und einer fehlerhaften Zeichnung des th mit ganz andern Zei-

chen ranizam dafiir schreibt; so ist dadurch die Bedeutung des medischen

Wortes fzatinaka als grossmachtig gegeben, sowie auch das persische </«-

riyapiya vom zendischen dur {fern) und apd (sehr gross) weilherrschend be-
deutet. Das medische Wort ist vielleicht eine Zusammensetzung aus fzati,

{gross), mit afzaed fur das zendische zatd und hazed fur das zendische
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ezdede verwandt, und naka, welches nach Rawlinsons Yftmuthung herr-

schend bedeutete.

Bemerkenswerth ist in D, 8. die Bezeichnung des Sohnes durch ein

ahnliches Zeichen, wie in den babylonischen Urktinden, welches rash iautet

und eigentlich wie unY« bei Jeremias XLIX, 1. einen Erben bezeichnet. Dji

der folgende Abschnitt nach den Gebauden, worauf sich die Inschriflen beziehen,

verschieden Iautet, und nur uberall mit den Worten naar Khsharza M. arzarra

in der medischen Keilschrift, und Khshyarsha N. rab iden'm der babylonischen

beginnt, wiewohl D, sowohl in der medischen als babylonischen Keilsckrift

das Beiwort gross auslassl, und C, 15. das n im Worte iden auf doppelte

Weise schreibt ; so miissen wir einstweilen jede Inschrift fur sich allein erlau-

tern, und weil die Inschrift E, ungeachtet sie in der babylonischen Keilschrift

eine ganze Zeile einschaltet, die kleinste ist, mil dieser den Anfang machen.

Die eingeschaltete Zeile 8. Iautet: Sh' dnok amishna nashishn bin thebar, sh'

nmma nashishn (teas ich wiederholt erbauet habe im Lande, teas ich hierneben

erbauet habe), worin die einander entgegengesetzten Worter den hebraischen

navfisn und nop entsprechen, und nashishu der majestatische Plural von VMh ist.

Das letzte Zeichen dieser Zeile wird zwar am Schlusse von 6', 18, wenn man

C 23 damit vergleicht, mit einem * vertauscht; aber in den assyrischen In-

schriften wechselt das Zeichen, welches vor einem senkrechten Keile ober-

halb eines langern Querkeiles drei kleinere schreibt, bestandig mit dem Suffix

u welches einen Winkel oder Schragkeil mit einem senkrechten Keile uber-

schreibt. Eben so lehret der Name des Landes 'Uwarazmiya am Schlusse von

N. R- 12, dass sich das Z, welches in den Worten zu Anfange von E, 9.

den wth nashishu enthalten ist, von dem auch fur w geschriebenen m dadurch

unterscheidet , dass es von den drei Querkeilen nur den mittieren, nicht beide

untere kleiner schreibt. Sowie jedoch in E, 9. der obere Querkeil des Schlu—a

verlangert ist, so auch in dem Worte jn nach der Partikel in. welche dem

Querkeile in D, 10. entspricht, der untere von zwei Querkeilen, wodurch

das kh einem b ahnlich wird. Zu Anfange der zehnten Zeile ist das Schiuss-w

weggelassen, und dafiir vor der Silbe shi ein * eingeschaltet. Dieses Wort

oibt die medische Inschrift durch watta wieder, wofiir am Schlusse der Inschrift

wattar geschrieben ist , und statt der eingeschalteten Zeile hat sie bloss der
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persischen Inschrift entsprechend die Worte za-wizsha
|
M. (dieses

hausj, deren mittleres dasselbe ist , was in der Fensterinschrift dem persischen

withiya entspricht. Der Schluss der Inschrift gleicht der babylonischen in //,

enthalt aber deutlich das Verbum ithkhanan , worauf an dath 'A» in folgt,

was durch pnbx m bs zu erlaren ist, weil C. dafur am Schlusse dath A. in
denan schreibt. w

Bei dem Schlusse der babylonischen Inschrift D ist zu bemerken, dass

nicht nur dem Relativsatze she nashishu die Partikel an vorgesetzt ist, als

ware es ein Substantiv, sondern audi dem vorhergehenden Substantive N.

utki (mem KonigreicK) ein senkrechter Keil folgt. In der medischen Inschrift

E ist der Schluss der vorletzten Zeile mangelhaft, weil statt der Silbe bin am
Schlusse von C nur ein b geschrieben ist, statt dass das erste Wort dieser

Inschrift ein uberflussiges Zeichen der Silbe bi enthalt Der Querkeil vor der

Bezeichnung des Konigreiches entspricht der Sitte in der medischen Keilschrift;

aunallend ist aber dessen Bezeichnung durch sawamim, wofur D, 18. sawak-
miwi schreibt. Wahrscheinlich ist sawa oder sawak das eigentliche Substantiv

fur das zendische zd oder zdo (Land) und mim oder miwi das Possessiv mein

oder mir gehdrend. Vergleichen wir nun den Schluss der Inschrift C, so fin-

den wir das medische Wort zuwisi zu Anfange der siebenzehnten Zeile in

der babylonischen Inschrift C, 15. gegen das Beispiel anderer Inschriften durch

in abbith wiedergegeben, welches von NnN abgeleitet denWillen zu bezeich-

nen scheint, und am Schlusse der sechszehnten Zeile das medische wizsha

durch dd fur rm (Versammlungshaus) , wobei das a> von dem in der Fen-
sterinschrift durch den Mangel des senkrechten Keiles abweicht, und einem

W

n gleich ist. Das folgende Pronomen add zu Anfange der siebenzehnten Zeile

ist auf die gewohnliche Weise geschrieben; in den beiden ersten Worten der

achtzehnten und 23. Zeile obi atkabi (mem verewigtev Vatef) scheint aber das

a, wie in den assyrischen Inschriften, die Stelle des Suffixes i zu vertreten.

In der medischen Inschrift C, 19. lesen wir dafur erst nach dem Verbum
vatar, wodurch das bahylonische isshishs (erbauet ha() wiedergegeben wird,

u»d nach einem senkreckten Keile kak tea
| tatta (welcher mir Voter

Dass dabei nach watar ein d ausgefallen ist, lehret die Wiederkehr diW ortes in der vorletzten Zeile, wo darauf unwi (jenes) fur das babylonisch
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dduba C, 24. folgt. Statt dass die medische Inschrift C, 20. das w vor nish-

khashna doppelt schreibt, lasst die babylonische Inschrift C, 20 und 25. in

ym\* ein n aus, wahrend sie zu Anfange der 21. ZeiJe das chaldaische p
mit doppeltem n schreibt. Vergleicht man die 23. Zeile mit der achtzehnten,

so findet man im ersten und letzten Zeichen dieser Zeile den senkrechten

Keil verdoppelt; und vergleicht man die letzte Zeile mit der zwanzigsten, so

findet man die Partikel an vor dath ausgelassen, welches alles die schwan-

kende Orthographie dieser so schon erhaltenen Inschrift beweiset

Ausfuhrlicher als die eben erlauterten Inschriften ist die Inschrift des

Portales D, deren zehnte Zeile in der babylonischen Keilschrift mit dem Zei-

chen eines Portales schliesst, da es dem persischen Worte dmcarlhim ent-

spricht. In der medischen Inschrift D, 11, wo im Namen des Auramazda

das n zur Andeutung eines Genitives fehlt, ist dieses Wort durch baba wie-

dergegeben, wie nachAnquetil das chaldaische 33 inPehlwi lautete, uud den-

selben ein Querkeil vor- und nachgesetzt, wofern man nicht das letzte Zeichen

nach dem b fur ein m erklaren will. Das persische Wort wisadahyaum. wel-

ches das Portal als den Eingang fur alle Volker bezeichnet, ist merkwurdiger

Weise in der babylonischen Inschrift, wie in der medischen, als ware es ein

Eigenname, nur wenig verandert beibehalten, da es in der medischen Inschrift

icishzaddiush , und in der babylonischen wyakkinddyimu lautet. Darauf ist in

der medischen Inschrift wa watta statt des watar in der folgenden Zeile ge-

schrieben, weil das Zeichen der Silbe ar zu dem folgenden Satze gehort,

welcher mit dem Worte arsak (viel) beginnt. Anstatt mit diesem Adjective

sofort den Genitiv shishnan (des Schonen) zu verbinden, ist zuvor das Wort

daiwafh (fur das VolkJ eingeschaltet, und die Worte Parsa zawa (in diesem

Persien) folgen erst auf das Verbum watar (habe ich gemackt). Die baby-

lonische Inschrift driickt sich dafur auf folgende Weise aus: Wa she nawa

tham (und was Schones da ist) maduth mishnuth (ist in vielen Wiederholungen

)

nasshish in i Pa(r)sa add (in diesem Persien erbauet). In der vierzehnten

Zeile werden dann in den Worten nashishu und ishishu die erste und dritte

Person deutlich unterschieden : minder deutlich besagt die funfzehnte Zeile:

We she meshakharan (yrnxyo) rommanu (und welche eon Palasten sich erheben),

sakuth den (alle diese) u. s. w. Statt ft hiso lesen wir in der zwanzigsten

Hist.-PhiloL Classe. V.
Nn
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Zeile j2> ^30 in gJeicher Bedeutung, sowie am Schlusse der vorhergehenden

ishshishu fur ishishu am Schlusse der vierzehnten Zeile. Kurz vorher ist das

Schluss-?* wie ein $ geschrieben, und am Schlusse der sechszehnten Zeile dem

n im Plurale nasshish nur ein senkrechter Keil statt der beiden in der Mitte

der achtzehnten Zeile gegeben. Ubrigens ist der Sinn der fiinf letzten Zeilen

aus dem Fruherbemerkten klar, und aus der Bezeichnung des Suffixes i fiir

mein, welches am Schlusse der achtzehnten Zeile eben so dem Piuralzeichen

der Lander, wie der Endung nth des Konigreiches, beigegeben ist, zu ersehen,

wie es in der letzten Zeile von E hatte geschrieben sein sollen.

So deutlich in der medischen Inschrift D der Schluss der dreizehnten

Zeile sammt dem darauf Folgenden ist , so dunkel ist der Ausdruck am Schlusse

der vierzehnten und zu Anfange der funfzehnten Zeile. Ich weiss nur zu ver-

muthen, dass das Wort nach naz (alles was) und vor watar (gemackt ist)

zazd zu lesen und wie das hebraische y*>x oder shadeh in Pehlwi ats etwas

Glanzendes zu erklaren ist. Ob aber aus kobod warzan oder wardan (der

met machf) gefolgert werden konne, dass katyawak shishnan nn ward (mel

des Sckonen dort Gemachtes) bedeute, ist sehr zweifelhaft. AufFallend ist nach

zuwisi 'Aiirama(z)dan die Schreibung des Wortes watdatad (ist gemacht) mit

vierfachem t und d. Alles Folgende ist aus dem Fruherbemerkten klar bis auf

das Wort unad in der letzten Zeile, was jedoch schwerlich verschieden ist

von un (jenes).
r

Zu dieser Erlauterung der medischen und babylonischen Keilinschriften,

welche als der Schliissel zur Entzifferung der babylonischen Urkunden und

aller damit verwandten Keilschriftarten betrachtet werden darf, fiige ich nur

noch, urn den Nachtrag nicht zu sehr zu verlangern, die Bemerkung hinzu,

dass selbst in den babylonischen Inschriften , wie in Pehlwi, ein n oder r oder

d die Stelle eines Jvertritt, ungeachtet die Babylonier, wie ihr eigener Name
und Herodot's Aa0vvt\ros und XctX^aToi beweisen, jene Laute mit einem /

zu vertauschen pflegten. Hieraus scheint hervorzugehen , dass die Inschriften

von medischen Dolmetschern verfasst wurden, deren Mischsprache ihnen die

Kenntniss der babylonischen und persischen gleich sehr erleichterte, und daher

die chaldaischen Wdrter nach ihrer Aussprache verandert sind. Eben daraus

erklart sich die schwankende Orthographie, welche man besonders in den ba-
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byionischen Inschriflen bemerkt d theils deshalb Hi ob ch darum

weil die babylonische Currentschrifl nach einem ganz ondern Principe

assyris Keilschrift erfunden wurde. nicht hebraischen Buchstab

l die

voll-

kommen lesbar gemacht werden konnen. Die babylonische Inschrift C. welch

so schon eingehauen scheint gerade die fehlerhafteste. Man braucht nur

das Wort madiith in der Milte der sechsten Zeile mil demselben in D, 5 oder

E, 4. zu vergleichen, um zu erkennen, dass das th, wie in ransam zu An-

fange der zwolften Zeile fiir rasnath, mit dem ahnlichen m vertausoht ist. In

dera darauf folgenden Worte nashiu ist ein senkrechter Keil zu viel, woraus

sich vermuthen lasst, dass auch zu Anfange derselben Zeile ein Konigszeichen

zu viel eingehauen sei. Das drittletzte Zeichen der eilften Zeile ist vermuthlicli

rait dera drittletzten Zeichen der vierzehnten Zeile verwechselt, welches gleich

dem darauf folgenden als b gait, wahrend dem eben so geschriebenen vor-

letzten Zeichen der sechszehnten Zeile ein senkrechter Keil beigegeben sein

sollte, wie dem sechsten Zeichen der Fensterinschrift. In der 17. und 23.

a statt des i D, 18., wie in D, 14. und 19., mit Fleiss einge-Zeile mag das a statt

hauen sein, wie in der letzten Zeile die Partikel an C, 20. ausgelassen wurd

weil dafiir der Raum fehlte.

Nn2
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»o Die Grabschrift des Darius in Nakshi Rustam

ais zweiter Nachtrag zu dem Aufsatze iiber die Tributverzeichnisse auf demIs z\
< if r UN** 1

Obelisken aus Nirarud.
*i

1

•

i

1st gleich eine vollstandige Erlauterung der Inschrift iiber dem Grabe
'f K T 1 •!» i* T% ill

des Darius nur von demjenigen zu crwarten, welcher die Inschriften aus Be-

histun damit zu vergleichen vermag; so ist doch dasjenige, was sich auch ohne

diese Vergleichung erlautern lasst, von so grosser Wichtigkeit , dass ich dem

ersten Nachtrage zu dem Aufsatze tiber die Tributverzeicbnisse auf dem Obe-
X:

lisken aus Nimrud noch diesen zweiten hinzufiige, ware es auch um zu

zeigen, zu welchen Ergebnissen mein fortgeset

fortsch

r

Studium der Keilschrift

eitet. Die Sprache der medischen Inschrift ist noch so wenig bekannt,

und die Schrift der babylonischen so sehr verletzt, dass sich fast nur die

Anfangs- und Schlussperioden mit einiger Sicherheit deuten lassen; aber ge-

rade das am meisten verletzte Landerverzeichniss lasst sich durch gegenseitige

Vergleichung der beiderlei Inschriften ziemlich befriedigend erlautern, was um

so wichtiger ist, da man die Namen der persischen Inschrift am Schlusse des

Verzeichnisses noch gar nicht zu erklaren vermocht hat. Dieses Landerver-

zeichniss beginnt und schliesst in der medischen Inschrift am Schlusse der 1 1 f.

und 25. Zeile mit der Partikel ik (fernerj, wodurch die ganze Inschrift in drei

Theile zerfallt, d erster in zwei Period des D Bestimmung zum

Konige der Erde durch Auramazda und Geburt, der letzte aber in mehrerlei

Satzen verschiedene Belehrungen, Ermahnungen und Wunsche enthalt.

Theiles Erlauterung ist so schwierig und so wenig belohnend durch sen

Dieses

halt, dass ich lieber aber der erste Theil ist eben so leicht

erklaren, als durch Sachinhalt von Wichtigkeit.

Da die Lucken der babylonischen Inschrift durch die wenig verleUte
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medische ausgefullt werd so lasse ich deren ErJiiuterung jed

vorausgehen. In dieser lauten die beiden ersten Perio

Ubersetzung ich neben einander stelle, wie folget.

deren Text und

I
i

1. 'Anna arzarra 'Aurama(V)da, kak
i\

2. dasad. akkha dasad

kak

tim

(rjsha 3. nawatasad, kak shiy

watasad (Y)sharran kak

Daryawiish 5. ]
M. ar watarad, kar ar

zakwan
|
M., kar arzakwasin fi(Y)nim

dattir. Wa
|
Daryawiish,

[
M. arzarn

|
M.

|
M. warra, 8.

|
M. daiushan wish

zadanashn
1

M.

Grosser Gott ist Anraranzda, welcher

dieErde schuf, den Himmel dort srhul

welcher den Menschen erschuf, wel-

cher das Loos erschuf fiir die Menschen.

welcher den Darius zum Konig machte.

zura obersten Konige der Menge. obcrl

_.en Befehlshaber der Menge.

Darius, der grosse Kiinig, K. der Ko

Ich bin

miruwa zamik-

rarra Ariana awafi Wish

taspazakar, Wakkamanishiya, |
Pa(r)si

I (Par)sa zakar,
|
Arriya

|
Arriya mashza

f

nige, K. der Lander aller Vulker, Ko-

nig der volkerreichen Krde im gruss-

machtigen Iran, des YYishtatpa Sohn,

ein Achamenide, Perse als eines Persen

Sohn, Arier von arischer Herkunft

Da ich das Meiste dieser beiden Perioden schon im ersten Nachtrage be-

das nocli Ibrige. hmratasad haltesprochen habe, so bemerke ich hier nur

ich fur eine Zusammensetzung des zendischen nmra (neuj und dashta (machte)

wofiir ich dasad geschrieben habe, um ihm, wie dem nashad der spiitern In-

schriften gleiche Endung geben V d

Der
Weltall, mag die Erde von ihrer Grosse (nn"yO ™™wa genannt sein.

Mensch heisst als Sterblicher marsha, von dessen Plural marsharra der Genit

.TV

marsharr lautet. So urde von arzak (mel) eden von arzarra

(gross), der plurale Genitiv arzakwan gebildet, wofiir auch arzakwasin ublich

war wie dem Konigsnamen mona

Zamikrarra schibeigefugt wurde.

zamik (Volk) zu sein als ein Adjectiv

arzarran lesen.

die Endung wasin fur den Plural icarra

her Plural vonnicht sowohl ein

da wir in C. 13. zamik

Fiir daiushan wishzadanashnan hat B, 3 f. dainshnan
f
wish-

E, 8. fzathtmakawafi fur zatanakatcafi.

Wahrend uns die angefiihrten Verschiedenheiten grammatischer Wortfo

iiber die mannigfaltige Sprachbildun

pazanasnan

des Pehlwi beleh erhallen wir

durch die N Schlusse der zweiten Periode Aufschluss danib dass
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Darius sich als Konig von Iran betrachtete, dessen Gebiet eine Menge von

Volkern enthielt, und dass er seine Anspruche auf diese KOnigswiirde auf eine

dreifache Abslammung griindete, weil er als Sohn des Wishtaspa ein Acha-

menide war, als eines Persen Sohn ein Perse, und als von arischer Herkunfl

ein Arier, woriiber man Herodot VII, 62. vergleichen mag. Diese Herkunft

1st durch das Schlusswort maskza (juTiyD) bezeichnet, wodurch Rawlinson's

Lesung ckitra in der persischen Inschrift eben sowohl bestatigt wird, wie die

Erganzung eines P vor dem Namen 'Arsa. Bemerkt zu werden verdient es,

dass der Name Parsa mit verschiedenem Schlusszeichen geschrieben wurde,

je nachdem er das Volk oder das Land bezeichnete. Wie Z. 10 f. ist der

Name des Volks Z. 35 u. 37 geschrieben, anders der Name des Landes Z. 14

u. 38, obgleich das Land sowohl als das Volk durch einen senkrechten Keil

angedeutet wird, welchen D, 13. bei ganz verschiedener Schreibung des Namens

mit einem Querkeile vertauscht. Auch in der babylonischen Inschrift ist der

Name Parsa vor der Liicke Z. 6. anders geschrieben, als zu Anfange der

neunten Zeile, und wieder anders in D, 13., wiewohl diese Bezeichnung eben

sowohl als jene aus der zwischen den Lticken in N. R. 28 hervorgegangen

zu sein scheint, und von Westergaard vielleicbt nur irrthumlich gerade so ge-

schrieben wurde, wie die Silbe ar des Namens Parsa in der medischen In-

schrift D, 13. Sowie dieses Zeichen drei senkrechte Keile enthalt, so auch

das Zeichen der Silbe sa im Namen des Volkes N. R. 11, 35 u. 37, wofur

m Namen des Landes drei Winkel gewahlt wurden, als ob dadurch auf die

Zahlworter se oder sa fiir drei, und si fur dreissig angespielt wurde. We-
nigstens ist dieses der einzige Fall, in welchem die medische Keilschrift drei

Winkel mit einander verbindet, da sonst kein Zeichen mehr als einen Winkel

enthalt. In der babylonischen Inschrift ist auch da, wo das Zeichen der Silbe

sa verwischt ist, ein doppeltes a hinzugefiigt, wie N. R. 6 u. 7, 28 u. 29:

nur nicht N. R. 9 u. D, 13. H, 6 u. 15.

Der Name Ariana kommt nur in der medischen Inschrift vor; die baby-

lonische Inschrift enthalt nicht einmal die Bezeichnung eines Ariers, sowie sie

auch von keinem Befehlshaber spricht: denn sie lautet also:

1. 'A in raw 'A. 'Auramazda, sh' I Der Gotter hochster ist Auramazda,

'A n we Ihfabar u) nba, 2. we benin der Himmel und Erde schuf , und die
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linba, she moth an benin denan, (sh'

d)n 3. |
Daryawesh, she N. N. in ma-

duth linfba. 'Ano)k 4.
j
Daryawesh,

N. ra(b), Ar
. JV. N. in, N. ftfh)* she

nakhar itb, she na, N. thabar razm(ath)

ra(ba)th, 6. bar
|
Ishtasp,

|
'Akhama-

nishiya, ish Pa(Y)s&, rash 7. ish Pa(r)-

l

r *

sai.

Wenschen schuf, der das Todesloos fur

die Menschen ordnete, der den Darius,

den K. der K. der Menge, schuf. Ich

bin Darius, der grosse K., K. der K.,

K. der Lander, die fremd sind, die nirht.

K. des hochgebietenden grossen Erd-

slrichs, Sohn des Wishtasp, ein Acha-

menide, ein Perse als Erbe eines Persen.

Dem erslen Zeichen fehlt ein Querkeil, wie Z. 20; dagegen ist ihm das

Zeichen der Mehrzahl beigegeben den Hoheitspiural pah** zu bezeichnen

In derlnschrift H. deren zweiter Zeile die Luck

ist die Wortfolge umgekehrt. Das \Y thabar fur S

izanzt werden

sn ist das f Mai

anders geschrieben als das zweite Mai, und vermuthlich abgckurzt. So ist in

der Inschrift H. das erste Mai statt der Bezeichnung der Menschen das Soh-

neszeichen gebraucht, welches schrag gestellt als Landeszeichen i gait, tber

wie im Konigszeichen unterstrichen einen Menschen Uk bezcichnete, wie am

Aus N. R. 28 29 lern wirAnfange der Nachschrift Ar
. R. 35.

auch vor dem Namen Parsai N. R. 6 u. 7 nicht sowohl das Landwzeich

dnss

das Zeichen Menschen stand. Zwischen den beiden Namen Parsai

Schlusse der sechsten Zeile das Sohneszeichen dem Zeichen

Erben rash vertauscht, wie in D, 8. vor dem Namen Daryatresh. Im Worte

rab ist zu Anfange der Inschrift das b mit einem w vertauscht, in Z. 4. aber

ausgelassen, wie in den rischen Inschriften, dagegen Konigszeichen

viel geschrieben Auch am Schlusse der funften Zeile, deren Zeichen nach

scheint bio und th
C, 10 IF. D, 7 f. E, 5f. beurtheilt werden mtissen,

fur rabath geschrieben zu sein.

Der zweite Abschnitt beginnt mit etlichen kleineren Siitzen, von welchen

ich nur den ersten erlautern will, um damit sogleich zu dem wichtigen Ver-

zeichnisse von 29 gewonnenen Landern ausser Persien uberzugeben

bei eine Inschrift durch die andere aufzuklaren, st(

Der erste Satz des zweiten Abschnittes lautet hierr

ich

Um

neben einand

I. in der medischen Inschrift II. in der babylonischen Inschrift

12 Daryawtish i}L Zuvvisi 7. Darvawesh X. iden. In khan
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'Aurama(V)dan za daiyush naz wa war-

ram zamaraka
| Pa(V)sa: khakawa wa

khawira. I

sh' 8. 'A. 'Aiiramazda anshi it/in anok

azmath beni 9. i Pa(Y)sa, vf'anok nasha

khun. i

/
.

A { Die Ubersetzungr lautet: t

Der Konig Darius spricht: Mit der Huld des Auramazda habe ich d L

der eingenommen Persien: ich ord ihre Verfassung fund

Das dritte Wort dieses Satzes habe ich zwar immer idenerhob alles).

l der babylonischen Inschrift gelesen: da jedoch dessen n einem b gleicht,

, dem

Fiir

Schlusseso entsteht die Frage, ob nicht mit Erganzung eines r am

medischen nadr fiir dn: mehr entsprechend dafiir gelesen werden konne

den Plural za daiush naz der medischen Inschrift schreibt d babylonische

anshi der (die Menschen der Lander) und fiir warrant wel

ches nach Anquetil ich nehme bedeutet azmath von (wegraffen)

Ob zamaraka sich als prvyo w (in der Feme, ausserhalb) deuten lasse, und

in der babylonischen Inschrift das letzle YV d achten Zeile beni fiir iSa
* •

(ohne) gelesen werden konne, mogen Sprachkenner entscheid Die

Worte habe ich den beiden Inschriften auf verschiedene Weise iibersetzt

Khakawa habe ich von ppn abgeleitet, welches anordnen und feststellen be

deutete, und danach khawim als einen Accusativ von pn oder pr\ erklart, so

wie das Participium p£n einen Ordner der Landesverfassung oder Herrscher

bezeichnete. In der babylonischen Inschrift entspricht nasha dem hebraischen

NW3 und khun dem Vq.

25 und in der babylonischen Z. 1

1

Die in der medischen Inschrift Z. 17

19 enthaltenen Landernamen sind folgende:

1. 1Wada. 2. 'Uwaza. 3. |Pa(r3thwa.

4.
|
Arriwa. 5.

|
Bakhthrish. 6.

|
Shugda.

7. | Warashwish. 8.
|
Zaraka. 9 I Ar-

1

ruwatish. 10. | Arthatagush. 11. Ga

dara. 12.
|
Zsidush. 13.

|
Zakka

|
'Urni-

watwa. 14.
|
Zakka naz tigrakudan.

15.
|
Babid. 16.

[ 'Athura. 17. Ar-

baya. 18i |
Mizraya. 19.

|
Arwiniya.

20.
|
Katapatuka. 21. | Shpa(r)da. 22.

2. (i) Shwaka. 3. %

Pa(r)thwa. 4. % 'Ariba. 5. (7 B . . .)

6. i (Za)riazba. 7. i 'Uwarasmiya. 8.

i Zaraka. 9. (T) 'Aruwatya. 10. i Sa-

tagush. 11. t Gadara. 12.(0 (Hid)u(sb.

13. i Zakha) 'Umawatva. 14. t Zakha

kasdii (tigra)kh(ud)a. 15. iBabi(»tb.

16. iAs. ath. 17. i ('A) raba. 18.

(ika)wesh. 19. (t. Kard)u. 20. i Sha-
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|
Yuna. 23. |

Zakka naz azinswittaman. I tapatuka. 21. I Spafrjda. 22. (Y) Ya-

24.
|
Shkutra. 25.

|
Yiina takabarin. wana. 23 (t Zakha) sapar sha(ni)utai

26.
|
Piitiyan. 27.

|
Kusliiya. 28.

|
Ma- 24. • Slmkutirama. 25. i ta(kajbada

ziyan. 29.
|
Ka(r)kan.

|
(Ya)wana she nashi she makhanat in

shphun in ke(ph). 26. i Shibuda. 27.

|(ik)ush. 28. iMathwa. 29. iKa(rJka.

Obgleich in dieser Lesung der beiderlei Inschriften nicht alles gleieh ge-

wiss ist, so Jassen sich doch die Landernamen durch deren Zusammciisicllung

leicht erlautern. In der babylonisehen Insclirifl ist jedem Namen das Landes-

zeichen vorgesetzt, in der medischen dagegen der senkrechte Keil, der inYht

sowohl Lander als Volker andeutete, woraus es sich erklart, warum viHm

der letzten Namen das n eines Plurales hinzugefiigt wurde. So geuiss die

beiden erslen Namen Medien und Susa bezeichnen, so nngevviss ist deren Le-

sung. Die Vorliebe der Medier fiir den IT-laut liess audi den Namen ihres

Landes damit beginnen, sowie auch das M der babylonisehen Schrifl zugleich

als W gait, weshalb ich den zweiten Namen Shiruka lese, um ihn sowohl

dem Namen Susa dessen zweites S init einem K vertauscht ward

wofern man nicht den letzten Vertikalkeil als irrigen Zusatz betra< liten will,

als der medischen Bezeicbnung Uicaza, welche ich dadurch gewiune, dass icli

den Querkeil vor Z zum vorhergehenden Zeichen ziehe, und das erste Zeichen

mit dem U der assyrischen Schrift vergleiche, welches vor einem senkrechten

Keile drei kleinere Querkeile iiber einem langern schreibt.

Vor Shwaka oder Shwaska ist in der babylonisehen Inschrift das Landes-
I

zeichen ausgefallen, weil die beiden vorhergehenden a den Schluss des Na-

mens Maddi bilden. In Parthwa ist das r in beiden Schriflarten absichtlich

ausgelassen; aber fur Ariwa ist in der babylonisehen Inschrift wohl nur aus

Versehen Mhiba geschrieben. Bakhtriens Name ist in der babylonisehen In-

schrift ganz verschwunden, und fur Skugda scheint Zariazba geschrieben zu

sein wiewohl Zariaspa sonst zu Bakhtrien gezahlt wird , und das r wie ein #

o-eschrieben ist. Mit mehr Sicherheit wird der folgende Name Uicarasmiya

gelesen, da das m, welches zugleich als w gait, vom « sich dadurch allein

unterschied, dass es den untersten Querkeil nicht so lang als den obersten,

sondern so klein als den raittleren schrieb. In der dreizehnten Zeile ist nur

Hist.-PhiloL Classe. V.
Oo
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das Landeszeichen zwischen Zaraka und Aruwatya ausgefallen, und das w
oder m dieses Namens, wie das g in Gadara, nach dem verstiimmelten r

etwas fehlerhaft geschrieben, aber sonst nichts verletzt. Dagegen ist in der

vierzehnten Zeile vom Namen Indiens nur das u erhalten , und vor Umawatya,

dessen Endung anders geschrieben ist, als der Schluss von Aruwatya, der

Name Zakha ausgefallen, den man hinter dem Landeszeichen dadurch entstellt

sieht, dass das Z im Namen Zaraka zu Anfange der dreizehnten Zeile wie

zwei durchkreuzte Vertikalkeile geschrieben erscheint. In der medischen In-

schrift hat das G des Namens Gadara einen senkrechten Keil mehr als das

Zeichen der Silbe ar vor dem Namen Thatagush, und im Namen Indiens ist

das n, wie in Gadara, ausgelassen, wahrend der Silbe si noch ein z vorge-

setzt ist. Von dem weitverbreiteten Volke der Saken werden dreierlei Zweige

durch verschiedene Beiwdrter unterschieden , wie von den Griechen an der

Westkiiste Kleinasiens noch andere an der Nordkiiste durch einen besondern

Beisatz unterschieden werden. Von diesen Beisatzen ist in der medischen

Inschrift nur dem ersten Umiwatwa ein senkrechter Keil vorgesetzt, um ihn

als einen Namen zu bezeichnen, welcher daher auch in der babylonischen

Inschrift ohne weitern Beisatz beibehalten ist. Es werden dadurch vermuthlich

die Saken am Emodus bezeichnet; ob aber der Beiname des zweiten Zweiges

der Saken tigrakhuda beibehalten sei , beruht auf blosser Vermuthung aus dem

erhaltenen kk.

Die Saken waren eben so gute Bogenschiitzen als Reiter, und von den

weit und breit umherstreifenden Bogenschiitzen hatte ein Zweig derselben ei-

nen Theil Armeniens besetzt, der davon Sacasene genannt wurde. Die einen

bezeichnet die medische Inschrift als lauter Pfeilschutzen (naz tigrakudanj,

denen die babylonische Inschrift am Schlusse der vierzehnten Zeile die Uber-

Setzung kasdu 0^'j?) vorsetzt; die andern als Anwohner der Kiiste im Norden

durch naz azinswittaman , wobei azin dem hebraischen ©»¥» zu entsprechen

scheint, swi in Parsi die Kiiste bezeichnet, und taman fur ^jdw (niirdlich) ge-

schrieben wurde. Im Chaldaischen bedeutete -wo; wie n-jod im Syrischen,

die Kiiste, und mit dem Beisatz nt>:NW/' (der Schiffe) einen Seehafen: daraus

erklart sich in der babylonischen Inschrift die Bezeichnung Sacasene's zu

Anfange der siebenzehnten Zeile durch sapar sh'd(ni)utdi , wo das letzte a
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vielleicht ein Landeszeichen fur den folgenden Namen war. Babel scheint in
der funfzehnten Zeile durch Babifrjatk bezeichnet zu sein, wofur die medische
Inschrift Z. 21. Babid schreibt; Assyrien aber durch ein th nacb dem Zeichen
der Silbe as, wodurch die assyrischen Inschriften dieses Land andeuteten. In
der medischen Inschrift steht dafur 'Athura. wenn man den senkrechten Keil
als A deutet, und die beiden Querkeile mit dem folgenden Zeichen verbindet.
Fur den Namen Arbaya zeigt die babylonische Inschrift am Schlusse der funf-
zehnten Zeile nur ein r und die beiden Querkeile eines b. Agypten und Ar-
menien batten in der babylonischen Inschrift ganz andere Namen, vvie in der
medischen, da sich vom Namen Agyptens das Zeichen der Silbe wesh, vom
JVamen Armeniens ein Zeichen, welches als u gelesen werden kann, erhalten

bat. Mit der Silbe wesh schliesst der Name Suez; es konnte aber auch ha-
wesh die Stelle des arabischen loap^N [Al'yvTfTOs) vertreten, wie ^-)p die

chaldaische Bezeichnung Armeniens war. Skatapatuka fur Katapatuka kann
so wenig befremden, als Spafrjda fiir -nco des Propheten Obadya 20, worun-
ter das an Kappadokien granzende Phrygien zu verstehen ist, welches, wie
Isaurien von Isaura, von einer Stadt Isbarta genannt sein kann, wenn gleich

das heutige Isbarta erst spiiter erbauet ist. Urn Phrygien herum lagen alle

auf Yuna oder Yawana, worunter alle griechischen Stadte der Westkiisle von
Vorderasien verstanden werden, folgende Lander der Reine nach. Vom Na-
men Yawana hat sich in der babylonischen Inschrift am Schlusse der sechs-

zehnten Zeile die zweite Halfte der Silbe ya mit dem als u> geltenden m und

u erhalten.

Auf die Saken an der Nordkiiste folgen zuerst die etwas verlelzten

Shkutra der medischen Inschrift, Z. 24, welche die babylonische Inschrift in

Mitte der siebenzehnten Zeil d dieS/»w

thinen oder Skythinen zu verstehen, deren Gebiet an der westlichen Granze

von Armenien die Griechen unter Xenophon's Fuhriing in vier Tagemarschen

durchzogen. An diese schliessen sich in der medischen Inschrift die Yuna

takabarin, deren Beivvort in der babylonischen Inschrift durch das Wort (taj-

kabada am Schlusse der siebenzehnten Zeile bezeichnet zu sein scheint, ob

sie gleich in der folgenden Zeile noch umslandiich beschrieben werden. Diese

Zeile beginnt mit dem Namen Yawana, wovon sich noch das letzte Zeichen

mit einem Theile des vorletzten erhalten hat, und auf diesen Namen folgen

zuerst zwei Worter, die durch ein 'v als Genitive bezeichnet werden, dann

wieder zwei Worter mit dem die Partikel in oder oy bezeichnenden Querkeile

davor. Die beiden ersten Worter lauten nashi und makhanat, welche man

dem persischen takabara entsprechend durch Schwerttriiger ubersetzen kann,

wenn man den ersten Plural von N^ii (Trager) und den zweiten von ?\yyc

(SchwertJ ableitet. Die beiden andern Worter sind wahrschein ich shphun una
1

]te(ph) zu lesen fiir ^3 dv p*M ^ Cm Norden an der Kiiste). Als Schwert-

trager wurden die Griechen von den Persen bezeichnet, weil sie selbst nur
?

Oo2
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wie alle andern Vdlker, und selbst die Paphlagonen und andere Nachbaren der

griechischen Pflanzstadte am Pontus, nur Handmesser und Dolche fiihrten, wes-

halb auch Herodot IV, 79. im Heere des Xerxes die Schwerter der Kolchier

anzufiihren nicht vergass. Da der Besitz der Provinzen Vorderasiens in den

Augen des Darius das Wichtigste war, so ist es zu verwundern, dass man
deren Bezeichnungen bisher ganz verkannte, und an ihrer Statt theils in

Europa, theils in Oberasien zerstreut wohnende Vdlker bezeichnet glaubte, und

dadurch dem Darius, welchem nur Wahrheit zu reden liber alles gait, gross-

prahlerische Liigen zuschrieb. In den vier letzten Namen lassen sich die Sa-

trapien an der westlichen Granze von Grossphrygien nicht verkennen. ! M

Von den vier letzten Landern werden in der medischen Inschrift drei

mit dem Plurale der darin wohnenden Vdlker, eines aber durch den Singular

Kushiya bezeichnet. Das ist Mysien als das Gebiet von Kyzikus, von dessen

Namen in der babylonischen Inschrift zu Anfange der neunzehnten Zeile nur

ush erhalten ist, welche sich eben sowohl zu Mush als zu Kusk
Der in der medischen Inschrift am Schlusse der Z. 24. und

die Endung
erganzen lasst.

im Anfange der Z. 25. davor stehende Name Putiyan oder Buti(n)yan be-

zeichnet Bitkynien, welches in der babylonischen Inschrift am Schlusse der

achtzehnten Zeile Shibuda genannt wird. Da die bithynischen Fiirsten mit den

Stadten, welche sie bewohnten, gleiche Namen zu fiihren pflegten; so lasst

sich mit Shibuda der Name Ziboetas oder Zipoetas vergleichen, welchen die

Stadt Clmidiopolis in friiherer Zeit neben dem Namen Bithynion fiihrte. Hier-

nach miissen wir unter Maziyan oder Mathwa die Bewohner
Messogis oder die Lydier verstehen, da sich in Karka der Name Kariens als

des Gebirges

Y±ct§ixr\ nicht verkennen lasst. Diese Deutung ist um so weniger zu be-

zweifeln, da es ausserst sonderbar sein wiirde, wenn Darius die lydische Sa-

trapie gar nicht erwahnt hatte, welche von den Persen stets als die vornehmste

betrachtet wurde. In der Satrapie von Karien war Miletusund wichtigste

nachst Tyrus die erste Handelstadt der Welt und die fruchtbare Mutter von

mehr als hundert Colonien, unter welchen Sinope als ma(r)khcmat oder nSin>o

am Pontus selbst wieder viele Pflanzstadte grundete, und Kyzikus an der Pro-

pontis als Schliissel zum Ubergange nach Europa vorziiglich wichtig war.

Dagegen bekummerten sich die Persen wenig um die Provinzen an der Slid—

kiiste Vorderasiens , welche die taurische Bergkette abschloss und die Tapfer-

keit ihrer Bewohner schutzte, die nach Herodot VII, 91 f. zum Heere des

Xerxes nur Schiffe stellten.



I

Berichtigungen und Zusatze

Abhandlung iiber die Tributverzeichnisse des Obelisken

J9

Erst nach dem Abdrucke aller Aufsiitze dieser Abhandlung im September

1852 erhielt ich den vierzehnten Band des Journal of the Royal Asiatic society

sammt dem neun und zwanzigsten Jahrsberichte, worin ich zwar manche der

Bestimmungen des Obersten Ravvlinson in Betreff der assyrischen und baby-

lonischen Keilschrift, an deren Richtigkeit ich zweifelte
j

begrundet faiiiJ

zum Theil als Verirrung bedass ich meine abweichenden Erkl

trachten muss, aber auch zu meint

rungen in den meisten Fallen mit Rawlins on's Ansichten zusammenslimmen

Freude bemerkte, dass meine Erliiule

und zum Theil sogar richtig sind und weiter fiihren. Nach der Inschrift

Behistun ist besonders in der Erlauterung der Mitte von Westergaard's H.

manches zu berichti ab die Kiirze der Zeit, innerhalb welcher ich die

Berichtigungen der vielen Druckfehler, die durch meine Entfernung vom Druck-

orte veranlasst sind, meiner Abhandlung nachzusenden wunsche, erlaubt es

nicht, alles zu besprechen, was sich mir in Rawlins on's Bemerkungen dar-

bietet: wo jedoch meine Berichtigungen selbst auf dergleichen Besprechungen

fiihren werde ich in einigen Zusatzen mein Urtheil nicht vorenthalten.

S. 207. Z. 2 von unten lese man meinen statt einen

S. 209. Z. 10 „ „ „ „ i

S. 211. Z. 11

S. 211. Z. 13

S.213. Z.8

n )7 37 V

strebte

Geltung v

V ob ;? n neun »

V ;j V ;>
tshaba

7)

strebt.

Galtuny

neuen.

tshaka.
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S. 213. Z. 9 von oben lese man angefithrten statt ausgefvhrten.

S. 215. Z. 10 „ n „ „ 30 „ 80.

Zu S. 220. Z. 6 v. oben. Wenn der Name des Bruders von Kambyses

mit der Keildurchkreuzung beginnt, so folgt daraus nicht, dass sie gleich der

Bezeichnung eines Sohnes bar laute, zumal da die zusammengesetzten Sohnes-

zeichen der Keildurchkreuzung fiinf Querkeile zugeben. Da jener Name von

verschiedenen Volkern sehr verschieden geschrieben wurde, so mag er auch

in der babylonischen Keilschrift anders gelautet haben, als in der persischen,

und da in Layard's Varianten damit das Wort wechselt, welches eser zu

lauten scheint, so kann Eserziya sehr wohl dem Namen Axerdis, sowie

Swerziya dem griechischen Smerdis entsprechen.

S. 226. Z. 3 v. oben lese man Asnas statt Asuks.

S. 227. Z. 10 v. oben u. unten lese man im statt in; eben so S. 228. Z. 12 v.u.

S. 229. Z. 4 v. oben lese man suchte statt sncht, und den statt die.

Zu S. 229. Z. 12 v. unten. Rawlinson's Lesung su fur u scheint mir

nicht hinreichend begrundet, da in der babylonischen Keilschrift die Namen

mehr auf u als auf s oder su ausgehen.

S. 229. Z. 1 v. unten lese man seine statt reine.

S. 231. Z. 14 v. oben „ „ Zeichmng statt Bezeichnung.

S. 231. Z. 1 v. unten und S. 232. Z. 1 v. oben lese man 'Kvsfietjadg.

S. 232. Z. 11 v. oben lese man wurde statt wurden, und Z. 13 das statt

des, sowie Z. 17 nur selten statt nie.

S. 234. Z. 10 u. 11 v. unten ist, wie sonst oft, 3 fur a gedruckt. Das

dritte Zeichen der Tributbezeichnung erklart Rawlinson durch-

aus fiir ein T mit verschiedener Selblautendunff.

S. 236. Z. 10 v. oben lese man des statt als.

S. 237. Z. 7 „ „ „ „ Shasbinai statt Sharbiam, wie Z. 10 Kasbin

statt Kasbia , und Z. 2 v. unten Gozanai statt Gozannl

S. 238. Z. 5 v. unten lese man Chalkitis statt Chalkites.

S. 239. Z. 3 „ „ „ „ Bathnai „ Bathani.

S. 240. Z. 9 „ „ „ „ dem „ den.

S. 245. Z. 8 „ „ „ „ trugen „ tragen.

S. 248. Z. 4 „ „ „ „ Eroberer „ Erbauer.
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Manches Andere vorher wird jeder leicht selbst berichtigen.

S. 249. Z. 2 v. oben Iese man Diospolis statt Dhipolis.

S. 251. Z. 10 „ unten „ „

!a. iOO. I*. O M ,, „ „

dem

70

den.

und schreibe vorher nnch

D ein Komma.

S. 258* Z, 2 o. 6 v. unten lese man Humawatwa statt Humawatmu

S. 259. Z. 5

S. 260. Z. 1

oben

V J)

setze man ein Komma nach Unterhtwes.

lese man Khuresh statt Rhenish, u. Z. 12 20 statt 17.

S. 267. Z. 19 ,,
unten

S. 268. Z. 2

7J J)

J> » » V

hawir

sham

w

j?

kawir.

shan.

S. 272. Z. 10
>; w JJ V an i

» am.

S. 273. Z. 3 „ oben V J>

S. 280. Z
j> jj ?? ;?

wizshaguwa statt whshayun

E statt /).

Mit der Erlauterung der Grabschrift des Darius von S. 80 an verdient

der Anfang der Inschrift aus Behistun verglichen zu werden, da durch ihn

Manches aufgehellt wird , was mir bisher dunkel In der von H

gelieferten babylonisch Inschrift wird Darius nach dem

ein Achamenide und Konig der Persen und Persiens genannt

m Anfange

Persien ist

dabei eben so bezeichnet N. R. 9 dass Rawlinson die drei

Schragkeile des Landeszeichens mit drei Winkeln vertauscbt; bei den Persen,

welchen das Zeichen eines Menschen vorgesetzt ist, ungeachtet demselben

noch eine Pluralbezeichnung der Menschen vorhergeht, ist dagegen das zweite

Zeichen dasjenige S, welches auch in N. R. 28 vor der Bezeichnung der Endung

enthalten Vor der Bezeichnung der Persen dem Kdnigszeichen

nicht nur ein Querkeil statt der Partikel in (bei), sondern noch ein N

Schlusse der kleinern Inschrift Nr. 9 beigegeben. Die von R

geschlagene Verbesserung kann nur Statt finden, wenn alsdann das folgende

Adjectiv mit der Bezeichnung eines Mannes durch als Perse erklart wird.

Beiwort than, welches im zweiten Satze dem Kdnigszeichen beigegeben ist,

Das

soil

den Darius als

welches Raw!
6 Konig bezeichnen. Das darauf folgende Wort

lieset. ist dasselbe, welches ich\gabbi oder yagabb

immer zweifelnd iden gelesen hab Andere mogen entscheiden ob p"p

damit zu vergleichen sei; Bedeutung nach entspricht dem Piel
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jn s
. Die Worte, welche Rawlinson attua abua lieset und mein Vater

ubersetzt, sind dieselben, welche in Westergaard's C, 18 u. 23 in umge-

kehrter Ordnung stehen, und von mir dbi dtkabi gelesen und mein verewigter

Vater iibersetzt sind. weil ich dabei an ms in der Bedeutung wovon absckei-

den dachte, und den BegrifF mein in dem wie i gelesenen Schluss-^4 suchte.

Das Wort raw zu Anfange von Westergaard's N. R. beweiset, dass der

Winkel auch die Stelle eines B vertrat, welches in der Bezeichnung eines

Vaters nach dem A eben sowohl ausgelassen werden durfte, wie die Assyrier

statt rab nur ein R zu schreiben pflegten.

Da die Namen der Vorfahren des Darius ohne Schwierigkeit gelesen

werden, so gehe ich sogleich zum fiinften Abschnitte uber, welcher aussagt:

»Durch die Huld des Auramazda bin ich Konig: Auramazda hat die Konigs-

wiirde mir verliehen." Der Name des Gottes ist hier nach medischer Aus-

sprache
'

Auraicazdd geschrieben, woraus es sich ergibt, dass die vorher-

gehenden Worte nicht in khan gelesen werden konnen, wie ich vermuthet

kalte, sondern in zawa lauten, was sich durch nsSw d*> (durch Giite) er-

lasst. 'Anok gilt zugleich als Nominativ und Dativ, und das Schluss-

wort denan schreibt das zweitletzte Zeichen anders, wie bei Westergaard

D, 2 am Schlusse u. s. w. Von den Landernamen des sechsten Abschnittes

haben sich folgende erhalten: 1) Parsa, wo nach dem P gegen die sonstige

Sitte die Bezeichnung der Silbe ar hinzugefiigt ist; 2) Sushwath (Susa), wo-

fiir sonst auch nur Sush. th geschrieben wird, wie Bab. th fur Babylon und

As. th fur Assyrien. Dem Zeichen Sush fehlt bei Westergaard am Schlusse

von N. R. 11 der als S geltende Winkel davor, und dem Schlusszeichen der

dritte Querkeil in der Mitte des Vierecks. In andern Inschriften will Raw 1 in-

son den Namen Susha gefunden haben. 3) Bab. th ; 4) As. th ; 5) 'Arab

;

Wawesh (Babylon, Assyrien, Arabien, Agypten) sind eben so geschrieben,

wie in Westergaard's N. R. 15 u. 16 zu Anfange, wo nur ein Zeichen fehlt.

Wawesk scheint dem Namen Habesh zu entsprechen, welchem die Worte

in tcarath (fiir rn&i D*>, am Nilstrome) hinzugefiigt sind. 7) Spa(r)da

8) Ydwana (Phrygien und Ionien) sind so geschrieben, wie in Westergaard'

N. R. 16 am Schlusse, wo nur dem letztern Namen ein Zeichen zu Anfang

fehlt. 9) 'Ariwa; 10) 'Uwarami; 11) Bakktra; 12) Sughda (Arien, Cho
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rasmien, Bakhlrien, Sogdien) folgen in Westergaard's N. R. 12 auf Pa(r~)thca
*

in anderer Ordnung, und sind mit Ausnahme des Namens liraraztrria, der

dern Zeicheri schliesst, sehr fehlerhaft geschrieben. 13) Parup

14) Khawar (Saken am Paropanisus und Kimmerier) sind in Westergaard's

N. R. auf ganz verschiedene Weise bezeichnet; Khawar scheint die medische

Aussprache fur Gomer zu sein. 15) Sattagu (Sattagydien) ist in Westergaard s

N. R. 13 mit einem Schluss-tf geschrieben.

Diesen Landernamen erlaube ich mir noch die Erlauterung der kleinern

Inschriften mit verschiedenen Personennamen hinzuzufiigen. Diese beginnen

sammtlieh mit dem Demonstrativpronomen , welches ich add lese, Raw] in son

aber haga lieset; vermuthlich weil der Name von Agbatana mit denselben

beiden Zeichen beginnt. Allein dieser Name wurde auf so mancherlei Weise ge-

schrieben, dass Adbatana fur Azbatana eben so zulassig scheint, wie Apobatana

bei lsidor von Charax. Dagegen ist das vorletzte Zeichen im Namen des 'Uwaz-

ilata Nr. 7 schwerlich vom zweiten Zeichen des Wortes add verschieden. Die

Worte fur welcker also log lieset Rawlins on sa yaprusu kima, das letzle

Wort mit S»3 vergleichend ; im sechszehnten Abschnitte der grossen Inschril't

Z. 30 lieset er dagegen dieses Wort nach igabbi, wie er lieset, oder idea,

wie ich lese, uvva, wofiir uma (n^O m ^er Bedeutung etwa so richtiger

scheint. Statt yaprusu lieset man richtiger urah fur tryin (zeigte an) oder

mv (sprengte aus). Hiernach sind die kleineren Inschriften also zu lesen

und zu ubersetzen.

Nr. 1.

'Add
|
Gumdta ish Magil, sh' urah lima:

Dies fist) Gomates der Magier, der etwa also aussprengte:

'Anok
| MSserziya, bar

\
Kuresh*

Ich (bin) Smerdis, der Sohn des Kyrus.

Nr. 2.

'Add
]
'Ashina, sh' urah uma:

Dies (ist) Atrines, der etwa also aussprengte:

Anok JW. t. Sush. Ik.

Ich (bin) Konig "des Landes Susa.

Hist.-PhiloL Classe. V.
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Nr. 3.

'Add
|
Natitabel , sh' urah tuna

:

Dies (ist) Naditabir, der etwa also aussprengt

Anok
|
JXfabushad(rj

Ich (bin) Nebukadnezar

baru she
\ Nabu-nil

Sohn des Nabonid.

Nr. 4.

'Add I Pharwartish. sh' urah imia:
«

Dies (ist) Phraortes, der elwa also aussprengte:

Anok
|
Khshatrifa, it hi sh'

| 'Uwakshatra.

Ich (bin) Xatrites, ein Nacbkomme des Kyaxares

Nr; 5.

'Add Wart'uja, sh' urah uma:

Dies (ist) Martes, der etwa also aussprengte:

'Anok
|
Khamaniu, JIT. i Sash. th.

Ich (bin) Homanes, Konig des Landes Susa.

Nr. 6.

Add
|
Shithrdtakhmi , *A' «r«A afowa;

Dies fist) Shitratakhmes , der etwa also aussprengte:

'Anok
|
nin sh'

|
'Uwakshatra.

Ich (bin) ein Nachkomme des Kyaxares.

Nr. 7.

'./kfar 'Uwazdata, sh' urah uma:
Dies (ist) Uwasdates, der etwa also aussprengte:

'Anok Eserziga, bar I Kuresh.

Ich (bin) Smerdis, der Sohn des Kyrus.

Nr. 8.

Add
|
'Arahu, sh' urah uma:

Dies (ist) Araku, der etwa also aussprengle:

'Anok Nabushad(r)usar , bar I Nabunit.

Ich (bin) Nebukadnezar, der Sohn des Nabonid.

Nr. 9.

'Add
|
Paradd, sh' urah uma:

Dies (ist) Phraates, der etwa

Anok W* in i Warguga.

Ich (bin) Konig im Lande Mar

ausspren



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

I C. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. I. 1. Baga wazarka Auramazdd, hya

imam bumim 2. add, hya awam asma-

nam ada, hya martiyam ada, hya shi-

yatim ada martiyahyd, 4. hya Khshayar-

sham N. m akunaush aivam parunam

N. m, aivam parunam framataram. II.

6. Adam Khshayarsha, N. wazarka,

N. IV.anam, N. 7. dahyaunam paruwa-

zananam, N. ahy&ya bumiya wazarkaya,

duriya apiya, Dar(a)yava(h)ush N. hya

putra, Hakhamanishiya. III. Thatiya

Khshayarsha, iV. wazarka: WashnaAu-

rahya Mazdaha ima hadish Dar(a)yavush

iY. akunaush, hya mana 12. pita. IV.

Mam Auramazda patuwa hada bagaibish;

uta tyamaiya kartam, uta tyamaiya 14.

pitra, Dar(a)yava(h)ush N. hya, kartam,

awashchiya 15. Auramazda patuwa hada

bagaibish.

zarra

M. I. 1. 'Anna arzarra 'Aiirama(z)da , 2.

kak za-miruwa nashad, kak akkha lin

nashad, kak
|
ma(r)sharrar nashad, kak

shiyatim 5. nashad
|
ma(r)sharran, kak

|
Khsharza

|
M. ar watarad

|
kar 7.

arzakhkwasin
| M., |

kar
|
arzakhkwasin

frawataram. II. Wa
|
Khsharza,

|
M. ar-

M.
|
M. wasin,

|
31.

|
daiiishnan

arzakhkwasin
|
danashnan,

|
M. — miruwa

zamik
|
arzarra — fzattinaka, [Daryawush

\M. 15jzaka(r)
;
Wakkamanishiya. III.Naar

| Khsharza, |
M. arzarra: 17. Zuwisi

'Aiirama(z)dan za-wizsha
|
Daryawush

|
M. watar,

|
kak wa

|
tatta. IV. Wa

'Aiirama(z)da wawanishkhashna 21. an-

nabin sidak; kutta naz wattar, kutta

naz |
tatta,

|
Daryawush

|
M., watarad,

unwi 'Aurama(z)da nishkhashna annabin

sidak.

II. B. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. i.Dar(a)yavushkhshayathiya 2. wazarka,

khsh^yathiya khshayathiyanam, khsh£ya-

thiya 4. dahyaunam, Vishtaspahya putra,

Hakhamanishiya, hya imam tacharam

akunaush.

M. 1. |
Daryawush, |

M. arzarra,
\
M.

\
M.

wasin,
J
M. 3. daiiishnan, (wishpazanas-

nan),
|
Wishtaspa |

zakar,
|
Wakkamani-

shiya, kak 6. za-tatzaram watarad.

hl G. bei Westergaard am Gebaude /. bei Niebuhr.

P. 1. Khshayarsha, khshayathiya wazarka,

khshayathiya khshayathiyanam, Dar(a)-

yava(h)ush khshayathiyahya putra, Hakh-

amanishiya.

M. 1. | Khsharza,
|
M. arzarra, \

M. \
M.

wasin,
|
Daryawush

J
M.

j
zakar, | Wak-

kamanishiya.
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Erste Tafel

L Inschrift des Xerxes am Versammlungshause des Darius.

B.Li. 'A. rishii(n) A. 'Auramazda, 2. sh'

'A. n. linba, ak thab(ar), 3. adata linba,

she benin linba, 4. she dawan an benin

denan, sh'an 5.
|
Khshyarsha JV. linba 6.

JV., she N.N. in madiith, she nashiii 7.

an nakhar iym denan 8. wetaam. II.

'Anok |
Khshyarsha , 9.

|
JV. rab,

|
JV.

N. in, JV. iym, 10. she nakhar ith, she

na denan, 11. JV. thabar adata rabith 12.

ransath, bar
|
Daryawesh JV. 13. 'Akha-

manishshiya. III. 14.
|
Khshyarsha, N.

rab, 15. idenan: 'In abbith 16. sh' 'A.

'Aiiramazda ada 17. ada
|
Daryawesh JV.

18. abi athabi, isshishii. 19. IV. 'Anok

'A. 'Aiiramazda 20. ithkhan an doth 'A.

in 21. denan; ak sh'anok nashishii, 22.

ak she
|
Daryawesh JV., abi athabi, fsh-

ishii, 24. ak adiiba 'A. 'Aiiramazda 25.

ithkhan doth 'A. in denan.

K., K. der Lander,

D. I. Hochster Gott (ist) der Gott Aiira-

mazda, welcher den Himmel schuf, und

diese Erde schuf, welcher die Menschen

schuf, welcher das Geschick fiir die

Menschen schuf, der den Konig Xerxes

zum Konig schuf, der ihn zum K. der

K. der Menge, der ihn uber die fremden

Lander erhob hier und dort. II. Ich

(bin) Xerxes, der grosse Konig, K. der

welche fremd sind,

welche nicht dies, Konig dieses grossen

hochgebietendenLandes, Sohn desKonigs

Darius, ein Achamenide. III. Xerxes, der

grosse Konig, thutkund: MitdemWillen

des Gottes Auramazda hat dieses Ver-

sammlungshaus der K. Darius, mein ver-

ewigter Vater, erbauet. IV. Mich be-

schirme der Goit Auramazda mit diesen

Gottern hier; auch was ich erbauet

habe, und was der Konig Darius, mein

verewigter Vater, erbauet hat, auch

dieses beschirme der Gott Auramazda

mit diesen Gottern hier.

II. Uberschrift des Konigsbildes am Versammlungshause.

B. 1. Daryawesh, N. rab, 2. JV. JV. in, JV. iym,

3. (she nakhar ith, she na den), 4. bar

|
Ishtasp, 5.

|
'Akhamanishshiya, 6. she

n. ada ishish.

D. Darius, der grosse Konig, K. der Konige,

K. der Lander, (welche fremd sind,

welche nicht dieses), Sohn des Ishtasp,

ein Achamenide, der dieses Haus er-

bauet hat.

III. Inschrift des Xerxes in vielfacher Wiederholung.

B. 1.
|
Khshyarsha, JV. 2. rab, JV- JV. in, bar

3. Daryawesh JV. 4. 'Akhamanishiya.

Z>. Xerxes, der grosse Konig, Konig der

Konige, Sohn des K. Darius, ein Acha-

menide.



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

IV. D. bei Westergaard am Eingange A. und A E. bei Niebuhr.

P.I. 1. Baga wazarka Auramazda, hya imam

bumim add, hya avam asmanam ada,

hya martiyam 3- ada, hya shiyatim ada

martiyahya, hya 4. Khshayarsham khsha-

yathiyam akunaush aivam 5. parunam

khshayathiyam, aivam parunam frama-

taram. II. Adam Khshayarsha, khsha-

yathiya wazarka, 7. khshayathiya khsha-

yathiyanam , khshayathiya dahyaunam

paruwazananam , khshayathiya ahyaya

bumiyd wazarkaya, duriya apiya
;
Da-

r(a)yava(h)ush khsh&yathiyahya putra,

Hakhamanishiya. III.Thatiya Khshayarsha,

khshayathiya wazarka : Washna 12. Au-

ramazdaha imam duwarthim visadahyaum

13. adam akunavam. Wasiya aniyash-

chiya nibam 14. kartam ana Parsa, tya

adam akunavam, 15. utamaiya tya pita

akunaush ; tyapatiya kartam vainatiya

nibam, avva visma washna Auramaz-

daha akuma. IV. Thatiya Khshayarsha

18. khshayathiya: Mam Auramazda pa-

tuwa, utamaiya khshatram, uta tya mana

kartam, uta tyamaiya pilfa kartam,

awashchiya Auramazda patuwa.

i

M. I. 1. 'Anna arzarra 'Aiirama(z)da, kak

— miruwa 2. za nashad, kak akkha
*

liwan nashad, kak
|
3. ma(r)sharrar na-

shad, kak shiyatish nashad
|

4. ma(r)-

sharran, kak
|
Khsharshza | M. ar wata-

rad kar arzakwasin
j
M., kar arzakwa-

sin frawattaranm. II. Wa
|
Khsharshza,

|
7. M. arzarra, |

M.
\
M. wasin,

|
M.

dafiinam paruzananam,
\
M. — miruwa

zamik waza(r)ka fzatinaka,
|
Daryawiish

M. |
zakar,

|
Wakamanishshiya.

III. Naar I Khsharshza. It, I M.: Zuwisi

'Aiirama(z)da za baba wishzadaiiish

wa watar; zak daiwafi shishnan watar

Parsa zawa. Naz wa wattar, kutta

naz
|
tatta watarad ; naz zaza 15. watar

katyawak shishnan, un ward 16. zuwisi

'Aiirama(z)dan watdatad. IV. Naar

Khsharshza | M.: Wa 'Aurama(z)da wa-

nishkhashna, kutta — sawakmiwi, kutta

19. naz wa wattar, kutta naz
|
tatta 20.

watarad, unad 'Aurama(z)da nishkhashna.



Zweite Tafel.

IV. Inschrift an den zwei Hauptportalen oberhalb der Treppe.

B. I. 1. 'A. rab 'A. 'Aiiramazda, she thabar

2. dda denan, sh' 'A. n. aniith denan,

3. she bar makiib denan, she math an

bar makiib 4. denan, sh' an Khshyarsha

N. linba shan 5. in N. in madiith, shan

in misyanam madiith. II. 6. 'Anok

Khshyarsha, N. rab, N. N. in, 7. N.

iyin, she nakhdr ith, she na in, N. tha-

bar adata 8. ra(ba)th razmath, rash

Daryiiwesh N., 9. | 'Akhamanishshiya.

III. Khshyarsha A*. 10. iden: In khan sh'

'A. 'Aiiramazda b. II. &d& wyakhewda-

yimii anok 12. nasshish; we she nawa

tham madiith 13. mishniith nasshish in i

Pa(r)sa ada, 14. sh'anok nashishii, we sh'

abi ishishii, 15. we she meshakaran

rommanii, sakiith den 16. in khan sh'

'A. 'Aiiramazda nasshish. IV. 17.

Khshyarsha N. iden: 'A 'Aiiramazda 18.

anok ithkhan an we sh
7

an N. athi

w'iymi
;

19. we sh'anok nashishii, we

sh'abi ishshishii ; 20. sakii ken 'A. 'Aii-

ramazda ithkhan.

Konig, Konig der Konige, Kiinig

D. Grosser Gott (ist) der Gott Aiiramazda,

welcher diese Erde schuf, welcher je-

nen Himmel schuf, welcher den Sohn

des Leidens schuf, welcher das Geschick

fur den Sohn des Leidens schuf, wel-

cher den Konig Xerxes schuf zum Fiir-

sten unter den Konigen der Menge, zum

Fursten unter den Befehlshabern der

Menge. II. Ich (bin) Xerxes, der grosse

der

Lander, welche fremd sind, welche es

nicht sind, Konig dieses grossen hoch-

gebietenden Landes, Sohn des Koniges

Darius, ein Achamenide.

III. Der Konig Xerxes thut kund: Mil der

Huld des Aurarnazda habe ich dieses

Portal fur alleVolker erbauet; und was

Schones da ist in vielen Wiederholun-

gen in diesem persischen Lande erbauet,

was ich erbauet habe, und was mein

Vater erbauet hat, und welche von

Palasten sich erheben, alles dieses ist

mit der Huld des Aurarnazda erbaut.

IV. Der Konig Xerxes thut kund: Der

Gott Aurarnazda beschirme mich mit

dem, was in meinem Reiche ist, und

meine Lander, und was ich erbauet

habe, und was mein Vater erbauet hat;

alles dieses beschirme Aurarnazda.



Die dreisprachigen Keilinschriften zu Persepolis.

V. E. bei Westergaard am Gebaude /. bei Niebuhr.

P. I. 1. Baga wazarka Auramazda, hya

imam bumim ada, hya awam asmanam

ada, hya martiyam ada, hya shiyatim ada

martiyahya, hya Khshayarsham khshdya-

thiyam akunaush aivam parundm khsha-

yathiyam, aivam parunam framataram.

II. Adam Khshayarsha, khshayathiya wa-

zarka, khshayathiya 10. Khshayathiya-

nam, khshayathiya dahyaunam paruwa

zananam, khshayathiya 12. ahiyaya bu-

miya wazarkaya 13. duriya apiya, Da-

r(a)yava(h)ush khshayathiyahya putra,

Hakhamanishiya. III. 15. Thatiya Khsha-

yarsha
;
khshayathiya wazarka: Washna

Auramazdaha ima hadish adam akuna-

vam. IV. M&m Auramazda patuwa hada

bagaibish, utamaiya khshatram, uta tya-

maiya kartam.

M. I. 1. 'Annabi arzarra
f

Aiirama(z)da, kak

-miruwa 2. za nashad, kak akkha lin

nashad, kak |
ma(r) sharrar nashad, kak

shiyatish nashad ma(r)sharran, kak 4.

Khsharza
|
M. ar watarad kar arzakh-

kawasin
|
M.

}
kar arzakhkawasin fra-

wataram. II. Wa 6.
|
Khsharza,

|
M. ar-

M. I M. wasin, I M. daiiishnanzarra

paruzananam, M. miruwa zamik

waza(r)ka 8. fzattinakafi,
|
Daryawiish

M.
|
zaka(r), 9.

|
Wakkamanishiya.

III. Naar I Khsharza
)

M. arzarra: Zuwisi

'Aurama(z)dan za-wizsha wa watta.

IV. Wa 'Aiirama(z)da wanishkhashna

annabi 12. idak, kutta-sawamim
;

kutta

naz wattar.

VI. L. bei Westergaard am Gebaude G. bei Niebuhr.

P. Ardastana athagaina Dar(a)yava(h)ush

N. hya vithiya karta.

M. Ardashtan - arssin | Daryawiish
j
M.

wizshayuwa watarat.

VII M. bei Westergaard in der Nahe von Murghab

P. Adam Kurush khshayathiya, Hakhamani

shiya.

M. Wa
|
Kur

|
M.

j
Wakkamanishiya

vm. Die Vase des Artaxerxes bei Westergaard.

P. Ardakhchashcha N. wazarka.
j
M.

| Ardakhshashza |
M. arzarra.



Dritte Tafel.

V. Inschrift am Palaste des Xerxes.

BA. 1. A rab 'A. 'Aiiramazda, she thabar

denan , 2. sh' A. n. an(ii)th denan,ada

nin denan, she N,

denan, 4. shan an

sh' amith denan, 3. she moth an abe-

lith an
| Khshyarsha

N. in rnadiith, shan

misyanya madiith. II. 'Anok 5.
| Khsh-

yarsha, N. rab, N. N. in, N. iyin, she

nakhar ith, she na in, 6. N. thabar

adata ra(ba)th razinath, bar
| Darya-

wesh N., 7.
j
'Akhamanishiya.

HI.
|
Khshyarsha, N. rab, iden: 8.(Sh' anok

amishna nashishii bin thebar, sh'iimma

nashishii), 9. den zoth nashishii in khan

'A. 'Aiiramazda 10. nashish. IV. 'Anok

'A. 'Aiiramazda ithkhanan an 11. doth

A. in w'an N. lithi, w'an she nashishii.

D. Grosser Gott (ist) der Gott AuramazcUy

welcher diese Erde schuf, welcher jenen

Himmel schuf, welcher die Menschheit

schuf, welcher das Geschick fur die

Menschen schuf, welcher die Kunigs-

wurde fur Xerxes schuf, den Fursten

der Konige der Menge, den Fursten

der Befehlshaber der Menge. II. Ich

(bin) Xerxes, der grosse Konig, Koniff

der Konige, Konig der Lander, welche

fremd sind, welche nicht, Konig dieses

grossen hochgebietenden Landes, Sohn

des Darius, ein Achamenide.

III. Xerxes, der grosse Konig, thut kund:

(Was ich wiederholt erbauet habe im

Lande, was ich hierneben erbauet habe,)

alles dieses Erbauete habe ich mit der

Huld des Gottes Auramazda erbauet.

IV. Mich moge der Gott Auramazda

beschirmen-sammt diesen Goltern, audi

mein Reich, und was ich erbauet habe.

VI Fensterinschrift im Versammlungshause.

B. Koscharra n. odath thikuna de
|
Darya-

wesh mara lisaya.

D. Hehres Versammlungshaus fur des Da-

rius Herrschersitz erbauet.

VII. Inschrift des Ktinigs Cyrus

B. Anok | Kores N j
'Akhamanishiya. D. Ich (bin) Kyrus, der Konig, ein Acha-

menide.

VIE Von agyptischen Hieroglyphen begleitet.

B. I 'Ardakhshazsa N, rab. D. Artaxerxes, der grosse Konig
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