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V o rw o r t.

' ie die EntzifFerung der grossen babylonischen Keiliuschrift aus Behislun

das Verstandniss anderer bisher iinerklarbareii Keilinschriften erleichtere, mag
die Erlauterung zweier Ausschreiben des Koniges Nebukadnezar in einfacher

babylonischer Keilscbrifl zeigen, von welcher ich die Copie zweier nur wenig

verschiedenen Exeniplare in sorgfaltigster Abzeichnung von Hrn. Bellino be-

sitze. Das kleinere dieser Ausschreiben ist eine achtzeilige Backsleininscbrift

welche ich schon nebsl einem Bruchstucke aus der Mitte eines Ausschreibens

von gleichem Inhalte im zweiten Hefle des sechslen Bandes der Fundgruben

des Orients bekannt gemacht babe, und welche mit der vor funfzig Jahren von

der ostindischen Compagnie herausgegebenen grossen Inschrift in verzierter

Keilschrift dass ich eine Uebertragung derselben

verzierte Schriftart versuchen konnte. Obgleich das vollstandige ExempI

Inschrift nicht

Theil der ersten Zeile und die unlere Haifte der lelzten auf dera mit einer

feinen Giasur uberzogenen Backsteine durch Erdharz iiberdeckt, sondern auch

eiu Theil des vordern Endes abgesagt war; so liessen sie sich doch durch

Vergleichiing ahnlicher Stellen in andern Inschriften leichter ermitteln als die

Wdrterabtheilung in den langen Zeilen. Das wenige vorn Abgesiigte liess

sich raeistens durch die Wiederkehr gleicher Worter in derselben Inschrift

sowie die kleine Lucke der ersten Zeile durch Vergleichung des Bruchstuckes
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ergiinzen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass sich die beiden Exemplare

durch verschiedene Schreibung einzelner Zeichen unterscheiden. Sogleich das

ersle Wort des Bruchstiickes nacb den beiden genkrecht iiber einander ge-

slellten Keilen unterscheidet sich von dem des vollstandigen Exemplares vor

der Lticke durch sein drlttes Zeichen eben so^ wie in der Mitte der zweiten

Zeile.

Dieses Wort bildet, wie aiis meiner Zusammenstellung aller babylonischen

Backsteininschriften im J. 1840 erhellet, mit dem vorhergehenden Zeichen ei-
J

nes Thores C^^3 ^^^ Namen Babylon's, ohne mit einer der viererlei Bezeich-

nungen in der babylonischen Keilinschrift aus Behistufi iibereinzustimmen. Dem
Zeichen eines Thores ist in dieser Inschrift am jihnlichsten dasjenige, welches

dem aus zwei Querkeilen und drei senkrechten Keilen gebildeten Zeichen vier

Win! ober- und unlerhalb desselben zu schreiben. In

dem Zeichen, welches Westergaard am Schlusse von D, 10. aus Persepolis

vermuthet, fehlen nur die beiden untern Winkel, wahrend die verzierte Schrift-

art der grossen Inschrift des oslindischen Hauses, wie im Zeichen eines Hau-

ses ohne die vier Winkel, die Querkeile vervierfacht und mit vier senkrech-

ten Keilen vorn verbindet. Sowie es sich hieraus ergibt, dass nicht nur zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Schriftarlen, sondern auch zu einer-

lei Zeit und in einerlei Schriftart einzelne Zeichen auf verschiedene Weise ge-

schrieben wurden; so ist auch in derselben Inschrift der Name Babylon's, in

der dritten Zeile nur durch drei Zeichen gelrennt, in zweierlei Schreibung

enthalten, deren letztere das Zeichen eines Thores durch zweierlei B ersetzt,

und dann mit Auslassung des Gottheitszeichens auch das R verandert. Dass

durch beiderlei Schreibung, deren erslere, sofern sie Babylon als Pforte einer

Gottheit bezeichnet, als die heilige, die zweite als die profane belrachtet wer-

den kann, derselbe Name angedeutel werde, daran lasst ihr Wechsel in ver-

schiedenen Inschriften nicht zweifeln, wenn man in meiner Zusammenstellung

aller babylonischen Backsteininschriften vom J. 1840, in welcher der Anfang

der achtzeiligen Inschrift unler No XXEQ. enthalten ist, die Namen unterhalb

der Zahlen 5 und 16 mit einander vergleicht. Eben daselbst finden wir den

Namen Nebukadnezar's, mil w^elchem die Inschriften beginnen, ganz verschie-

den ffeschrleben.
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I. Die achtzeilig^e iDsclirift.
I

Sowie alien Ausschreiben Nebukadnezar's sein Titel vorangeselzt wird

beginnt auch die achtzeilige Inschrift mil dera unler No XXIII. der vorer-

wahnten

drei Zeichen des

lung in einzelne Worte abgetheilten Titel Der Anfang

Kdnigsnaraens vermissen, vvovon die beiden erslen sich

durch den Anfang der zweiten Zeile im Namen Nabopolassars erganzen las-

sen j wahrend bei dem dritten Zeichen die Siegelinscbriften aushclfen miissen,

obgleich der letzte Theil des Namens mit der Inschrift des oslindischen Hau-

ses unterhalb der Zahl 3 bei No VII. zusammenstimmt. Die beiden ersten Zei-

bezeichnen den Gotl Nebu AbkUrzung des N
chen andere Inschriften durch die Buchslaben Nki andeuten, sowie ihn auch

die Inschrift des oslindischen Hauses in der sechsten Zeile schreibt, in Bu,

woraus sich vielleicht die arabische Verkiirzung des Konigsnamens in Bochto-

nassar erklart, derzufolge das dritte Zeichen einem Ch oder K entspricht. Das

vierte Zeichen ist ein D, das fiinfte eiu U, das sechsle ein S, das siebente ein

R, wornach der Name Nebukadusar laulen wurde, wenn nicht die Inschrift

aus Behistun durch die Schreibung Nebushadusar im drillen Zeichen ein "d er-

kennen liesse. Auf diesen Namen folgt das Konigszeichen mit dem Namen

Babylon's
J

welcher nach der Bezeichnung einer Pforle und Gottheit mit den

Zeichen eines -j und n schliesst, und demnach nicht Bab-Bel, sondern Bab-

Rut lautele, wodurch Diodor's 'P^cc als nil oder n^y-i fiir nyi an^edeulet

wird. Die darauf folgende Liicke lasst sich durch das Bruchsluck ausfiillen,

in welchem jedoch auch das dritte Zeichen undeutlich ist. Sind die drei Zei-

chen ein 2i; 3, p, so muss zonek als Parlicip von "pyi durch Zusammenschlie-

sser oder Verbinder erklart werden, well die beiden folgenden Namen in der

Inschrift des oslindischen Hauses verschiedentlich als Theile Babylon's bezeich-

net werden, und vermuthlich die beiden koniglichen Paliiste sind, welche nach

Diodor 11, 8. zu beiden Seiten der Briicke fiber dem Euphrat erbauet waren,
1

wodurch Nebukadnezar nach Joseph, (in Apion. c. i9J und Dan. IV. 27. die

altere Stadl mit seiner koniglichen Burg verband. Lesen wir die beiden Na-

men mi '"3, und H^i 's, so bezeichnen sie das Herrscherhaus und die Nah-

rungsstadt.
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Zeichen der Inschriften ein

ri; urn Nebukadnezar als Nachkommenschaft (n^^h) des Nabopolassar oder

JSebupalusar
, Konigs vOn Babylon, zu bezeichnen, worauf alsdann das Prono-

men dnhu fur i3:n (bin ichj den Titel schliesst. Das Ausschreiben selbst be-
ginnt wie die vorerwahnlen beiden Namen, mil der Bezeichniing eines Hauses,
worauf aber das Wort nbn folgt, um das Hohenhaus der sogeiiannten han-
genden Garten zn bezeichnen, welches Nebukadnezar seiner raedischen Ge-
mahlinn zii Liebe auffiihren liess: denn das darauf folgende

des in der Inschrift des ostindischen Hauses vielfach wied<

N mit dem Zusatze

•>mu7
- 1

fur hn: Oder n^j {Woknmg meiner Gemahlin oder Ftirstm)

das Object des Verbums e^/i? am Scblusse der dritten Zeile von cod ^//«6e

«c^ aufgerichtetj

^fe/i Pforten Babylon's)
(nebst

welcbe auch die Inschrift

des ostindischen Hauses VII, 40. enthalt, der Aii'sdruck zu Anfang von VII, 41.
tetenmia^ wofiir die chreibt, mit den Worteu ^^h

(zu Ehren meiner Herrlichkeit) vergleichen, mil welchen der Konig bei

Daniel IV, 27. sein Eiffenlob babvl

Priiposition riN gebildet, wie das hebriiische S aus hn, und N>o-)-)nN
^ 1 • V ^ ?

bedeutete zur Erkokmg, wie Nniina von ^-i^z-um Lobpreise. Durch

t^

diese Erklarung erkennt man zugleich, warum die achtzeilige Inschrift die Na
men Babylon's so nahe hinler einander verschieden schreibt: dnrch die heili

Schreibung Bab-Rut sollte die von Nebukadnezar verschdnerte, durch die profan
Schreibung Babmt die altere Nahrungsstadl bezeichnet werden. Durch wie viele
Pforten oder Tempel und Palaste Nebukadnezar die altere Sladt sowohl als die
von ihm neuhinzugefugle schmuckte, berichtet er selbst in der von mir vor
funf Jahren bekannt gemachten dreJspaltigen Inschrift eines Thongefasses mit
babylonischer Keilschrift, aus welcher ich

well sie vielfache Belehrunff ffibt.

3

Stelle zu erlautern mir eriaube.

tD to

Schon die erste Spalte der dreispaltigen Inschrift erwahnt in mehren
Zeilen, von welchen die 38 und 39., wie der eben erlauterte Anfang der
achtzeiligen Inschrift, mit der Bezeichnung eines Hauses begiunen, und die

40. mit dera Verbum em, dessen mittleres Zeichen nur anders geschrieben
ist, schliesst, die von Nebukadnezar aufgebauten Palaste und Tempel; ein be-
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sonderes Interesse gewahrt aber die zweite Spalte in derjenigen Stelle, welche

von Z. 40. bis 49. die Erbauung von funf Tempeln in je zwei Zeilen mil

gleichem Anfange und Schlusse aufzahlt, lind auF diese Weise funf Parallelen

enthiilt, die sich gegenseitig erlautern. Die beiden er^len Parallelen JI, 40 f.

und II, 42 f. sind einander mit Ausnahme zweier Worter vdllig gleich, von

welchen das erste in II, 40. den Euphrat C^n^d) eben so bezeichnet, wie

die babylonische Keilinschrift aus Behislun Z. 36. Da das davorstehende Wort,

dessen erstes Zeichen vom P nur dadurch abweicbt, dass es den obern

Schragkeil wie das letzte Zeicheu dieses Wortes mit eineni Winkel verlauscbt,

terat (ThorJ gelesen werden muss; so erfahren wir dadurch, auf welche

Weise diese Inschrift die sehr ahnlichen Bezeichnungen eines T und P unter-

schied, obgleich in Z. 42. dieser Unterschied kaum zu erkenuen ist, und da-

her der Name des Gottes nach der Praposition dn eben sowohl mit P als mit

T geschrieben scheinen kann. Wie jedoch die beiden Gotternamen in der

verzierten Keilschrift geschrieben wnrden, lernen wir aus No 30. der Orien-

by bildliche Darstellunof als B
gen des Gottes der Abendsonne und der Mondgotlinn ("vgl. No 1320 andeu

tet. Hiernach lautete der Gottesname, welcher auf No 55. auch dem Mor-

gengotte beigegeben ist, h\ und der Gottinnname 7s oder ijj (GtamJ, welchen

die dreispaltige Inschrift, wie die Cylinder No 23. 25 lind 57 rait den Fund-

gruben des Orients IV, 2, 6., mil zwei A andeutet. Statt dass der Tempel

dieser Gotter zufolge der Worter nN-]a ni?). n am Euphratthore stand, war
ein anderer Tempel fur sie zufolge der Worter in Z. 42. nb iyi:.S mCl bei

dera Thore aufgefiihrt, welches dem Todeslager oder Grabfeide nahe lag.

Nach den verschiedenen Platzen , wo die Tempel standen, wird auch den

beiden Gottheiten ein verschiedenes Beiwort hinzugefiigt : denn in Z. 41. lesen

wir beitea, in Z. 43. beluned. 'Ed ist die Endung eines Duals, wie id eines

Plurals, weil uberall, wo diese Endung steht, zwei Gotternamen vorhergehen,

wie I, 27 f. 'A Illai (^^') af 'A Sukot benot (nli3 nteD~) beluned, II, 34.

•A.Nebu 03:> af A. Nana (njjJ beluned, UI, 5. 'A. Nebu af 'A Illai

betted. Dnrch dieses letzte Wort scheinen zwei Haus- Cn'»3,) oder Familien-

gotter angedeutel zu werden, durch beluned dagegen, worin merkwiirdi

Weise die Endung ed dem Plmal behn fur aiSs^i angehangt ist zwei Herren

Hist.-PhiloL Classe VL I

t



70 G. F. GROTEFEND,

wie

Oder Lmdesgotter. Auf diese beiden Beiworter folgen diejenigen Worle,

welche nicht nur zu Anfange von 11, 19. und am Schlusse von III, 31., son-

dern auch in der hier zu eriaiiternden Stelle Zeile um Zeile stehen. Das erste

Zeichen dieser Worte ist das E der Endung ed und des Schlusswortes esis,

und das zweite dasselbe, welches in der Inschrift aus Behislun Z. 54.,

niu gelesen, das Wort Vi;:^ (In seiner AmsenseiteJ bildet. Da hierauf noch
zwei w fur \:7U7* (weisser Marmor) folgen, so lauten die Worle eniu shesh esis

(hahe ich in seiner Aussenseite von meissem Marmor aufgefuhrt). Sowie die

beiden Tempel der Sonne und des Mondes im altern Babylon erbauet wurden,
so sliftete Nebukadnezar in dem von ihm hinzugefiigten Stadttheile drei Tem-
pel fur die von seiner Geraahlinn und ihm selbst besonders verehrten Schutz-
gotter. Denn in der 44. Zeile folgt auf die Bezeichnung eines Hauses das

Zeichen der Silbe az, wodurch bier eine Holzung (yyj angedeulel zu werden
scheint, weil damit die Worte namat shel metd fur sJt3>3 h^ n>2i?3 verbunden
smd, wodurch ein Lusthoh der Pjlanzung bezeichnet wird. Fur diese Erlda-
rung spricht das Folgende, welches an 'A. Bel Saba narim sarati eniu shesh

der Jugendzeit meiner Fiirstinn in(Jiahe ich fur den Gott Bel Saba aus

seiner Aussenseite mn weissem Marmor aufyefiikrtj, worin narim dem he
braischen ainT:^^ entspricht.

D Gott Bel Saba oder Niib Vvs QGolt des Weintranks^ ist der

dem medischen Nysa benannte Dionysos oder Sabus nach Hesychius, von
welchem Ezechiel XXIII, 42. spricht. Statt dieses Gottes fuhrt Nebukadnezar
als seinen Schutzgott 0^3) in Z. 46. den Gott Nebu und in Z. 48. den Gott
Bel Sukot bQenoQ an. Diirfen wir imaz 'A. dial in nat fur av nV^N 'h y^»N
n^N: geschrieben glauben, so bezeichnet der Konig seinen Schutzgott Nebu
als einen starken Gott der Kraft mit Anstand, den Tempel des Gottes Bel

(Gemahles der Sukot benof) dagegen shebaz f
Oussersten Elnfmsung') gelegen: denn nach Herodotl, 181. war die kdnigliche

Burg von einer grossen und festen Mauer umgeben. Kehren wir nach diesem

Abschweife zur achtzeiligen Inschrift zuriick, so spricht auch die vierte Zeile

aus, was in Ym, 60 f. der Inschrift des oslindischen Hauses ohne das in VII,

62 enthallene Verbum d51d> steht, und in ir atrah islam betar setum
f-j-jy ny

[} in der geschloss. rborgener Theil
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abgesperrt lautel. Die Worte der fiinften Zeile, welche die Conjunction

nach der Praposition in mit einander verbindet, schreibt zwar die Inschrift

ostindischen Hauses in der letzten Zeile der siebenten Spalte anders aber die

oftere Wiederkehr von beiderlei Schreibungen an verschiedenen Stellen der

Ausschreiben Nebukadnezar's lasst vermuthen^ dass die verschiedenen Worle
das Ausschreiben selbst andeuten. Die lelzte Zeile der siebenten Spalte ent-

halt die Inschrift des ostindischen Hauses auch in IV, 23. 33. 42. VI 2. 31.

61, VIII, 50. 56. IX, 20., und in V, 3. mit einem andern Zeichen fur in. in

V, 29. auch mit verschiedener Schreibung des ersten Wortes, vvahrend in IV

12. das zweite Wort vielleicht nur eine andere Schreibung fur dasjenige ist

mit welchera III, 16 und 69 beginnt und V, 7. 34. LX, 22. schliesst. Alle

diese Worter "schliessen mit demselben R, und 1

fiir -i)CN)o und i>c>j oder i>2N(, wofur die achtzeilige Inschrift in dmrd af lam

enter (yq\^ avuj zufolge milndlichen und schrifllichen Befehles schreibt, da

das vorlelzte Zeichen der Bezeichnung einer Mutter gleicht.
I

Den Schluss der funften Zeile der achtzeiligen Inschrift enthalt die Inschrift

des ostindischen Hauses sowohl in den beiden ersten als in der vor- und

dritlletzten Zeile der achten Spalte, worin nur die drittletzte Zeile das n vor

dem U auslasst, und dadurch das vorhergehendedas vorhergehende Wort als weibliches Nomen
bezeichnet. Hiernach lautet der Schluss bizbi kiryaQ oder keref) uram nisa

(n\l'J n')n n-ji^oder Nit-ip o;^n) zur Zierde der Sladt ist er hoch erhoht. Der

Anfang der sechsten Zeile steht auch zu Anfange der zebnten Spalte in der

Inschrift des ostindischen Hauses, welche zugleich den Schluss derselben in

Z. 2. 3. 5. und den Anfang der siebenten Zeile in Z. 6, sowie den Schluss

derselben in Z. 7 f. nebst der ganzen achten Zeile in ihren drei letzten Zeilen,

mit geringen Abweichungen enthalt: nur sind die Worter in der Mitte der

sechsten und siebenten Zeile mit andern vertauscht. Hiernach lautet der An-
fang der sechsten Zeile tebit azra fiir n-^ts; n"»3!-i Qam Eingange der Terrasse')

von NNS mit dem Vorsatze - eines n fur dn. Die folgenden vier Zeichen

welche shiach 'A. 'A. fiir 'n. 'n. n"t\c (niit Gestrduch der GoUer') lauten, feh-

len zwar in der zebnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses, komnien

aber in andern Spalten, wie H, 3. Ill, 3. mit einem « dabinter, und in IX, 47.

mit einem S davor ofter vor, weit mehr jedoch der folgende Gottesname

12
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i

"»^* 'N, welchem die zehnte Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses ein

Wort vorsetzt;, das von der Bezeichnung des hochsten Gottes in Westergaard's

Hj 1. ]^"BNn sich nur durch einen anderen Beisatz reban fiir ^n^ zu unter-

scheiden scheint. Da dieseni die dritte Zeile noch das Zeichen eines Terapels

mil dem Verbum em (habe ich gemachf) von Nto hinzugefugt, so besagt der
X

vordere Theil der sechsten Zeile in der achtzeiligeu Inschrift: am Eingange

der Terrasse mU Gestrduche der Goiter habe ich fiir den hochsten Gott einen

Tempel gebauet. Diesem fiigl die achtzeilige Inschrift die Worte lulat kissa

fiir NQ3 f^N^? (mit Schleifen fiir einen Throng, die Inschrift des ostindischen

Hauses X, 5. aBer noch das Wort bama fUr N^:n QHohe') hinzii.

Da jedoch die Schleifen oder Schlingen dazu verwandt wurden, ura ver-

mittelst eingehangter Haken mehre Teppiche mil einander zu •verbinden ; so

erklart man nsS vielleicht richtiger durch Ueberdeckung. Noch schwieriger ist

die Erklarung des Schlusses in der siebenten Zeile^ welche mit Ausnahme der

Worte in Babmt (nach Babylon zu) in der Inschrift des ostindischen Hauses

drei Zeilen fullen (^X, 6. 7- 8.); da er nach den Worten Kissa bd ein vierfa-

ches T enthalt. Der Anfang dieser Zeile vor in Babrut^ welcher im zvveiten

Worte der folgenden Zeile wiederkehrt, lautet in tarbit (z^um Gewimi)^ das

Nachfolgende dagegen sheshot kamt (die Alabaslerplatten des Umkreises^^ wor-

auf ich kissa bd ittelat nicht anders zu erklitren weiss, als ittetat fiir itshetat

von rstrd geschrieben zu glauben^ da dann die ganze Zeile zu iibersetzen ist:

&im Gewinn habe ich nach Babylon m die Alabasterplatteu desn z^u die Alabasterplatteu des Umkreises mit

einer Ueberdeckung desselben besetzt. Gleich schwierig ist die Erklarung der

letzten Zeile, welche ich nur versuche^ ura nichts unbesprochen zu lassen.

Sie bildel den Schluss der Inschrift des ostindischen Hauses in X, 17. 18. 19.

Tind beginnt vor in tarbit mit dem Worte teskiid (Hulfe). Darauf folgt als

Accusativ an ditat fur HNn-^ (Junges GrUn); statt der beiden folgenden Zei-

chen enthalt aber der in den Fundgruben des Orients beigegebene Schhiss der

dreispaltigen Inschrift nur ein einzelnes Zeichen, welches der chaldaischen

Bezeichnung des Genitivverhaltnisses >"7 zu enlsprechen scheint Wenn das

darauf folgende Wort mit Riicksicht auf die Schreibung am Schlusse der In-

schrift des ostindischen Hauses bdddot fur a'»'fi3 (Rmiken des Weinstocks) ge-

lesen werden darf, so sind die beiden Zeichen der achlzeiligen Inschrift i und
\

V
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)3 als zwei besondere Worler zu erklaren, deren erstes dem hebraischen

Particip N"»:^^ {Jiercorgesprossf) mit Abwerfung der ersten Silbe, das zweite

aber der Praposition |)o entspricht. Das letzte Wort des Ausschreibens lautet

Qiabe ich imchern las$en) von p|p2, wovon der Prophet Hosea

X, 1. einen weilgespreizlen Weinstock pj;;h nennl; die ganze Insclirift aber

lautet:
'

Z. 1 . Nebushadusar , nsi Bab - Rut , zonek Betradah af Betzeda,

Nebukadnezar, Konig von Babylon, Verbinder von Betradah und Betzeda,

Z. 2. tColdaJ Nebnpalmar, nsi Bab ^ Rut ^ dnku. Betramot, na sarati,

Sohn des Nabupolassar , Konigs von Babylon (bin} ich. Betramot,

die Wohnung meiner Furstinn,

Z. 3. in terot Bab -Rut leluda Babrut esis.

babe ich mit den Palasten Babylon's zum Ruhnie Babylon's aufgefubrt.

Z. 4. 'In ir dtrah istam betar setum:

In der abgeschlosseuen Stadt ist ein verborgener Theil abgesperrt:

Z. 5. in cimrd af tarn emer bhbi keret uram nisa.

,
zuFolge mundlichen und schriftlichen Befehles ist er zur Zierde def

Stadt hoch erhoht.

Z. 6. Tebit a^ra shiach 'A ^A. 'A. lllai bet esu lulat kissa:

Am Eingange der Terrasse mit Geslrauch der Goiter habe ich dem

hochsten Gotte einen Tempel erbauet rait Schlingen zur

Uberdeckung,

Z. 7. 'In tarbit in Babrut skeskot kazut kissa bd ittitat:

Zum Gewinn nach Babylon zu babe ich die Alabasterplatlen des Um-
kreises mit einer Uberdeckung desselben besetzt:

Z. 8. teskuu in tarbit an dildt zi mibdddot itbek

als Hiilfe zum Gewinn habe ich zartes Griin aus Zweisen wuchern

*\

o

lasseu.

I

Schluss der dreispaltigen Inschrift eines babyloDischen Thon-

gefasses.

Die vor fiinf Jahren von mir bekannt gemachte dreispaltige Inschrift eines

babylonischen Thoncylinders enlbalt in ihrem Schlusse so viele belehrende
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achtzeiligen Ausschreiben Nebukadnezar's, dass er besond er-

lautert zu werden verdient. Dessen Uebereinstiramung mit jenem Ausschrei-

ben nach dem uns hier nicht kiimmemdeii Titel beginnt in der 27. Zeile der

dritten Spalte nach den drei ersten Zeichen derselben, wo nur das R auf cine etwas

verschiedene Weise geschrieben istj aber das dazu gehorende Verbum esis

folgt erst am Schlusse der 31. Zeile, und statt dessen, was die dritte Zeile

des achtzeiligen Ausschreibens davor enthalt, lesen wir etwas ganz Verschie-

denes. Die 28. Zeile beginnt mit dem Worte barlm fur hd^ii (TeicK), wor-
nach ich das Folgende nur in nibcha ramdh (mit einem Spriidel der Hohe)
zu deuten weiss, wovon das zweite Wort fur m233, N^na oder m^r^j auch in

der Mitle der 24. Zeile enthalten ist, sowie das letzte Wort am Schlusse der

achten Zeile ohne das A vorkommt. Durch die Worte der 29. Zeile ubdrat dt af
chaddh fur niin. ^n nN r^yys^_ Qeine Fdkre des Wmders md der Freude')

wird eine wundervoUe Gondel zur Lustfahrt bezeichnet. Die 30. Zeile lautet

dsa kcirah as tdml fur 13?) yy n^ip nt.:^ (das starke Gebalk von Hoh m
ihrer Wohnung^

, dem die 31. Zeile die Worte in Babrut und was in II, 41
bis 49. Zeile um Zeile steht (liabe ich fiir Babylon in seiner Aussenseite von
weissem Marmor machen lassen^ hinzufugl. Die 32. Zeile ist in zwei Theile

geschieden, vielleicht weil das ersfe Wort mit zweierlei R schliesst, und das
zweite mit einem dritten R beginnt. Betrachtet man die beiden R des ersten
Wortes a!s eine uberfliissige Verdoppelung, so lautet es seterr fur -^no
(Schutz')

;
die folgenden Worte weiss ich aber nur als ^h ^^Jvn Qihres GrMs

der Milte:} zu deuten, und die 33. Zeile erkliire ich, bis jemand etwas Bes-
seres fmdet, durch shird tazah rab shah fur nN>' n^ nrri n^^u; oder 7n Tm,'

(eine Mauer sckneidet ab die grosse Verwustnng z"um' SchJtze ihres Gruns
des Innern). Die 34. Zeile entspricht, wie die 39., dem
Zeile des achtzeiligen Ausschreibens, nur die Praposilion In mit^einem ^ ver
tauschend.

::

Anfang

Beide Male beginnt nach den gleichlaulenden Zeilen (34 und 39) die
folgende mit zwei Zeichen, welche uta laulen, und dem hebrai.chen Adver-
bium ^i (gegenwdrtig-) zu entsprechen scheinen. In der 35. Zeile folgen
darauf die Worte arshet smikat fur nDj)q\. n^^-sH, mit welchen noch die
Worte der 36. Zeile eres dewih kolat lena nasa kisseh verbunden werden
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mussen, damit der ganze Satz durch gegenwartig ein Sessel der Wohnnng
gdnzlich das Verlangen eines Teppichs ztm Lager der Miltagsruhe ubersetzt

werden kann. 'Eres fur \:;ny bedeutet das Lager und dewih fiir 'jjot die Mil-

tagsruke: kolat entspricht dem hebraisclien Adverbiiim nS^ und lena ist dieT T

Bezeichuuiig der Wohnung mit dem Vorsatze eines h zur Andeulung eiiies

Dativs
:
nesa sleht fur nH^j und kisseh fur nD;D (Sessel). Das erste Wort der

37. Zeile lautel eshitah fur nnuf'v Qglamend gearbeitet isf), vvorauf an siku-

tot den Plural von n^:DC zu bezeichnen und miter den Zellen zu bedeulen

scheinl. Das Subject d nebsl dem Zusatze der 38. Zeile

fur '>xn;^ Qdas mrderste') kuha kar fur -)jp :3f?
(kiihle Schlafzimmery In der

40. Zeile ist aber das, was auf uta folgt, vielleicht in chodu fur inn c^' (ist

in ikrer Pracht~) zu lesen, und der Inhalt der 41. Zeile perazsa matotu koach

nekoh fur no: ni 'jnit£;>q N^-jq (eine Flache mit ihren Anpflanzmigen ter-

moge des Wohlgeruchs') zu deuten, well damit die Schilderung der hangenden

Garten beginnt, wie aus den Worlen der 42. Zeile erhellt: in tekunat uta

bama fur n»n nnii> n:!)3?| yv (auf dem Baue der unterstutzten Hohey Sowie nt*^d

als Singular von ni7>2 eine Flache bedeutet: so niJ fiir riNii oder nho* t t • •

Wohlgeruch und nni^ von n'^y Unterstutzung , riJL^>3 dagegen als Plural von

vujc Anpflanzmgen : ni bedeutet die Kraft und nDijn oder T)^\3jS\ der Bau.

Dass vom Wohlgeruch die Rede sei, bezeugl das erste Wort der 43. Zeile

kida fur mp, wodurch die arabische Casia oder Cassia
C^"*^.!? Multerzimt)

bezeichnet wird, deren zimtartlge Rinde schon Theophrast unter den Wiirzen

vvohlriechender Salben anfuhrl.

Nach den Worten turn meld fur hnSo o^fl (in vollem Maasse') folgen

drei gleiche n, wodurch das Verbum nnn oder n^n angedeutet wird, welches

wie T]3n oder pin und :i^n oder «n umkreisen bedeutet. Das Object dazu

lautet in der 44. Zeile an 'A. Ulai reicani (den kochsten GottJ d. h. das Bild

des Gottes, von welchem bei dem Prophelen Daniel im drilten Capitel die

Rede ist, wo er im 26. und 32. Verse nn^^ J^'"]^ genannt wird: der Bei-

satz ''Jnn, mit welchem die zweite Zeile der zehnten Spalte in der Inschrift

des ostindischen Houses beginnt, bezeichnet ihn als den Grossmachtigen. Sollte

jedoch in der dreispaltigen Inschrift das Zeichen nach dem / ein N sein, so

wird er richtiger nur reban genannt: denn obgleich Nebukadnezar auch bei

I
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dem Propheten Daniel III, 14. das goldene Bild meinen Gott nennt, so fehlt

doch dem i fiir diese Bezeiclmubg der Zusatz dreier senkrecliten Keile, wah-
rend in meta kissdd fur NNDi? Nt3)c o:) sich sammt dem Pokier des Thrones

deuten lasst Die Worte der 45. Zeile scheinen kabad had 'A: Illai [eine

Pracht allein des hochsfen Goftes), sowie die der 46. shemashot bid fiir

N^s. ty^y2^ (sind die Sonnenstraklen oder Mauerzimen des Eingangs'), zu
lauten. Was von der 47. Zeile an bis zum Schlusse der Inschrift folgt, slimmt

mehr oder weniger mil dem achtzeiligen' Ausschreiben und der Inschrift des

oslindiscben Hauses zusammen. Die 47. Zeile enlspricht dem Schlusse der
sechsten Zeile jenes Ausschreibens^ bis auf den Zusatz bama (der Hohe)
den beiden letzten Zeichen, was eben so in der dritten und funften Zeile

zehnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses gelesen wird wo

d

nur
h den beiden h ein A eingeschaltet ist. Die Inschrift Hau

bente

darauf in der sechsten Zeile die Worte folgen, mit welchen d

le des achtzeiligen Ausschreibens beginnt, statt dass die 48
der dreispaltigen Inschrift mit den Worten fiir in tar

bit die Worte she tarbu hinzufugt. Die 49. und 50. Zeile entspricht ganz
dem Schlusse der sieKenten Zeile des achtzeiligen Ausschreibens, wie der 7.

und 8. in der zehnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses,. wo auch
die 9. und 10. Zeile der 51. u. 52., die 11. der 53. und 54., die 12. der
55. entsprechen, wahrend die 17. 18. 19. Zeile mit der ersten des achtzei-

n, wovon die dreispaltige Inscbrift, wie
bemerkt wurde, in ihren abweicht

Wenn das erste Wort der 51. Zeile leninU gelesen werden darf, so
erhellet daraus, dass sowohl das Konigszeiclfen in der verzierten KeUschrift,
wie in der einfachen babylonischen, und die beiden Winkel in den Inschriften

—

r

G und M bei Westergaard, ni fiir «*e ausgesprobhen wurde: teninitkmn dem
Adverbium nn3;:h (mederum) bei Daniel H, 7. efatsprechen. In der Inschrift

des ostindischen Hauses fehlt sowohl diesem Worte das T am Schlusse, wie
dem folgenden das P zu Anfange, wofiir vor dem R ein solches Zeichen steht,

welchesin der Inschrift aus Behistun im Nameh des Euphrat (Z. 36.) das R
bezeichnel. Sollten die beiden fehlenden Zeichen durch ein Versehen ausge-
fallen sein, so wtirde durch Prdt oder Parrdt der Euphrat bezeichnet. In
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Falle konnle vielleichl die 5*2 durch

nnb (m volUger Vollkommenheit des erhabenen Baues) und die 53. durch

bal sone fiir V^ Yon \
f*' \ ^

Oder hh's, (uberg

werden, woran sich die 54. Zeile durch kubatot

sich erkebend) erklart

welches

»>^* vi
von :>np (hohl sein) abgeleitet Rinnsale bezeichnen kann. Die 55. Zeil

die Worte hebukat rahal fur tjni nypn:D (ttie die Vertiefung eiuer

iif

Was
?). Wenn die Inschrift Hauses

Worte dieser Zeile zwei '5 scIiVeibt, so mogen diese das 2£ vertreten, und
nii.') von yi-> oder n^-i^ mit dht gleichbedeutend sein.

n?1 in der 52. Zeile die Inschrift des ostindischen Haus

Eben ffi
er\\l ^

haben.

't'd geschrieben

Zeilen bediirfen k siner weilern Erlauterung; damit

man aber die ganze Schilderung der wundervpHen hangenden Garten ini Zu-

fiige ich den bisher erlauterten Text nebstsamraenhange uberschauen konne,

der Ubersetzung desselben hiiizu, wiederholl beraerkend, dass ich als der

m wenig kundig nicht sie als vollendet "annehmen kanh.
semitischen Sprachen wenig

aber doch als eine wichtig(

da sie durch mehrfache Ub

Grundlage Weiterforschen betrachl
, y

darf,

mit der Inschrift des ostindischen

Hauses zugleich zeigt, wie sich deren verzierle Schriftart

babylonischen Keilschrift verhalt.

zu der einfachen

x^

V

.X

Z.27— 'Beiramot, na saratL
.^t .

M
%^^

Furstinn

Z. 28. harka in nijbcha ramdk

einen Teich mit eineni Sprudel der Hohe^

2. 29. ubdrat at af chadah^

eine Fahre des Wunders und der Freude,
i

Z. 30. dsa kdrah az tdnu

f
schrifUichen

Z. 35. nta arshet smikat

Bahrut imiii

Wohnung

Aussen

seite von weissem Marmor aufgefuhrt.

Z. 32, Seterr reniii tok
4

Zum Schutz ibres Griins im Innern *

Z. 33. shlra tazah rab shah.

schneidet eine Mauer grofse Venvttstun^

Hist-PhiloL Classe VL

r

I

hat jetzt das Verlangen eines Teppichs

Z. 36. eres dewih kolat lena nesa kiseL
I

zum Lager der Mittagsruhe ganzlich der
J

Wohnung ein Sessel gehoben.

Z. 37, 'Eshitah An sikitot kuha kar

,
Glanzend gearbeitet ist unter den Zelten

+ r

Z. 38- kadwi.

das vorderste kuhle Schlafzimmer.

f tarn enter
\

Zufolge miindlichen und schrifth'chen Befehles

Z. 40. uta in chodu

ist jetzt in ihrer Pracht " '

K
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^^
Z, 41. perazsa mafolu koach nekoh

eine Flache mil ihren Anpflanzungen

vennoge des Wohlgeruchs

Z. 42. in tekunat uta hama.
w

auf dem Baue der unterstiitzten Hohe.

Z, 43. Kida turn meld chechach

iZ. 50. kisa hd ittetat.

mil einer Ueberdeckung desselben besetzt.

J
<-^

^ \ %

^ 4

Kassia umkreiset in voilem Maasse
f

Z, 44. dn 'A. Illai rewan in meta kissdd

den hochsten Golt sammt dem Polster des

, Thrones.

Z. 45. Kabad bad 'A. Illai

Zur Pracht allein des hochsten Gottes
•-

I

' • . ^ -

Z. 46. skewashot bid.
- t r

sind die slrahienden Mauerzinnen d6s Eingangs.

Z. 47. B(et) SsA Mat kisa bama

Einen Jempel habe ich erbauet

Z. 51. Teninit Prdt
J

Wiederum ubergiesst der Euphrat

Z, 52. /ito /aw set

zu volliger Vollkommenheit des erhabenen Baues

Z. 53, 6al sone

sich erhebend'

Z. 54. kubatot

die Rinnsale

Z. 55. kebukat rahat

v*' **•

wie die Yertiefung einer Wasserrinne.

Z- 56. Teshud

Als Hulfe

Z, 57, in tdrbit

1.

zum Gewinne babe ich
k4fr&4L

,2

mil Scblingen zur Ueberdeckung der HoheJZ. 58. an ditcit

Z. 48. 'In Babrut she tarbu
* »

r

zartes Griin

Nach Babylon zu babe ich zu lessen Gewinn Z. 59. di bdddot itbek

Z. 49V sheshot kazut

die Alabasterplatten des Umkreises

« aus Zweigen wuchern lassen

up rJ.

II. Die zwelspaltig^e Inschrift.

Nur wenig grosser, obgleich in zwei Spalten 20 bis 22 Zeilen eut

halten , ist sschreiben Nebukadnezar von welchem ich die Abzeich
iti

7t

nung zweier vollstandigen Exemplare in etwas verschiedener Schreibung hier-
r

bei mitlheile. Um deren Vergleichung zu erieichtern. habe ich sie auf der

beigegebenen Steindrucktafel neben einander geslellt getrennt durch die Zeich-

\

nung Thoncylinders nach seiner wirklichen Grosse und Form
f

ornach

sich die Veri der Schriftzeichen der von Hrn. Bellino vermittelst

Loupe abg Inschriften beurlheilen lasst. D Thoncylinder

hat Hr. Rich gezeichnet, welcher auch die mil A. uberschriebene Inschrift

seines Besitzthumes schon im Second Memoir on Babylon unter No 4. bekannt
t

machte, wahrend die ml B. bezeichnete Inschrift eines freraden Besitzthumes

hier mit Ausiiahrae des Tilels za Anfange, den auf der Vergieichungstafel
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-H

aller babylonischen Backsteininschriflefl vom J. 1840. unler No XXV. bekahiil

gemacht habe, von mir zuerst mitgetheilt wird. Der leere Rauni des Thon-

cylinders zwischen' dem Schlusse und Beginne der Insclirift hat im OViginale
3

eben Ra weggelas

sen isl von Bellino nur die Linie zwischen den beiden Abtheilungen der In-

schrift, an deren Statt die Insehrifl nur einen schmalen Zwischenraum zeigt,

der an der Stelle, wo das Thonsliick am dickslen ist, noch dadurch erhoht

erschien, dass die letzten Keile der ersten Spalte und die ersten der zweilen

sehr tief eingedriickt waren. Den kieinen Ausbruch zu Anfange des zweften

Exemplares habe ich selbsl in unausgefulUen Zeichen ergiinzt Bei der Ver-

gleichung beider Exemplare wird man leichl bemerken, dass sie sich eben so^

wie das Bruchstiick des achlzeiligen Ausscbreibens vom vollslandigen Exem-

plarCj durcb eine verschiedene Schreibung einzelner Zeichen von ^innnder

unterscheiden, und dass die zweite Inschrift einzelne Worter, welcheu die

erste Inschrift eine besondere Zeile widmet, noch in die vorhergelienOe Zeile

aufgenommen hat, woraiis sich die geringere Anzahl der Zeilen bei gleichem

Inhalte erklart, da dessen Verschiedenheit nur einzelne Zeichen betriffl.

Die leeren Riinme vieler Zeilen sind zwar dadurch veranlassl, dass die

habylonische Keilschnft nicht nur keine Wortbrechung am Schlusse der Zeilen

gestattete, sondern auch ungem Verschiedenarliges in eine Zeile aufnahm, aber

keine Zeile mil einem leeren Raume schlosSj welchen die erste unserer In-

schriften auch nur allein zu Anfange einer Zeile zuliessj da jedoch Nebukad-

nezar s und Nabopolassar s Name in der ersten und achten Zeile so weitlauflig
«

geschrieben sind, dass sie kaum eine einzelne Zeile zu fassen vermochte, so

muss die Schreibung einzelner Worter der Inschrift A. in besondern Zeilen,

wobei man vor dem vierbuchslabigen Worte der Z. I, 13. wie in Z. 7. einen

leeren Raum zuliess, die dreibuchstabigen Worler in Z. I, 10. und II, 22. dar

gegen in drei verschiedene Stellen verlheilte, nicht ohne einen bespndem ^

Grund geschehen sein. Die Entzifferung wird zeigen, dass durcb den leeren
.t

> _

Raum zu Anfange der Zeilen die darauf folgenden Worte nur besonders aus-

gezeichnet werden soUten, die Vertheilung der dreibuchstabigen Worler in drei

verschiedene Stellen der Zeile dagegen den Schluss des voraugesetzten Titels,

K2
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me der ganzen luschrift, andeutet. Der Titel des Kdnigs, welcher nach dem
Yerschiedenen Umfange der Inscliriften kiirzer oder langer zu sein pflegt, fiillt

in unserrn Ausschreiben
'
neun bis zehn Zeilen, weil nach der Bezeichnung

Nebukadnezar's in der ersten Zeilfe als eines Konigs von Babylon in der zwei-
ten noch drei Zeilen in Bezug auf den dreifachen Inhalt des Ausscbreibens

eschaltet sind. Bemerkenswerth ist es dabei, dass die Namen der Konige

?, wie in der dreispaltigen Inschrift, geschrieben wurden, obgleich
die schmaleren Zeilert kaura Raum genug darbolen. Es mag dabei ein ahn-

eitlaufli

Grand obgewallet haben, wie b hen Schreibung des N
mens Babrut im achlzeiligen Ausschreiben , die audi in der zweispaltig
schrift StalE findet, da sie in der sechsten Zeile der zweiten S^iiUe Bab-Rut
statt der buchslablichen Bezeichnung Babylons im Titel der ersten Spalte
schreibL Dagegen beginnen alle drei Zeilen , welche nach der Bezeichnunar

Babylon eingeschalt fiinften

tj

in der Inschrift des ostindischen Hauses entspricht, mit einem einzelnen P.
Dieses mehrfach wiederholte P scheinl, wie 2Mos. IV, 16., einen Wort

fuhrer Qi^^ als hochsten Entscheider zn bezeichnen. In der dritten Zeile fol

darauf der Querkeil fur die Proposition in {bet} und das im zweiten Exempla
toit einem verschieden geschriebenen T enthaltene Nomen nipn-^ (Ketten oder
Fesselmgeny, in der vierten uhd fufnfleri Zeile aher tok drar fur -^vr^p_ t|'jn

(bei Bedriickung Durftigef) und seter er fur ->>^ -jriD (im Sckufz-e der StadQ.
Bei dem ganz gewohnlichen Titel bis zum Schlusse mit dem Pronomen dnku
{bin icK), welches das erste Exemplar der Inschrift in der zehnten Zeile be-
sonders schreibt, brauche ich nur noch za bemerken, dass die Namen von
BeUeda Z. 7. und Babrut Z. 13. durch einen leeren Raum zu Anfange der

jzeichiiel sind. Die beiden Zeilen, welche in A. I. auf den Titel

folgen, nSd in B. t den Namen Babylon's der 13. Zeile noch in ihrer 11.
Zeile hiniiigefiigt enthalten, stehen auch in VII, 43 f. der Inschrift des ostin-
dischen Hauses unmittelbar vor den beiden Zeilen, welche den beiden letzten

der ersten Spalte unserer Inschrift entsprechen. Wahrend Aer Name Babylon s

daselbst fehit, ist der er^en jener Zeilen noch ein L am Schlusse hinzugefiigl.

Dieses lasst vermuthen, dass die ^o/^^ Zeile at tab ragla oder ragli fur

''ir. ^^,NJ?l r\ii{bei dem Verlangen des Fuswolki) zu lesen sei, woran die

&
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1V12 Zeile, deren ersle drei Zeichen am Schlusse der neimten Zeile wiedei

kehren, die Worle pe mad abbod fur (will kb als Entscheider

Mmsses kandeln) und den Namen Babylon^ fiir an Babylon reihet. Zufol^e

der drei b

IV,

jsondern Titel, welche in der 3. 4. 5. Zeile eingeschallet wurden,
lasst sich erwarten, dass dieses Ausschieiben dreierlei Bestimmunffen enlhait

in welchen Nebukadnezar seine Eiitscheidung aussprach. Darum lese ich die

teshut tok retikot fiir nipni T]'n, nij^nyri {zur Abhidfe des Drucks
der Fesselmgen\ ob icb gleich gestehen muss, dass keines dieser Worter, in

welchen sowohl das zweite als das letzle Zeichen der Zeile in A. und B.
yerschieden geschrieben ist, Aen Schreibungen in andern SteUen entspricht,

/

5/15 Zeile enthall nur die zwei Worter sin miuma fiir
C

Beinschiene mn Seiten des Kriegsvolks'), sowie die ^Vis Zeile die Worter
sekacha dskkd fur nduj'n n3dd (will ich die Umsckliessung aufheben oder
stillen (yfie das Hiphil von ^aur 4 Mos. XVII, 20.).

In welchem Falle die Umschliessung unterlassen werden solle, besagl

die 15/17 Zeile iHit den Worten ^e3(rt3 (bei einem Auszug
Kriegscalks')

]
ausserdem solle die Fesselung, wie sie Botta in Khorsabad ab-

gebildet fand, beibehalten werden, wofem man die ^%^ Zeile kehmetot fur

niiD^qipj (soicie ich dies Zusammenbinden der Hande und Ftisse'), die ^V^q

Zeile dtarti fur •Jl-injrr (iibriglassen oder beibehalten will), und die ^%o ^^ile

in sdtum fur aino 0V« Verschlusse) lesen und deuteu darf. Wenn ich schon

die ebengegebene Erlauterung nur fiir eine unsichere Vermuthung ausgeben

muss, so ist das noch mehr der Fall bei den beiden letzten Zeilen der ersfen

Spalte , obgleich nicht nur beide in der Inschrift des ostindischen Hauses ent-

halten sind, sondern aucb die letztere in der funften Zeile der zweiten Spalte

unsers Ausschreibens rait dem Vorsatze in statt ak wiederkehrt. Durch Ver-
gleichung aller dieser Stellen erhalten wir jedoch einige Winke, wie die Wor-
ter zu lesen und zu deulen seien. Das erste Zeichen der ^^i Zeile ist in

den beiden Exemplaren auf gleiche Weise verschieden, wie das zweite in der

^\^ Zeile, mithin ein \r;, und das drilte Zeichen ist in der Inschrift des ost-

indischen Hauses einem i gleich. Dem zufolge laulet das Wort shoter fur

^
-jiojz; (Ordner), anslatl dessen sich Nebukadnezar zu Anfange der dritten Spalte

des dreispaltigen Ausschreibens, wenn wir das erste Zeichen fur dasselbe er-
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Erste Spalte.

Z. 3. Pe in retikoL
J M *

Entscheider bei Fesselungen,

Z. 4. Pe tok drar.

I

b
Z, 5- Pe seter ir^

Entscheider im Schutze der Stadt,

Z. 6- Zonek Betradah

Z. 3- nana

tief gebeugt

Z. 4. z>irtot

Zwette Spalte, ^-

f V
- *^

nt
t

P» J-"-

^\

T *- # £

Verbinder von Betradah

7. af Betze^a

I

«

^
V

I" r?

und Betzeda, \ > --^ -.

Z. 8. tColda) Nebupalusar, » ;>. r

Sohn des Nabupolassar,

Z. 9. nCsi Babi-ut, (iO) dnku.

KDnigs von Babylon, (bin) ich

Z. lo/ii. 'Jf to6 ra^ft
r

Bei dem Verlangen des Fussvolks

Z. "/i2- P^ »^a^ d66orf (13) Babrut

will ich Babylon als Entscheider im Maasse

behandeln. '

,-

*:-

z. "/14 Teshut tok rettkol ^ ^

Zur Abhulfe im Drucke der Fesselunjjen
\

• f

Z. ^^15. 5«tt miiima
\ t * '

t

an der Beinschiene von Seiten des Kriegsvolks

durch die Heuschrecken

Z. 5. in dd isher teshawa

mitLustgerechtmachen das frevelhafleHandeln

Z. 6. zotot Bab-Rut

bei den Drangsalen Babylon's.

Z. 7. '4» mindacha (8) nin

Zur Vertreibung (will ich) einen Sohn
Z. 8. romem 'A. Illai

,darbringen dem hochsten Gofte ^

Z. 9. teshiira pe mad,

zur Opfergabe als Entscheider im' Maasse.
Z. 10. Beterem

Bevor

Z, 11. nta 'A. keri
H *

die Niederdriickung vom feindlichen Gotte
F

Z, 12. tarn lebat,

eih Ziel selzt der Flamme,

Z^-^IS. 'A Illai nin romem, af r

will ich dem hochsten Golte einen Sohn dar

' %

Z- 'V.16 sekacha dshkd
h —

r

will ich die Umschliessung aufheben
i

1. WXI be^d)
\

bringpn, und zwar,

l4. m̂ tat
)

A\

bei dem Auszuge des Kriegsvolks^

Z- ^Vi8- kekumetot

sowie ich das Zusammenbmcfen (der Hande und

FQsse)

Z. ^'Vig. dtarti

beihehalten will

Z. ^V2o- «» sdtum.

im Verschlusse.

Z. J%i. SAofer aA:of rd(t),

Als Ordner will ich schlechte Behandiung zer-
schlagen, j

Z- 2%2- <^'^ ««' «5A^ teshawa.

ja vielmehr gern gerecht machen das frevel-

hafle Handeln.

Z

mit dem BegehVen *

J 5. den ta tdni^

dieser fromraen BesUramung.

\

-'
f.

Z. 16. bilti dimmd
ohne dass sie vernichtet

(

ein Hulferuf bei dem Dulden
Z. 18, keici begoz

des Brandes zum Enlkommen
Z. 19. af lebar (pehiQ

und zur Beseitigung der Bethorung

Z. ^%i- an arkat

unter langerer Dauer

2. ^V22- ^'^ Aafiw.

des ihm Scbmerz verursachenden Feuers.

f
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-klaren, mit welchem. die vierte Zeile daselbst begihnt, n^s ^xp (^Kadi') :irb

CAmschreiber und Richter^der Stadt vgl. 2 Chron. :XXVI,-11.3 nennt. Am
Schlusse der W^i Zeile fiigt die Insclirift des ostindischen Hauses rioch ein n
hinzu, woraus hervorgeht, dass die Zeile mit einem Nomen schliesst. Deni-
nach mag dkot rd(g fur fn}i:"

schlagen) geschrieben sein. In

+

c

der lelzten Zeile deutet die Schreibung in fur

dk mi\ dass dk das Adverbium ^n (ja melmehr) und da das Nomen n^n (mit

Lust, gemj sei. Darum mdgen die folgenden Worle das Verbura iJher fur

i^J?!!i, i^^^^ «^^ gerecht macheri) und das Nomen teshawa fiir nN-)\Dn Qdas
frecelhafte Handeln), gleichbedeutend mit t^rp , sein, wobei das ^ als Mit-
lant gilt. M°

• 1 y .

Wahrend sich hiemach die beiden lelzten Zeilen der ersten Spalte auf
den zweiten Titel beziehen, der in der vierten Zeile eingeschaltet ist, entbalt

die ganze zweite Spalte, deren erste zwei Zeilen als zusammenstimmend mit

dem Anfange der funften Zeile des achtzeiiigen Ausschreibens keine weitere
Erlaulerung bediirfen, des Koniges Entsi

tel (Z. I, 6.1. Demnach maff das Wort

den dritten

fiir nyji fge
beugt Oder mlch demuthigend als Niphal von NJiO , sowie der vierten Zeile

fiir den Plural von n^^yi oder nv-)^ sein, wodurch eine Landpl
Hornisse oder Heusclirecken angedeutet wird, imd der Anfang der zweiten
Spalte in den ersten funf Schriftlichen und milndtkhen Be

der
fehh ziifolge will ich tiefgebeugt durch Heuschrecken gerecht machen
sUhnen das Ungemack Dem fugt alsdann die sechste Zeile nocb die Worte
zotot Bab-Rut hinzu/ deren erstes dem arabischen l^i^ zufolge die Drangsale
Babylon's bezeichnet. In der siebenlen Zeile schveiht das zweite Exemplar
onsets Ausschreibens das Schlusszeichen der Worte an mindacka fur hti

(zur Vertreibung) und fiigt die beiden Zeichen
mit welcben das erste Exemplar die folgende 2eile beginnf, noch in derselbeh
Zeile hinzu, woraus es sich ergibt, dass sie eben sowolil rait den vorherge-
heuden als folgenden Worten in Verbindung gebrachl werden konnten, wie-
wohl dadurch, dass sie in der 13. Zeile zwisckn"den in umffekehrfpr Ord
nnng folgenden Worten stehen, eine engere Verbindung mit diesen angedeu
tet wird. Ich Jese daher die beiden Zeichen nin fur pq {^ehen SohnyuM er

•
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klare das folgende Wort romem fiir a>oi-i als Futurum von n^o-i oder mn
um so mehr durch toill ich darhringen, weil darauf die Bezeichnuiig des hoch-

sten Golles durch 'A. lllai und in der neimlen Zeile feshura fiir N-^iu/n
r t

Opfergabe vgl. 3 i>/o«. 11, 9 .) folgt. Die drei letzlen Zeichen der neunlen Zeile

sind dieselben, mil welchen die IV12 Zeile der ersten Spalte beginnt, und
T t

welche den Konig als Entscheider iiber das Maass bezeichnen.

Als solcher wiederholt er Z. 13. seinen Entschluss mil dem Vorsatze be
1>

terem fiir zd'Tid's. (becor) Z. 10./ uta 'A. keri (die Unterdrilckung des feindli-

chen Gottes) Z. 11., tarn lebdt fiir Din!? cd!?1 C^^f^ ^i^l *^^^' der Flamme)

Z. 12; wovon die letzte Zeile aiich in der Inschrifl des ostindischen Hauses
L

III; 54. und V, 53. enthalten ist. Zur Bekrafligung dieses Entschlusses fiigt
rin'

die 13. Zeile noch die Conjunction a/ in der verstiirkten Bedeulung und zwar

hinzu mit den Worten in tat fiir h^N^ ny (niit dem JBegehren~) Z. 14., den

ta tarn fiir Qi?l nN^ y\ (jlieser frornmen Bestimmung). Dem setzt der Schtuss
* • • ^

I
^

des Ausschreibens noch ferner hinzu: Z. 16. 6//// fiir •»n4i (ohie dms) dimma

fur H)T\ Qcernichtet)
J Z. 17. shawat fiir hi^'i^a (m Geschrei tim Hiilfe), it

fiir NriM?"!?) oder n^riTi; n^^ (6e/ rfe»? Dulden'), Z. 18
1

fr/e^ Brandes) y begos fiir 7^:i:i (^2//» zu entkommen) ^ Z. i9/2q a/

ihara petut fiir n^^nq n^^^oS ^n (^a^yzrf swr Widersetdichkeit gegen die Be-

thorung oder richtiger vielleicht lebar fiir ni?;iS zwr Beseitigung der Einfalt)y

Z. ^%i <r/w arA'a/ fiir ninN Sn Qunter langerer Bauer) ^ Z. ^V22 ^^ JSraftw^ fiir

^nN^s nnN ([Je* /^»2 Schmerz mrursachenden Feners^ Das letzte Wort von

nNS mit dem Suftixe des Prondmens dritter Person ist durch ein einzelnes
^ \

Zeichen angedeutet, mit welchem in der babylonischen Keilinschrift aus Behi-

stun der Name des Kambyses Kaimshiya beginnt, wogegen mit dem R davor

die Namen des Nebiikadnezar niid Nabopolassar schliessen. Das ganze Aus-^
! W

schreiben laulet dieser Erlauterung zufolg
(

i ^

'<
#
/

Erste Spalte,
f f » •

Zweite Spalte.

Z- 1. Nebukadarrusar,

Nebukadnezar,

Z. 2. NCsO Babrut,

i

'

Konig von Babyiorij und schriftlichen Befehlos (will ich)

Z. 1* In dmrd

Zufolge mundlichen

Z. 2. af lam emer

83
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Erlauterung babylonischer Cylinder in Bezug auf Kindesopfer.

Habe ich den Schluss des zweispaltigen Ausschreibens seinetn Sinne nach

richtig aufgefasst, so erbietel sich der KSnig Nebukadnezar dem Moabilenko-

nige 2Kon. Ill, 27. gleicli zum Scliutze der von Ileuschrecken mit Vervvii-

stung bcdrohten Statt dem hochsten Golte ein Kind zum Brandopfer darzu-

bringen, welchera dieses frciwillig sich hingeben musste, wenn dadiirch der

ziirnende Goll gestibnt werden sollte, weshalb man ihm die Wonnc der Wie-
derbelebung nach dreien Tagen mit so reizenden Farben schilderre, wie wir

sie bei dem Propheten Hosea VI, 2 IT. lesen, und die Verbrennung nur eineu"

Durchgang dnrch das Feuer naimte, urn den irdischen Leib zur himmlischen

von allem anhaftenden Unreinen zu laulern. Wahrend die Religion

assyrischer Hirlen, welche alien widerwartigen Naturereignissen durch Aus-

vvanderung in andere Gegenden auszuweichen vragsten, und gleich heiter wie

i!ir Ilimmel, in dessen blaue Farbe sie sich nach EzechJel XXIU ,
'6. kleideten,

von ihren Gotlern nur Heil und Segen erwarteten, ebensoinso vvenig

schrieben d

ansjissigen Chaldaer, die nach Ezechiel XXUI, 14. in die rothe Farbe des

Feuers gekleidet waren, alles sie betreffende Ungemach einer wegen Versiin-

digung zurnenden Gottheit zu^ und in triiber Stimmung, nach Baruch VL 31,

Rocken und ffesch bei Leichenfeiern heulend

und schreiend , suchten sie die Goiter, welche sie mehr furchteten als dankbar

verehrten, wenn das Ungluck gross war, selbsl durch Aufopferung eines ein-

/igen Kindes zu versohnen. So greuelvoll uns ein solcher Entschiuss erscheint,

so wurden doch dazu die Aellern durch den Glauben ermuthigt, mit welchem

der Prophet Jesaias XXVI, 19. sein Volk trostet, dass das verbrannte Kind

neubelebt und, wie wir es bei Jamblichus (de mysteriis Aegypt. V, 12.) lesen,

Kur Gemeinscbaft rait den Gottern im Himrapl verklart wiirde, daher nach

Famanias IV, 32. 4. die Chaldaer nebst den indischen Magiern die ersten wa-
ren, welche die Unsterblichkeit der Seele Jehrten. Man verbramite deshalb

die Kinder nicht nur zur Beseitigung grosser Noth, sonderu suchte dadurch

liberhaupt die Gunst der Goiter zu gewinnen.

Wie gewohiilich die Kindesopfer in Babylon waren, ersieht man daraus,

Hist- Philol. Classe VL t
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Schnur am Leibe trug, niit

dass sich auf sie die Halfte der Oriental Cylinders by A, Cullimore, welcho

man zur Besanftigung der Gdtter vermittelst einer

so raannigfaltiger Darstellung bezieht, dass sie eine vollstandige Belehrung^

iiber den greuelvollen Aberglauben gibl, sobald man sie richtig zu deulen.

weiss. Darum fuge ich der Entziffening des zweispaltigen Ansschreibeus den

Versuch einer ErlSiiterung jener Cylinder hinzu, ob ich gleich nur wenige der

luschriften, von welchen die Halfte derselben begleitet wird, zu erklaren

weiss, mein vorzuglichstes Augenmerk auf die Deutung der beigegebenen Sym-
bole richtend, durcli welche auch solche Cylinder verstandlich werden, die von

keiner Inschrift begleitet sind. Die wichligste Belehrung, welche uns die In-

schriften geben, soweit man sie bis jetzt erforschl hat, ist die, dass man durch.

defen Schriftarl den Unlerschied assyrischer, babylonischer und persischer Cy-
linder kennen lernt, da die babylonischen Cylinder sammtlich die verzierte

Schriftarl enthalten, welche sich gleich sehr von der einfachen assyrischen,

wie von der persischen iteilschrift, unlerscheidet. Da in den Inschriften ba-

bylonischer Cylinder , welche sich auf die Kindesopfer beziehen ^ nicht leicht

der Name einer Gottheit fehlt, welchem deren Bezeichnung durch einen von
dreierlei Keilen durchkreuzlen Querkeil vorangestellt wurde ; so erkennt man
hieraus sofort den babylonischen Ursprung der damit verbundenen Darstellung,

fiir Welche man meistens den Hamatit oder Blutslein wahlte. Die bildliche

Darstellung der Gdtter solcher Cylinder lehrt uns in der Sammlung von A.
Cullimore, auf deren Erlauterung ich mich hier beschranke, No 132. kennen,

wo ein Babylonier den Gott der Morgensonne begrusst, dem der Golt der

Mittagssonne enlgegen reitet, wie dem Gotte der Abendsonne die Gottinn des

die Nacht erleuchtenden Mondes entgegentritt. Nur drei dieser Gotter kommen
w

hier in.Belracht, weil der Mittagsgott bei dem Kindesopfer nicht betheiligt

war, wogegen die nachtliche Gottinn der Unterwelt auf No 120, die Fruchl

des Granatbaums, mit welcher jener Babylonier den Morgengott begriisst, in

grasslicher Gestalt verzehrt.

Sowie sich im Vogelkopfe alier Figuren dieses Cylinders eine Anspie-
lung auf das Verbum n'Jy ausspricht, von welchem sowohl die Benennung ei-

nes Vogels (^iv^ als der Finsterniss Cno^y Hiob X, 22. XI, 17.} slammt; so

lassen sich manche Symbole als Wortspiel deulen, wie die Fische auf No 88
t
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wo der thronenden Mondgollinn ziir hnung

) nebst Kopfbedeck

Kraft (1 Kon

gegeb
ist, durch ihre Benennung (pj) aiif Anwachs und Nachkonimenschafl (pjj

ipielen. Bevor jedoch dergleicheu Wortsp able, will ich, um
einen Begriff davon zu geben, wie sich die Inschriften zu den Darstellimgen

Tnschr erlautern, deren Sinn durcb ibr

3r klar gewordon ist. Da-
hin geboft vor allem die aus dem dreispaltigen Ausschreiben bekannte Be-

od

beiden Goltheiten der So d

kadiiezar am Euphratthore

auf No 30. enthalten, wo

pel erb Am chst

Nebu-

diese

iiber stehen,

Mondgollinn einander gegen-

auf No 132; dem Abendgotte ist aber mil Anspielung auf

Hand gegeben, und die
den Naraen Svs em Kugelslab als Scepter in die linke

Mond No 55
,
w^o vor dem Morgengotte die Bezeichnung

Sonnengottes, wie auf No 57. stebt, uber einem Fiammen sprubenden Ld-

le Anspielung auf des Mondes Beiwort .-ijnVwen , dessen

zuliess. W«niger deutlich ist dieselbe Inschrift, wie in den Fundgruben des

IV. 2- 6- auf No 23. 25. der thronenden Mondgoltinn beigeg^eben, welcbe

auf No 23. durch Wasserkruo

4

aber durch einen Hund als wachsarae Nachtgottheil bezeichnet zu werden

scheinL Des Sonnengottes Name allein steht auf No 95. mitten in der bild-

]ichen Dar

Hohe stehe

^ottinn das

hinler Abend wie auf N 3 dem liber einer

gegeniiber, Sollte auf No 24., wo der Mond
markige Glinimrohr Hand gegeben scheinl. in welchem

inelheus nach Hesiod's Theosonie 560. das Feuer Himmel stahl deren

Name rait der Bezeichnung des Bel beginnen; so lautet er mil dem folgenden

verbund

Nar wenig davon verscbieden ist der Gotte der ersten Zeile auf

No 26. uud in der zweiten Zeile auf No 136, wo in der erslen Zeile der

So welcber auf N 46 der drilten Zeile

folgt. Demnach konnle die dreizeilige Inschrift auf No 146. erklart werden:

1. fe "A, Belat 2. yhat reshef 3. le 'A Bel (Filr die Mondgottmn tcird die

Glutflamme sich enfmnden dem Sonnengotte. Hiernach wiirde die Verbrennung

L2
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der Erstgeburt bezeichnet, fur welche man nach No 88. von der Mondgottinn

doppelten Ersatz erwartete. Auf einen solchen Aberglauben beziehet sich

Ezech. XXj 26.; dass man aber die Kinder vorher schlachtete, ehe sie ver-

brannt wiirden, kann aus Ezeck XVI, 21. hicht geschlossen werden. Viel-

mehr begleitete man das Kindesopfer^ bei welchem die Mutter so weiiig wie

das Kind, dessen verzogene Mienen man fiir ein Lacheln ausgab, eine Klage

oder einen Weheruf horen lassen diirfle, nach Plutarch {de superstit c. 13,')

und Philo (^bei Euseh. praepar. evang. I, 10.} niit der schallendslen Musik^

um unwillkiirliches Aufschreien des verbrennenden Kindes zu tibertonen. Die

Inschrift auf No 136, lautel vielleicht: 1. 'Ashat A. Bel, 2. yishrd 'A, Belat,

3. V ^A. ^A, tishar (das Brandopfer des Sonnengottes^ die Gebiihr der Mond-

gottinn^ mdge den beiden Gottern gefallenj; auf No 135. dagegen: 1. 'Ashat

'A. Belaty 2, A' 'A, N(m) that^ 3. le 'A. Lat, (^fiir dhV) das Brandopfer der

Mondgottinn wie der enschaft wird dem Flammengotte

sick entzunden. ^ Es muss jedoch bemerkt werden, dass das Zeichen, welches

ich als Bezeichnung der Nachkommenschaft erklart habe/weil in dem drelspal-

tigen Ausschreiben II, 34. die Gottinn Nana mil dem Golte Nebu verbuaden

isl, auf No 42. neben dem MorgengoUe stebt, woraus sich die grosse Unsi-

cherheit einer Deulung der abgekurzten Gotternamen ergibt. Unverkennbar

ist der Name des Gottes Nebu oberhalb der Inschrift auf No 46.; wo die bild-
^

liche Darslellung nur den Abendgott mit dem betenden Priester zusammenstellt,

dem auf No 56. ein ganz verschiedener Name beigegeben ist. Darf man aber

iius gleicter Inschrift auf Gleichheit des dabei dargestellteu Gottes schliessen,

so ist der thronende Gott auf No 75. nicht verschieden vom Abendgotte auf

No 50.

^owie ^iese Namen auch in der Inschrift des ostindlschen Hauses gefun-

den werden, so liessen sich aus derselben noch manche andere Gotternamen

anfuhren; es ist jedoch um so mehr rathsam, init der Erklarung derselben zu
* -

-

warten, bis die Inschrift des ostindischen Hauses in grosserm Zusamraenhange
r

gedeutet werden kann, da die Inschriften der Cylinder nur wenig zum Ver-

standnisse der bildlichen Darstellung Beitragen. Diese ist von zweierlei Art,

srfa darin entweder nur Gotter und Menschen dargestellt sind, oder zuglelch al-

lerlei Symbole dieselben begleiten. Nur Gotter enthalten No 44. und 69., wo
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sich der Morgengott entweder durch sein flammendes Opfermesser odcr durcli

die erhobene Lichtfackel vor deni Abendgotte bei dem Kindesopfer als Flam-

o betheilifft. Auf No. 69. sind beide Gcitter sowohl an ihren Fussen

an ihren obern Theilen mit Sternkiigein geschmiickt; auf No 54. isl aber deiu

Morgengotte ein flaniraeuder Leuchter, und dem Abendgotte ein betender Prie-

ster beigegeben. Diesen konnte man auch fur eine Priesterinu erkliircn , weil

er bartlos gezeichnet zu werden pflegt; allein dessen Bart ist nur geschoren,

biirlig fuhrt er nicht nur auf No 93. ein Kind zum Opfer, sondern auch auf

No 88. einen Mann mit dem Ziegenopfer, den cTessen Frau mit einem Speise-

korbe begleitet, der 3Iondgoltinn vor, deren bartahnliches Lappchen unterhalb

<les Kinnes nach der Zeichnung der Mondgottinn auf No 55., wo die Frau zur

Andeutung ihres Schweigens rait untergeschlagenen Hiinden iiber einer Terrasse

steht, bcurtheilt werden muss. Da ein Ziegenopfer nicht ohne Beisein eines

beteiiden Priesters, wie es Herodot I, 132. von den Persen meldet, gebracht

werden durftej so muss auch die Figur, welche auf No 137. das Ziegenopfer

mit einem Trankopfer begleitet, fur einen Priester erklart werden. Wiewohl

sonst den betenden Priester auch ein verschnittener Opferdiener mit Speise-

korbe und Becher begleitet, dem auf No 30. eiu Fliegenwedel in die Hand

gegeben ist; so darf doch die nackle Figur auf No 137. nicht als ein soicher

iredeufet werden. Diese slellt vielmeh Wiederbelebung

klartes Kind dar, welches sich auf No 135. von dem verbrannten Kinde nicht

nur durch seine Grosse, sondern auch durch ein mit Sternkugeln verziertes

Haupt unterscheidet, statt dass demselben auf No 125. eine aufgerichtete Horn-

«chlange als Symbol der Verjiingung beigegeben ist.

St)wie jener Sternkugeln auf jeder Seite drei gezeichnet sind, so flattert

auf No 117., wo wie auf No 125. beide Sonnengdtter vor einander stehen,

i^on den Armen des Verklarlen ein dreifach gewundenes Band herunter, wel-r

ches gleich den drei Stufen der das Lichtgeslell oberhalb des geopferten Kin-

des schmiickenden Leitern dessen Wiederbelebung nach drei Tagen andeutel.

Eben darauf beziehen sich die drei Marken auf dem linken Arme des thronen-

4en Gottes auf No 86., wo das Lappchen der schweigenden Frau irrig wie ein

Bart gezeichaet ist. Zum Beweise, dass der thronende Gotl den Abendgott

vorstelle, ob ihm gleich ein Opfermesser in die Hand gegeben ist, kann No
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115. anffefiihrt werden, wo die Art und Weise angedeulel isl, vvie beide Son

o bei dem Kindesopfer betheiligen. Wahrend vor dera Abendg

niit dem Bewillkommung'sbecher zwischen dera die schalleiide Musik andeiiten-

den Schallrohre und dem aufrechtsitzendeii Hunde^ der dem persischen Sagdid

o auf die scheidende Seele eines Sterbenden achtet, der Vater des

braiinten Kindes schweigend stebt, billet er zugleich den Morgengott mil dem

Opfermesser urn des Kindes Auferweckiing nach drei Tagen, welche durch

drei kleine Kreise bezeichnet werden, da ihnen auf No 93. ein gleicher Kreis

zur Andeutung eines vollen Tages gegeniiber steht. Hiernach betheiligt sich

der Abendgolt bei dem Kindesopfer durch giitige Aiifnahme desselbeU; der

3Ioro-entTolt dagegen durch Wiederbelebung des verbrannten Kindes, welche

No 119. durch mannigfache Syrabole verdeutlicht. Wahrend der Morgengott

mit hocherhobener Rechte und aufflackerndem Lichte in der Linken iiber einer

den Erdenschmuck bezeichnenden Gazelle zu ,dem Grabe vorschreitet, in wel-

chem das Kind zwischen seinen Aeltern in umgekehrter Richtung und dreifa-

cher Windung ruht, fliegt iiber einem Kopfe ein Kranieh oder eine wilde Gans

zuni Himrael erapor, wobei zu bemerken ist, dass sich die Symbole auf dem

obern Theile der Cylinder aUf den Himmel, auf dem untern dagegen auf die
r

Erde beziehen. Eben dem Morgengotle, welcher auf No 1 17. das Lichtgeslel!

iiber dem verbrannten Kinde halt, wird' durch die vom Kopfe des Verklarten

ihm zugerichtete Lotosblume die Verklarung zugeschrieben, wogegen auf No

55., VA der Vater dera Blorgengotte eine Ziege zum Opfer bringt, die Mutter

von der Mondgottinn neue Befruchtung erwartet.

Da ein Ziegenopfer, wie auf No 49., dem Morgengotte dargebracht zu

werden pflegte; so ist das kniende Thier vor dem Abendgotte auf No 136.

als Gazelle zu deuten, welche auf No 26. mit dreizackiger Krone gezeichnel

ist. Dagegen muss auf No 107. der zwischen eirier Ziege und dem Zauberer,

der mit doppeltem Zanberrohre iiber einer Terrasse steht, auf einem Sliere

mit doppelter Flamrae reitende Gott fiir den Gott der Morgensonne erklart

werden, stall dass der Gott auf No 62, wo der Pfau, auf dessen Schwanz er

tritt, die Unterwelt, die ruhende Gazelle die Oberwelt, ond das umschlossene

Kreuz den Himmel zu bezeichnen scheint, von welchera sich die beiden Rhom-

bus abwarts neigen, als Abendgolt zu deuten ist, der auf No 22. unler drei

\
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gleichen Kreuzen innerhalb seines Tempels vor dera durch eine Pyramide be-

zeichneten Feueraltare unter dem Zeicheii des Firmanientes thront. Unum-
schlossen steht ein solches Kreuz auf No 65., wo audi der Kopf der mil den

freinander gestelllen Kinder durciikreuzt isl, iiber dem Feuerzeiclien

Lbendgotte, dem auch auf No 95.. wo die beiden Kinder mil den

Fiissen iib

vor dem j

Kopfen ubereinander stehen^ oberhalb eines Schallrohres, wie auf No 31. oher-

halb einer emporgeri ein solches Kreuz beigegeben

bier, wie auf No 29. 32. 71. und 93., mit dem gezeich

nete Steinbock des Tbierkreises deutet auf ein herbstliches Fest, sowie die

kopflose Jungfrau auf No 95. auf ein sommerliches und der Stier auf No 106

und 91. auf ein Fruhlingsfest, an welchem man die Erslgeburt zu verbrennen

Bgte. Denn sowie man den zwolfstiiudigen Tag in Morgen, Mitlag utid

Abend theilte, so das Jahr in drei viermonatliche Jabreszeilen mit einem be-

sondern Fesle. Nach AlhenciNs XIV, pag. 639. berichtete Berossus im erslen

Buche seiner babylonischen Geschichte, dass am 16. des Monates Loos, dem
neunten Julius des julianischen Kalenders entsprechend, in Babylon das Fesl

der Sakeen gefeiert sei, bei welchem ein zura Feuertode verurlheilter Sklave

nach funflagigem Schwelgen verbranut zu werdeu pflegte. Eben dieses war
die Jahreszeit, in welcher die unertragliche Sonnenglut die Luft mit verpeslen-

den Dunsten fiillte und der Schilderuug des Elends Yom Propheten Joel I 10.

entsprechend das Feld so verwiistete, dass man zur Verhutung grossern Un-

olucks eine Kiudesverbrenn

Eben diese Jahreszeit

L

Int auf No 94. durch den Flamaien spruhenden

welcher die ruheude Gazelle anfallt wo der

aufrechl sitzende Hund auf die Seele des Sterbenden achlel, der als Verklar-

ter iiber der Gazelle sleht, wahrend iiber dem Lowen ein Stiermann mit Ian-

gem markigen Feuerrohre, und uber dem Huiide ein Lichtgestell gezeichnet

isl. Auf No 93. bekiimpft ein solcher Stiermann den Lowen iiber einem

Todtengerippe, wiihrend hinter ihm ein Kind mit dem Kopfe iiber einem Schali-

rohre steht, welches auf No 95. iiber ein anderes Kind gestellt ist, um deii

Uebergang vom Leben zum Tode anzudeuten, wie auf No 94. die umt^ekehrte

Slellung der beiden Kinder den Uebergang vom Tode zum neuen Leben be-

zeichnet. Wenn man auf No 91. durch veranderle Ahwickeliuiff der Cvlindep-
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flache die beidea iiberei 94., rait dem
tenden Priester verbindet; so bezeichnet der Kopf iiber dem knleenden Kinde

nebst Hunde und Schallrohre den Tod des verbrannten Kindes
, der Kreis-

tanz des Sliermannes dagegen mit einem andern Manne^ welcber mit Stierhor-

nern auf dem Ko^fe ruckwarts blickt, die Vertauscbung des Erdenlebens mil

dem Himmel, wie auf No 123, wo die Frau, wie auf No 23-25. ihren Mann
der Mondgotlinn vorfuhrt, den Ersatz der geopferten Erstgeburt diirch neue
Befrucbtung. Auf No 92., wo ein Schlangenbeschworer den Wechsel des Zu-
standes vermittelt, deutet der dem knieenden Hercules auf No 39. gleichende

Lowenschwinger dem Kinde mit dem fliegenden Kranich auf dem Kopfe gegen-
iiber elwas Aehnliches anj auf diesem Cylinder hat aber der Synkretismus

spiiterer Zeit, in welcber man assyriscbe und babyloniscbe mit persischen und

mbolen verband
/^

des himmlischen Stieres

den Kopf eines Mamies gegeben, wahrend er auf No 121. ebenso den Rachen
sperrt, wie auf No 94., wo er, wie ".n.^ zugleicb eiue Gazelle und den
Schmuck der Natur bezeichnet, zugleich als ^n'? auf n^b (JFlamme) und als

i-iN auf niN (Feuer) anspielt, daher Vn-^^n sowohl als Loice Gottes (
AXIII, 20. Jes. XXIX, 1 ff.} einen Helden, wie als Feuer Goftes (Ezech
XLIII, 15 f.3 eiiien Brandopferaltar bezeichnet. Der dem bebraischen

ch benannte Molcb deutet aber auf No 53. 74. 93. als Salamander faW
3 Feuer

Anf No 74. scbeint auch der Widder, iiber welchem der Verklarte steht

^uf einem Worlspiele zwischeu S^n i Widder') und =:^n (^Kraft) zu b
sowie auf No 129. dem Ab Vater mit gesch
nem Kopfe seine Traurigkeit iiber das Kindesopfer bezeigt, mit Ansp
das Verbum n^v Qaafgeregt sein^ der Kopf eines Esels (-1".^) gegeben sein

mag. Wegen der Unentschlossenbeit des Valers scheint auch der Fisch, wel-
cber auf No 106 und 113. aufvvarts slrebt, niederwarls gerichtet zu sein, so-
wie die beiden aufrecht sitzenden Hunde nicht aneinander bangend , wie auf

No 71., sondern getrennt und dickleibig ibre Sorglosigkeit dadurch bezeugfen,

dass die als Biene dargestellte Seele hinter ihrem Riicken vora Auffluge zu-
ruckgehalten wird. Vielleicht reitel auch der Morgengott auf No 96 und 107.
auf einem Stiere vermoge eines Wortspieles zwischeu -)P2 und ijps, obgleich

•
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die lodernde Flamme iiber demselben auf No 60. und 67., wie auf No 106.

unterhaU) des himmlischen Stieres, eben sowohl dem Abendg^olte als dem Mor-
gengotte, (Jer auf No 133. als iiber dieselbe gebielend dargeslellt ist, auf No
70. beigegeben wird. Wenn der Dammerungsvogel Cl'^^^i) 3 Mos. XI 17.

51/o*. XIVj 16. Jes. XXXIV, 11. als der Kranich gedeulet werden darf, wel-

cher auf No 89. 93. und 97. zugleich als Vogel der Erde und des Himmels

den Abendgott begleilet, und auf No 66. denselben, wie das verkliirle Kind,

zu beiden Seiten unigibt; so findet auch bei diesera ein Worlspiel mit fyjj^^

(Abenddammermg) Stall. Wenn der Kranich gleich der wilden Gans von

seinem Geschrei auch iijjj C-^e*. XXXVIII, 14.} genannt sein sollle, so deutete

er nach Jerem. VIII, 7. ein geregelles Leben an, stall dass die Landschildkrole

auf No 113., wie nach Niebuhr zu Sural, das Symbol der Gluckseligkeil war.

Das diesem gegeniiberstehende Symbol, welches auf mehren Cylindern, wie

No 13. 24. 26. 92. 122. 130 f. 146. theils oberbalb des Schallrohrs, llieils

davon getrennt oder auch ohne dasselbe, mehr oder w^eniger einer Schale

mil der Frucht vom Baume des Lebens (1 Mos. Ill, 22.} gleicht, gait nach

No 115., wie das Kreuz auf No 95., als ein Sinnbild der Unslerblichkeil,

welche nach No 146. durch den dieselbe bekranzenden Morgengott dem auf-

erweckten Kinde verliehen wurde. Auf No 60. vertrilt das Gollheitszeichen

der verzierten Keilschrift, welchem das Zeichen vor dem Abendgolle auf No

45. eben sowohl, wie dem Lichlgeslelle auf No 115. gleicht, die Stelle eines

Krauzes. /

Das Zeichen des Himmels erscheint auf babylonischen Cylindern in so

mancherlei Gestalt, dass es einer umslandlichern Erlaulerung bedarf. Die ein-

fachste Zeichnung isl ein nach oben gerichteler, dem Zeichen des Mondes

gleicher, Halbkreis, der auf No 114. und 127 f. auch eckig erscheint. In

diesen den sichtbaren Himmel andeulenden Halbkreis wurde das Wellall zura Theil

als voller Kreis hineingezeichnet, wie auf No 32. und 70., welcher zur An-

deutung der vier Enden durchkreuzt zn werden pflegte, wie auf No 45. und

95., dabei jedoch meistens als dunkele Scheibe dargeslellt wurde, wie auf

No 132 und anderwarls bei dem Morgengotte, wahrend die mondahnKche Ge-

stalt am meisten der Mondgoltinn beigegeben erscheint, und auf No 126. noch

von einer achtstrahligen Sonne begleitet wird. Auf No 92. 93. 96. ist das

HisL-PhUol. Classe VL M
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Weltall im Halbkreise nur als Kreuz auf dreifach verschiedene Weise gezeich-

net, welches auf No 45 und 71. noch rait einera vollen Kreise urageben ist

Aiif No 86. und 130. vertritt eine achtstrahlige Sonne das Himmelszeichen
I

\v:ahrend sie auf No 26. der Halbkreis umschliesst, in welchen auf No 50
neben dem gevvohnlichen dunkeler Scheibe eine fiinfstrah

lige, und auf No 48. eine sechsslrahlige von einera vollen Kreise umschlossene
Sonne gezeichnet ist. Auf diesem Cylinder ist zugleich das dem Feuertode
unler sonnigem Himmel geweihte Kind dem Abendgotte gleich dargestellt, statt

dass es auf No. 50., unter dem gewohnlichen Himmelszeichen, von der scliwei-

genden Mutter begleitet mit gefalteten Handen, wie auf No 117. unter dem
Lichtgeslelle des Morgengottes , und auf No 31. unter dem Steinbocke des
Thierkreises

,
Unter welchem es auf No 32. dem Priester gleich gekleidet auf

einera Stuhle sitzt, ohne von[der Mutter begleitet zu werden, nackt dasteht, wahrend
es auf No 51. und 112. mit einera aufrecht sitzendera Hunde, auf No 35. auch
ohne denselben kauerl, auf No 95. und 135. bittend knieet, auf No 66. aber
unter einera Kranichskopfe auf blosser Erde sitzt. Sowie hierdurch eine

Oder geringere Entschlossenheit des Kindes angedeulet zu sein scheint, so wird
auf No 93. ein jimgeres Kind, das sich noch nicht entschliessen konnte, vom
Priester unter einem Molche mit schwarzer Maske am Seile vorgefuhrt, und
auf No 120. ein alteres Kind, das sich nicht entschliessen wollte, ungeachtet

der trauernde Vater der Gottinn der Nacht einen Suhntrank bietet, den Rich-
tern der Unterwelt zUr Bestrafung iibergeben.

Diese Erlauterungen reichen bin, um die Mehrzahl der als Amulete oder Sie-

j1 an einer Schnur gelragenen babylonischen Cylinder geniigend zu erkliiren,

um aber auch einige Erklarungen derselben zu liefern, wahle ich die achtzehnte

Seite der Oriental Cylinders by A. Cullimore, welche fiir jedes der drei Feste

im Jahre zwei Cylinder verzeichnet. Auf No 91. bittel am Fruhliiiffsfeste un-

s

©

ter dem Zeichen des Stiers, vom belenden Priester und der schweigenden Frau
begleitet, efn Babylonier den mil markigem Feueirohre thronenden Morgengott
um die Yerselzung des durch das Schallrohr angedeutelen verbrannlen Kindes
unter die Unsterblichen

, mid auf No 96. gelobt er demselben Gotte als Feld
iind Vieh befruchtend ein Speisopfer. Auf No 95. biftet der Priester den
Abendgott am sommerlichen Feste unter dem Zeichen der Jungfrau um die

1*
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Aufiialmie der scheideiiden Seele des dem Feuertode geweihten Kindes durch

den Wechsel seines irdischen Leibes rait einem himralischen in die Gemein-

schaft der Goiter, und auf No 94. bittet er zugleich

d das Feld Sonnenhitze durch das

Verklarung

warmende

Licht des Himmels. Auf No 93. bewillkommt der Abendgott am herbstlichen

Feste unter dem Zeichen des Steinbocks die Mutter der zum Durcligange durch

das Feuer bestimmteu Erslgeburt mit der Zusage, dass die vom irdischen Leibe

des durch das Feuer gelauterten Kindes scheidende Seele nach dreien Tagen

iporflie und auf

genbeschw wie dergleichen schon

92. entbietet ihm ein Schlan-

as Vlir, 17. und der Psalmist

LVIII, 6. kennt; fiir die wohlwollende Aufnahme der scheidenden Seele des

durch den Lowenschwinger bei dem Feuertode von der Verffanglichkeito des

durch den Lowenmann angedeuteten irdischen Lebens befreieten Kindes, wel-

ches mit der wilden Gans auf dem Kopfe dem durch den Slier bezeichneten

unverganglichen Leben der Unsterblichen entgegerifliegt, ein Dankopfer dessel-

ben. Dabei mag noch bemerkl werden, dass dem Morgengotte, welcher bei

einem Ziegenopfer ein flammendes Opfermesser zu schwingen pflegt, bei der

Verklaruug eines verbrannten Kindes irgend eine LIchlbezeichnung in die Hand

gegeben wird, und der Abendgott zur Bewillkomraung anders gekleidet thront

als er mit geslpnkter Rechte gewdhnlich steht.

I

Ma



96 G. F. GROTEFEND,

Nachtrag
r

m

zum acbtzeiligen Ausschreiben Nebukadnezar's und liber

assyrische Cylinder.

Vorslehende Aufsatze waren schon zum Abdrucke nach Gottingen gesandl;

als ich unter Bellino's Abzeichnungen babylonischer Backsteininschriften ein

drittes Bruchstiick des achtzeiligen Ausschreibens von Nebukadnezar erkannte^

welches ich auf der beigegebenen Steindrucktafei iioch dem zweispaltigen Aus-

schreiben Yorgesetzt habe. Eine Vergleichung desselben mit den in den Fund-

gruben des Orients bekannl gemachten zeigt^ dass es zwar zu beiden Seiten

bedentend verletzt, aber doch noch einmal so gross ist als das kleinere Bruch-

stiick^ mit welchem es in der Schreibart so iibereinstimml , dass darnach das

unkennllich gewordene Zeichen in der Mitte der erslen Zeile berichtigt wer-

den kann^ wogegen das dritte der darauf folgenden Zeichen in beiden Exem-

plaren der Fundgruben durch dieses Bruchstiick berichtigt wird. Da jedoch

der Yollig gleichlautende Inhalt nicht weiter besprochen zu werden brauchl, so

fuge ich dafUr eine Besprechung der assyrischen Cylinder hinzu, durch deren

gegenseitige Vergleichung die Alterthurasforscher , wie ich selbst, ein solches

Verstandniss ihrer Darstellungen gewinnen werden, dass, darnach beurtheilt

werden kann, inwiefern die religiosen Vorstellungen der Assyrier und Baby-

lonier zusammenslimmen oder sich von einander unterscheiden. Wenn ich

dabei manchen friiheren Ausserungen widerspreche, so mag man in diesen

V^lderspriichen den gewonnenen Fortschritl erkennen, der auch in dem, was

ich noch nicht befriedigend zn erlautern weiss, einen fernern Fortschritl durch

die Friifung der Alterthumsforscher erwarten lasst. Sogleich zu Anfange muss

ich beraerken, dass zwar kein assyrischer Cylinder eine Inschrift mit verzier-
L

J

ter babylonischer Keilschrift hat, aber die enlsprechende einfache Keilschrift

auch babylonisch sein kann. Eben so lasst sich auf assyrischen Cylindern

keine Nachahmung babylonischer erwarten, wogegen die assyrischen auf fru-
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heren babylonischen nachgeahmt sein konnen, wie spiiter die Perser viel As-

syrisches in ihre Darstellungen aufiiahmen.

Sowie wir in den Inschriften assyrischer und babylonlscher Konige gleiclie

Gotternamen finden, wie ntv und hj^cn in der Inschrifl des Obelisken aus

Nimrud QBr. M. Pi 87, 2 f.} und in der zehnspaltigen Inschrift Nebukadne-

zar's, welche die oslindische Corapagnie vor funfzig Jahren bekannt gemachl

hat (Sp. IV. Z. 10.}; so sind auf den Cylindern No 39 und 41 mil einfacher

und verzierter Keilinschrifl bei A. CulUmore gleiche Lowenschwinger darge-

stellt, von welchen gerade der mil einfacher Schriftart begleitete mehr als

der andere demjenigen gleicht, der auf No 92 einer auf die babylonische

Kinderverbrennung sich beziehenden Darstellung beigegeben isl. In der ualur-

getreuen Zeichnung des Lowen spricht sich eben sowobl ein assyrischer Ur-

sprung aus als in dem Lockenhaare und bunlen Schurze des knieenden Her-

cules; aber die verkehrt beigegebene Inschrift hat das Eigenthumliche , dass

jede der drei Zeilen mit einem senkrechten Keile beginnt, als ob darin lanter

Personennamen enlhalten waren^ da dieser Keil auch am Schlusse der beiden

ersten Zeilen vor dem Zeichen eiiier Gottheit sleht Die Gotternamen zu An-

fange der Zeilen lassen sich jedocli sammtlich als babylonische Bezeichnung

des Sonnenhelden oder Simson belrachten, dessen Lowenerdriickendes Stand-

bild aus Khorsabad Hr. Raoul - Rochette auf P/. L seines Memoire sur VHer-

cule assyrien et phemcien hat nachbilden lassen. In der ersten Zeile konnen

die beiden Zeichen des Gotlesnamens iii gelesen werden, wodurch die In-

schrift aus den Oberzimiuern in Nimrud den Sonnengolt in verschiedener Schrei-

bung bezeichnet; die zweite Zeile lassl aber auf den senkrechten Keil das

Zeichen eines Mannes (yj'>^) mit der babylonischen Bezeichnung der Mond-

goltinn folgen^ sowie auf den Gottesnamen h\ am Schlusse der zweiten Zeile

in der dritten Zeile das Wort^a-i^s^ zu folgen scheinl, womit sich eben sowohl

der Apollo Chomaeus, welcher dem Ammian. Marc. XXIII. 6 f. zufolge zu Se-

leucia bei Babylon verehrt wurde, als der zweite babylonische Konig Comes-

Belus bei Beroms und Syncellus vergleichen lassl, so dass der Cylinder als

aus Seleucia slammend belrachlet werden darf.

Der Name \i;i)o:D, der gleich dem syrischen N\t/"i)23 fiir Alp von ^>c^,

(zusammendriicken) abgeleitet eben sowohl den Lowenerdrucker bezeichnen
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kann, als den Greifeuerfasser 'M Raonl-R. Fl. VIJ, 14. imd den Einhornbezwii
ger auf PL VII, 2. Cvgl. Oriental Cyl No 37 f.}, wurde um so mehr auf den
Gotl zu beziehen sein, der auf der zu Khorsabad gefundenen Thonkugel bei
Raoul-R. PL VII, 1. wie der Rustem zu Persepolis bei Niebukr Tab. XXV.
c. d. einen Lovven erdolchl, wenn sowohl der Gottesname am Schlusse der
ersten Zeile auf No 39 der Orient. Cyl als der Name vor Kemosh auf den
ebenerwahnten Cylindern assyrischen Ursprungs hm^<^ (1 Mos. XXXH 31

werden durfte. So ahnlich aber noch der Lowe Thierbekafflpfi
auf der Thonkugel aus Khorsabad dem des Lowenschwingers gezeichnet
so weicht schon das geflugelte Einhorn auf No 10 der Oriental Cylinders
von dem auf No 38, obwohl dem Thierbeklimpfer dieselbe Peilscbe" in die
Hand gegeben isl, eben so bedeutend ab, wie des
dung trotz des langen Gewandes, Weit mehr unte

Thierbekampf(

doch
Gotl, welcher auf dem persischen Cylinder No 11. einen mannlichen Sphinx
am Kopfe erfassl, von dem, welcher auf dem
zwei Greife am Kopfe ergreift. Beiden Gdttern fehl

Cylinder No 37

welchen
rische Gotter dargestellt zu werden pflegen, und statt der assyrischen

Perrucke tragt der Gott auf No 10 eine babylonisehe Kopfbedeckun<. und auf
No 11 eine gezackte Tiare, Rock PL VU, 12. nicht

assyrischen
vom mondfdrmigen Symbole des Himmels begleitet ist, das auf
Cylindern zwischen Sonne und Siebengestirne des grossen Baren den Mond
andeutet. Die zweiblattrige Pflanze unterhalb des Himmelszeichens kdnnte man
vielleicht auf den Dualismus der persischen Gdtterlehre beziehen, der zufolffe
der himmlische Gott die Geschopfe des bosen Princips bekampft: auf Raoul-
R. Vn, 9 ist sie jedoch als Frucht bringend gezeichnet.

'

Wo das mondfdrmige Ilimmelszeichen allein steht, wie auf Raoul-Roch.
VII, 7. 11. 15., darf man eben sowohl einen persischen Ursprung des Cyhn-
ders vermuthen, wie bei der gezackten Tiare, dem Uberwurfe des langen Ge-
wandes und der BewafTnung mil einem Dolche, wogegen auf assyrischen Cy-
hndern, wie auf fl«.«/-/J. VII, 1 6, wo bei dem aus lauler Sternkugeln gebiideten
Gotte die Pflanze unterhalb der assyrischen Bezeichnung des Himmels einem
sechsarmigen Leuchter gleicht, die Befruchlung durch einen schwimmenden
Fisch und das Zeicben der Empfangniss angedeulet wird. Statt des sechsar-

/
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migen Leuchlers sind auf VII, 13. dem assyrischen Himmelszeichen sechs

Sternkugeln also gegenuber gestellt, dass man darin eine fehlerhafte Zeichnung

des SiebeDgeslirns , dem auf No 104. der Oriental Cylinders sieben Sterne
w

gegeben sind, vermuthen darf. Auf VII, 10., wo die assyrische Zeichnung

des Weltalls von einera Stiermanne getragen wird, steht dem Monde eine

sechs- Oder siebenstrahlige Sonne gegenuber. Aber obgleich der zum Gotle

redende Magier, der auf assyrischen Cylindern alleiu von menschlichen Figu-

ren den Gottern beigegeben zu warden pflegt, ganz verschieden vom baby-

lonischen Priester nach assyrischer Weise dargestellt ist, scheint doch die
r

weibliche Sphinx auf die Zeit hinzudenten, in welcher Kambyses den Siidwest-

palast in Nimrud ausbauen liess: denn nur da fand Layard den gefliigelten

Lowen {Fig. XIII} barllos dargestellt, wahrend der bei dem Obelisken in

Nimrud gefundene LSwe mannlich war, wie zu- Persepolis (bei Nielmltr Tab.

XX. B.y Damit slimmt die ahnliche Darstellung auf No 100 der Oriental

Cylinders, wo der Sliermanu in ahnlicher Weise auf Lichtkugeln fusst, wie

die z^vergartige Figur auf dem persischen Siegel des Arshaka im siebenten

Bande von Lassen's Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes unler No 5.

Ob aber die gefliigelten Sphinxe unter den Fussen des zwei gefliigelte Anti-

lopen am Home fassenden Gottes mit gezackter Tiare auf No 103. weiblich

seien, ist sehr zu bezweifein, weil auf einem Stuhle silzend ein behelmter

Bogenschulze darnach schiesst, gegen welchen in den Proceedings of the nu-

mismatic society 1838. pag. 146. auf Dr. Lee's Cylinder ein geflugelter Lo-

wenmann eine Lanze wirfl.
'

'

Sowie hier der Bogenschutz oberhaib eines schon erleglen Steinbocks

knieeud seinen Ffeil absendet, so schiesst er auf dem Leyden Cylinder ober-

haib einer zweiblattrigen Pflanze nach einem zuruckgewandt fliehenden Stein-

iocke. Auf No 101 der Oriental Cylinders ist dieser Stelnbock uber der

zweiblattrigen Pflanze neben einem Palmbaume aufspringend dargestellt, wie

auf Raoul-Roch. PI. VII, 19, wo der Gott mit gezackter Tiare, der auf No

101 der Or. Cyl einen ungeflUgelten Lowen rait Manneshaupte oberhaib des

Zeichens der Empfangniss zu erdolchen droht, zwei solche gefliigelte Lowen

unterhalb des Ormuzdsymboles mit weit ansgebreiteten Flugeln, wie auf dem
t

Siegel des Arshaka. am Vorderfusse ergrilfen hat. Dass durch den aufsprin-
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genden Sleinbock und den Palmbaum Fruchlbarkeit bezeichnet werde, die der

Sonnenheld diirch Unterdruckung alles dessen^ was Unheil bringt, bewirkt, be-

weiset der von mir im vorigen Jahre auf der Steindrucklafel zur Erlantermg
der Keilinschriften babylonischer Backsteine unter No 4 bekannt gemachle
Cylinder, auf welchem zwei gefliigelte Gotter einen Palmbaum aus ihrem
Speisekorbe befruchten. So sellen daher diese Darstellung auf assyrischen

Cylindern isl, auf welchen vielmehr meistens der Sonnenheld in sehr ver-
schiedener Weise dargestellt wird; so erhellt doch, dass die Assyrier ihre

Gotter nur als Segenspender verehrten , stall wie die Babylonier deren Zorn
durch Opfer zu versohnen. Von der auf babylonischen Cyiindern Yorherrschen-

' den Beziehung auf ein KindesopFer finde ich bei den Assyriern ebenso wenig
eine Spur, als vom persischen Feuerdienste, obwohl die Parsen auf ihren

Cylindern vorziiglich assyrische Darstellungen nachbildeten. Ohne alle solche

Nachbiidungen des assyrischen Hercules anzufiihren, welche Raoul - Rochelte
in ihrem ganzen Urafange bespricht, begniige ich mich mit der Erwahnung
solcher persischer Cylinder, durch deren Vergleichung mit assyrischen deren

Verstandniss gefordert wird, mit denen beginnend, welche mit den bereits er-

wahnten Ale grosste Aehnlichkeit haben.

Der assyrischen Ueberschrift auf No 64 der Oriental Cylinders uugeach-
tet halte ich doch den ungefliigelten Thierbekampfer zwischen den zweiblatle-

rigen Pflanzen der weiblichen Sphinxe wegen nur fur eine persische Nachbil-
dung aus der Zelt des Kambyses, sowie den knieenden Hercules m^ Raoul-
Roch. PI. VI, 11., der nur von Sonne, Mond und Zeichen der Empfangniss
begleitet mit der einen Hand am Hinlerfusse den Steinbock, mit der andern
am Vorderfusse die weibliche Sphinx ergreift Auch auf No 155 der Or. Cyl
isl dem geflugelten Bekampfer zweier gefliigelter Einhorne, die auf Raoul- R.
P/. VU, 13. den Buckelochsen gleichen, nur das Zeichen der Empfangniss nebst
dem Bilde des hochsten Gottes iiber einer Lichlsiiule beigegeben, und obgleich
die Zeichnung des Sonnengoltes ganz derjenigen entsprichl, mit welcher der
Slraussbekampfer auf No 40. der Or.-Cyl. und Raoul-R. PL VII, 17, aber am
schonslen im ersten Hefle von Dorow's morgenlandiscken Alterthnmern , neben
einer siebenzeiligen Inschrifl dargestellt ist, so verralh doch die ahnliche Zeich-
nung des hochsten Gottes mil der auf dem von mir ira J. 1840 bekannt ge-
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machten Siegel des Darius, wo nebeii einem Palmbaume der Bogenschiitz mit

gezackler Tiare zu Wagen den aufspringenden Lowen belviimpfl, die persische

Nachahmung. Slatt des persischen Bogenschutzen zu Wagen isl auf No 61 der

Oriental Cyl. neben einer sechszeiligen Inscbrift der assyrische Hercules als rei-

tender Jager mit langem Speere Aen Lowen bekampfend dargestellt; der Lowe
ist aber eben so gezeicbnet, wie der des Lfiwenschwingers auf No 39, und

die Inscbrift beginnt aucb , wie auf No 39, mit einem senkrechten Keile, Des

Lowen Stelle vertrilt auf No 162. ein unterhalb des abgekiirzten Symboles

des hochslen Gottes vom Hunde angebissener Steinbock. Vergleichen wir da-

mil die Aulonomenmunzen der kilikischen Stadt Kelenderis, die einen unbeklei-

delen quer zu Pferde sitzenden Reiler darstellen, wahrend auf der Kehrseile

ein zuriickblickender Bock das vordere Knie beugt; so ist Sandakm, der nach

ApoUodor III, 14, 3. von Syrien aus Kelenderis erbauete und mit der Phar

nake den kyprischen Konig Kinyras erzeugle, eben jener assyrische Hercules

Die YoUstandigste Darstellung des behelmten Reiters -in assyriscber Be-^

kleidung mil dem Schwerle umgiirtet befindet sich auf No 21, wo er auf feu-

rigem Rosse, vom Hunde begleilet, einen Steinbock, der zu einer ihr Junges

saugenden Gazelle seine Zuflucht nimmt, mit der

der Hand des Perseus oder des Reiters O^*"^©]) a«

einem Sichelschwerle Cc^g-m/j, a'ln) umgestaltet wurde. In den Oriental Cyl

Peitsche verfolgl, welche in

r dem Pegasus (D^O'Vio) ^^

ders Fundgruhen des Orients III,

3, 12. Oder im Second memoir on Babylon by Rich unter No 11. also abge~

theilt, dass auf die assyrische Bezeichnung des hochsten Gottes die Zeichen

der Sonne, des Mondes und Siebengestirns , welches den Himmelswagen be-

zeichnet, folgen; aber der assyrische Pferdeschmuck isl davon gelrennt; als ob

dadurch das Siebengestirn der Gluckhenne angedeutet wiirde, und vor dem

redenden Magier felilt bei der Feuersaule oberhalb des das Wasser bezeich-

nenden Dreizacks der hoher stehende Leuchter zur Andeulung des Sternen-

himmels , wiewohl in den Fnndgruben des Orients HI, 3, 7 und IV, 1, 3. iiber

der Feuersaule das Zeichen der Sonne und uber dem Leuchter das Zeichen

des Mondes stebt, als ob dadurch des Tages Sonnenhltze und die Nachter*

leuchtung durch den Mond angedeutet wiirde. Im vierten Bande von Lassen's

Zeitschrifl fur die Kunde des Morgenlande* habe Ich mil diesem Cylinder einen

Classe. YL N
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andern amm deF auf eiiier babylonischen Urkunde als Siegel ab

gedruckt ist^ ab^r weil ich dessen bildliche Darstellung als aus der Zeit des

altera Darius stammend fiir persisch hieltj mich also dariiber ausgesprochen,

dass ich die auch diirch Druckfehler, 'wie Hund einraal slatt Mond, entstellle

Erlaiilerung fiir eben so verfehit erklareii muss, als was ich dariiber im zwei-

ten Bande von Bottiger's Amalthea S. 100 gesagt habe. Gleich irrthiimlich

ist' es vielleicht, wenn ich auch die beiden Saulen, die eine you lauterera

Goide. die ahdere Smaragd, der die ganze Nacht durch Tempel

d^s tyrischen Hercules (Herodot U, 44.} auf die Wirksamkeit dieses Gotles

bei Taffe und bei Nacht beziehe; aber minder eifelhaft cheint es mir

dass der jugendliche Gott, welcher auf No 19. der OrienL CyL, von dem

Zeichen der Sonne zwischen dem Monde und Siebengeslirne begleitel, unterhalb

der Sonne unter der Bezeichnung des sonnigen Himmels mit dem Helme auf dem

Hauple," den Kocher auf dem Rucken und dem beilformigen Blitzstabe in der Hand

«ber einem ruhenden Einhorne steht^ wahrend die Feuersaule uni der Leuchler

oberHalb einer gefadhornigeri Antilope mit flammender Mahne, Scorpionen-
\

scbwanze und bestirnten Fiissen vom schwimmenden Fische und Zeichen der

Empfangniss' umgeben sind; die befruchtende Kraft des Sbnnenhelden bei Tage

and bei Nacht bezeichne.
'

*

^

^ 4

Auf Raoid-Rock. PL IV, 16, wo derselbe barllose Held mit achtslrahli-

Sonne iiber der Kopfbedeckung und statt des beilformigen -Blitzstabes mit

bestirntem Bogen und Pfeilen bewalTnet iiber einem zuriickblickenden Panther

stehi, sind ihm unterhalb des einem assyrischen Ohrringe gleichenden Symboles

des hochsten Gottes hinler dera mit einem Schwerte umgiirteten Magier zwei

kreiizweise iiber einander springende Sleinb6cke neben einem befruchteten

des hochstenPalmbaume beigegeb Auf No 158. der Orient. Cyl verlritt

Gottes Bild neben Sonne, Mond Siebengestirne welchen

flugeite Figur mit Blumenhaupte, sprossenden Fingerspitzen auf beid

ine ge

empor

gehobenen Hauden und einander geschlossenen "B
i

Feuerpyramide und dem Zeichen der Empfangniss '§teht, bartlosen Sonnen-

gottes Stelle Auf No 157 steht dagegen iiber einem feuerspeienden Thi

Karliger Gott Sternkugel iiber der Kopfbedeckun d mit sie

benstrahliger Thronlebne slatt des Siebeng zwei Dolchen flber
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Heuschrecken zu beiden Seiten eines lauhlosen Zweigts unterhalb der Sonne

und einem leeren Tische uaterhalb des Mondes beglcHell ' Eben dieser Golt

thront auf No 156, wo alles moglichsl mil Sternkugeln ausgescbmuckt ist, mil

einem Blitzstabe zwischen «inem Blumengestelle, welches In den Fundgntben

des Orients IV, 1, 2. neben einer laufenden Figur zierlich gczeichnet ist/ und

einem iiberwolbten Tische unlerbalb der Sonne, des Mondes, der fiinf Wan-

delsterne und dreier Querstriche' zur Andeutung der dreifachen Jahreszeit,

wahrend vor dem Magier eine aufHiegende Gans und hintcr demselben unter-

Iialb des Siebengestirns eia wie eiii Richtscheit geslalteler Leuchler und auf^

springender Steinbock gezeichnet ist. Auf No 153 Ihronl der bSrlige Gotl

vor strahlender Stnhllehne zwischen Fische und Zeichen der Empfangniss^ von

welchen jeiier Sonne , Mond und Siebengeslirff von den fiinf Wandelsternen

und drei Querstrichen zur Andeutung einer dreifachen Jahreszeit oberhalb des

tiberwolbten Tisches trennt^ mit demselben strahlenden Gestirne iiber der

Kopfbedeckungj mit welchem der barllose Golt hinter ihih einer Gazelle nach-

schreitetj aber sowie der Kranz in des barllosen Gottes Hand mit vier Licht-

kugeln ausgeschmiickt ist, so zieren vier sechsstrahlige Sonnen dessen Be-

wafFnung mil Bogen^ Kocher und Schwerte. S

Im vierten Bande von Lassen's Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlan-

des hishe ich der Urkunde in babylonischer Keilschrift unler I aus Ker Por^

ter's Travels Vol IL PL 80. einen assyrischen Cylinder beigegebeUj auf wel-

chem zwar keine sechsstrahlige Sonnen die Bewaffnung des barllosen Gottes

schmiicfcenj wahrend ihm gegeniiber auf ruhendem Einhorne stehend der bar-

tige Gott ausser der gleichen Bewaffnung mit Bogen und Schwerte noch einen

Kugelstab mit Schlangenwindung und beilfdrmigen Blitzstab stall des Sternen-

kranzes in der Hand hat; aber dem iiberall mil Lichtkugeln ausgeschmiickten

Bilde des hochsten Gottes oberhalb des Mag Fussen einerseils

das mit Lichtkugeln verzierte Blumengestell, andererseits die fiinf Wandelsterne

slehen, sind Sonne, Mond nnd Siebengestirn also beigegeben, dass die acht-

strahlige Sonne die Kopfbedeckung des barllosen Gottes whmiickt^ wahrend

das Zeichen des Mondes fiber dem bartigen Golte steht. Beiden Gottern isf

eine Inschrift beigegeben, deren Zeichen aber zum Theile zu unkenntlich sind,

als dass sie sich mit Sicherheit deulen liessen; im bartigen Gotte erkenntman

N2
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jedoch leicht das Vorbild des karischen Jupiter Labrandevs QPlin. N. H
XXXII. 2. Lactant. I, 22.} sowie im bartlosen Gotle den nach Homer's Od

VI, 162 f. unter einem Palmbaume geborenen ^ATtokXcop Xvxijyevtjs Xft^ucto.

gos {11' IV, 101. V, 509.}. Gleich schwer sind die Inschriften auf Rami

Rock PI. IV, 17. zu erklaren, wo des bartlosen Gottes Kopfbedeckung und

Bewaffnung mit achtstrahllgen Sonnen geschmiickt ist, deren Stelle bei dem

bartigen Gotte, der ebenfalls ei'nen Sternenkranz in der Hand' hat, Lichtkuge]n

verlreten, nnd die beigegebenen Symbole also verlheilt sind, dass das Bild

des hochsten Gottes und die achtstrahlige Sonne oberhalb der zweiblattrigen

Pflanze, neben welcher einerseits ein Embryo die animalische, andererseits der

aufspringende Steinbock die vegelabilische Befruchtung anzudeuten scheint,

vor dem bartlosen Gotle, der Mond mit der Segenverkundenden Figur in sei-

nem Innern und die Feuersaule neben dem Leuchter oberbalb des Zeichens der

Empfangniss vor dem bartigen Gotte, das Siebengestirn endlich oberhalb eines

Zweizacks zwischen beiden Gottern slehen.

Auf No 28 der OrienL Cyl, wo Sonne, Mond und Siebengestirn also

geordnet sind, dass das Zeichen der achlstrahligen Sonne die Kopfbedeckung

des bartlosen Gottes schmuckl, wahrend unter dem Monde vor ihm das Zei-

chen der Empfangniss und der Fisch, unter dem Siebengestirne dagegen vor

dem bartigen Gotle, der stall des Sternenkranzes des jugendlichen Gottes einen

Blitzstab in der Hand halt, ein der Blitzrdhre ahnliches Zeichen stehl, isl nur

dem bartigen Gotte eine Inschrifl beigegeben , welche dem mit einem senk-

rechten Keile beginnenden Worte p-iii (Blitz) ein xo fur ^wW (Schalter) vor-

zusetzen scheint. Auf No 20, wo der bartlose Goll iiber einem ruhenden

Einhorne stehl, der bartige Goll dagegen auf den Kopf eines Feuerspeienden

Thiers, welches er am Seile fuhrt, vorschreitet , isl die Kopfbedeckung des

bartlosen Gottes, vor welchem nur das Zeichen der Empfangniss steht, mit

einer slrahlenden Lichlkugel geschmtiQkl, wahrend eine sechsslrahlige Sonne
r"

zwischen das Siebengestirn oberhalb und eine Gazelle iiber der zweiblattrigen

Pflanze geslellt isU Stall dass auf den angefuhrlen Cylindern der bartige

Gott als alter Bel mil dem jugendlichen zusaramengestelll ist, silzl er auf No 16

mil einem Kranze in der Hand auf einem Stuhle mit slrahlender Sehne, wah-

rend ihm zwei Diener einen Becber und eine Schale bringen; auf No 18. sitxl



ERLAUrERUNG ZVVEIER AUSSCHREIBEN D. KONIGES KEBUKADNEZAR. 105

aber eine Goltinn, liber welche eine Dienerinn den Fliegenwedel hall, v

in den Fundgruben des Orients III, 3, 1 3., mit einem gleichauf einem Siegel in
t

Becher in der Hand vor einem Tische her. iiber welchem dem

Zeichen einer achtstrahligen Sonne und des Mondes ein Tisch der Gottinn

ffekehrl
t9

wahrend hinter ihr das Zeichen der EmpH unterbalb des
1 * .

*

Siebengeslirnes und des abgekurzten Symboles des hochslen Gottes An

Cylinder mit den Symbolen der Sonne, des Mondes und SiebengeslimeSj

No 14., sind so schlechte Nachahmungen unler der persischen Herfschafl

paterer Zeit, dass sie kaum erwahnt erden verdi ich

Tab. IF. des ersten Hefles von Dorow'g morgenldndischen AUerthUmern einen

vom Able Lichtenstein bekannt gemachten Cybnder wiederhoU babe, der als

einzig in seiner Art noch besprochen zu werden verdient.

Auf einem Felsen slehl der biirtige Gotl, dessen gehornle Kopfbedeckung

und Bewaffnung mit achtstrabligen Sonnen ausgeschmiickt ist, mit einem Ster-

nenkranze und beilfdrmigen Blitzstabe in der Hand vor einer Licht strahlenden

Feuersaule, iiber welcher der Magier mit ihm redet, wahrend hinter ihm das

bose Frineip mit Scorpionenschwanze und weilausgespreizlen Pfauenhahnsfussen,

dessen gehornle Kopfbedeckung zwischen den Zeichen der Sonne und des

Mondes die Slelle des Siebengestirns yerlritt, dem Magier einen seinem ge-

offneten Speisekaslen entnommenen Apfel zeigt, durch dessen Genuss er zur

Sunde gegen den guten Gotl verleitet werden soli. Dem bosen Principe so-

wohl als dem guten Gotte ist eine zweizeilige Inschrift beigegeben, deren Zei-

gleichen Zeichen he% Die erste Zeile beginnt mit dem ^ fiir

iiour {Schalter) und dem senkrechten Keile; aber bei dem guten Gotte folgt

darauf die Bezeichnung des Bel und grossen bei dem bosen Princip

dagegen das Wort "jro (jtruppig') und das Zeichen eines Gottes. Die zweite

Zeile beginnt mit eiuem Monogramm, das einen FUrslen als p:tj? zu bezeichnen

scheint, und schliesst bei dem guten Goite mit denselben Zeichen, welche in

Aufsatze iiber die Tributeerzeich des Obelisken aus Nmmd auf

der

48-

ersten Tafel den Schluss der Backsleininschrift zum Obelisken (Z. 7. No

- 50.) bilden, und demnach mit dem vorgesetzten uf und Landeszeichen den

Genitiv des Gebietes der Stadl Rebakh andeulen, bei dem bosen Principe da-

gegen mit dem Zeichen fur h\ und einem andern, wodurch das Wort 'hi
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werden scheint. Hiernach leidet Zweifel

dass der Mythus vom Siindenfalle der Menschen und dem Paradiese

Assyrien slammt, und von da zu den Babyloniern und Persern iiberging; dass

aber die bis jetzt mir bekannt gewordenen assyrischen Cylinder keine Spur

der Kinderverbrennung Babylonier oder dera Feuerdienste der Persern
;

wie No 159 — 161 der Orient. Cyl zeigen, sondern mit wenigen Ausnahmen

sicb nur auf die Verehrung des heilbringenden Sonnengottes in der dreifachen

Gestalt eines bewaffnelen Helden (Bellerophon)
,
jagenden Reiters {Perseus)

und Thierbekarapfers (Hercules') beziehen.
^i^JkdW

Hannover den 16. Jun. 1853 -»*
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