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EINLEITUNG

Die Rolle der Frau im Alten Orient hat in den letzten Jahren zunehmendes Interesse

erfahren; dennoch gibt es bis heute, abgesehen von Einzelstudien tiber bestimm te Frauen

und Frauengruppen, keine umfassende wissenschlaftliche Gesamtuntersuchung. I

Diese Lucke versucht die vorliegende Arbeit fUr den Zeitraum von der Uruk-IV bis zum

Ende der friihdynastischen Epoche zu schliessen. ~ m Anfang stand eine breit angelegte

archiiologische Materialsammlung, die eklektisch alle Perioden der mesopotamischen Kultur

umfasste. Da eine Untersuchung aller Perioden nach dem Umfang des Materials nich t zu

leisten gewesen ware und auch den Rahmen einer Dissertation gesprengt hiitte, war eine

Beschriinkung auf bestimmte Epochen notwendig. Es schien sinnvoll, die Untersuchungen

zur •Rolle und Funktion der Frau' mit der Fruhgeschichte zu beginnen.

Die Arbeit ist so angelegt, dass zuniichst das zugiingliche Bildmaterial, sowie Frauen

graber und anthropologische Daten (soweit vorhanden) erfasst und ausgewertet werden. 2 Da

diese Arbeit zur Hauptsache archiiologisch ausgerichtet ist, konnte die Ueberlieferung der

schriftlichen Zeugnisse nicht umfassend bearbeitet werden, sondern es wird im Wesentlichen

nur ein Ueberblick tiber das bereits vorhandene Material und die entsprechende Sekundiir

literatur gegeben.

Zur Interpretation der Darstellungen mussten gelegentlich auch schriftliche Quellen

spiiterer Perioden (normalerweise nur bis zur altbabylonischen Zeit) herangezogen werden. 3

Die u berlieferten Quellen verteilen sich auf die verschiedenen Perioden sehr un terschied

lich: Aus der Uruk/ GN -Zeit gibt es nur wenige Werke in Plastik und Relief, dagegen sehr

viel Glyptik. Dasselbe trifft fUr die FD-I-Zeit zu. Erst ab der FD-II-Zeit treten vermehrt

auch Plastik und Relief in Erscheinung, sowie weitere Denkmiilergattungen ausser der

Glyptik, die in allen Perioden das umfangreichste archiiologische Material liefert. Materiell

ist die FD-I II -Zeit am besten dokumen tiert, bietet sie doch ein weites archiiologisches und

schriftliches Spektrum, das sich fUr die kulturelle und die soziale Bedeutung der Frau als

recht ergiebig erweist.

Der zeitliche Rahmen dieser Untersuchungen (Uruk-IV- bis Ende FD-III-Zeit) umfasst

ungeHihr 900 Jahre. Zur Einteilung der Perioden ist zu bemerken, dass die Uruk-IVa- und

I Eher populiirwissenschaftlichen Charakter hat das Buch von Seibert, Woman in Ancient Near East,

Leipzig 1974; die amerikanische Ausgabe 'Women in Ancient Near East' erschien bei Abner Schram, N.Y.

1974 und weicht im Titel ab; vgl. dazu die Rezension von Cooper, JNES 36 (1977) 23 Iff.; die beste Ein
fiihrung und Uebersicht zu diesem Thema findet sich bei Grimal (ed.), Histoire mondiale de la femme,

Vol. I, Prehistoire et Antiquite, Paris 1954: Bottero, Mesopotamie et Israel, S.155- 223.

2 Zur Glyptik haben neuere Untersuchungen tiber Typologie und Material Ergebnisse hinsichtlich

Gebrauch und Funktion von Siegeln insbesondere auch fUr Siegel mit Frauendarstellungen in der Uruk

Zeit erbracht. Diese Untersuchungen konnen hier nicht berticksichtigt werden, da sie erst nach Abschluss

dieser Arbeit begonnen wurden; vgl. Steml Asher-Greve, Iraq 45 (1983) I 57ff.

3 Auf die gewohnte philologische Ausarbeitung von Texten musste in dieser Arbeit verzichtet werden.
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die G a m d a t - N a ~ r - Z e i t als Einheit aufzufassen sind (siehe dazu Kapitel I). Die FD-I-Zeit

wird als Uebergangsphase von langer Dauer betrachtet und stellt die Verbindung zwischen

der Uruk/ GN -Zeit und der eigentlichen frilhdynastischen Epoche her. In dieser Epoche

(FD-II- und FD-III-Zeit) ist, wie oben bemerkt, die Fillle des Materials auffallend, und

Interpretationen von Darstellungen mit Hilfe schriftlicher Quellen fUr eine Reihe von

Werken moglich. 4

Was die schriftlichen Quellen dieser Perioden betrifft, so sind zwar bereits aus der

spatten Uruk-Zeit Texte erhalten, die Frauen erwahnen;jedoch ist unser VersHindnis dieser

Texte noch so gering, dass kaum Aussagen tiber Frauen gemacht werden konnen. Auch die

schriftlichen Zeugnisse der FD-I- und FD-II-Zeit sind grosstenteils noch nicht ausreichend

bearbeitet oder verstandlich. Erst in der FD- II I -Zeit haben wir auch umfangreiches Tex t

material, das wohl im Detail Schwierigkeiten aufweist, im grossen und ganzen aber ver
standlich ist.

Der geographische Rahmen dieser Arbeit reicht bei den bildlichen Quellen von Nord

mesopotamien bis zum Persischen Golf und von Elam bis nach Syrien. Die schriftlichen

Quellen stammen vor allem aus dem sumerischen Kernland, d.h. Ur, Uruk, Nippur, Lagas,

Umma, Adab, Fara und Abu ~ a H i b i l J .

Der thematische Rahmen, in dem die Untersuchungen zur gestellten Aufgabe "Rolle

und Funktion der Frau" gemacht werden, orientiert sich an den materiellen Gegebenheiten,

d.h. an den Zeugnissen der darstellenden Kunst, der Graber und anthropologischen Ueber

reste und der Texte. 5 Aus der Materiallage ergeben sich zwei Schwerpunkte: Ein kultischer

und ein wirtschaftlicher Bereich. Eine weniger grobe Differenzierung konnte auf der Grund

lage des schriftlichen Materials und der Termini, die in der Sekundarliteratur gebrauchlich

sind, erarbeitet werden (siehe Diagramm Kapitel 3). Daraus ergeben sich die 'Institutionen'

"Palast" und "Tempel", d.h. der Offentliche Bereich, sowie, wenn auch nicht sehr gut

bezeugt, als Gegenpol der private Bereich. Die Untergruppen des Offentlichen Bereiches,

die fast immer sowohl dem "Palast" als auch dem "Tempel" zugeordnet werden konnen,

beruhen einmal auf der Interpretation der Darstellungen, zum anderen treten sie in den

Texten auf. Als Oberbegriff steht die "soziale Rolle der Frau ",6 d.h. die Frau wird vor

nehmlich als gesellschaftlicher und wirstschaftlicher Faktor erfasst. Diese Beschrankung er

gibt sich wiederum aus der Materiallage, die uns kaum Einblick in andere Bereiche gewahrt.

Der private Bereich kann deshalb nur indirekt und zudem sehr selten erschlossen werden.

Die Themen, unter denen das archaologische Material geordnet ist, sind daher allgemein

gehalten, wie z.B. Kult und Wirtschaft, denn die Darstellungen konnen zwar vielfach einem

4 Was Datierungsprobleme betrifft, so scheint es mir wenig sinnvoll, sie im Rahmen dieses Themas zu

diskutieren. Nicht nur auf Grund der Thematik, sondem auch wegen des langen Zeitraumes und der Materi

alfiille konnen Datierungsfragen in dieser Arbeit nur am Rande berticksichtigt werden, da sie meist eine

ausfiihrliche Diskussion von Kriterien bedingen, die flir die vorliegende Untersuchung thematisch nicht

relevant sind.
5 Dieses Ordnungsprinzip wurde gewahlt urn die einzelnen Kapitel iibersichtlich zu halten und den

gattungsspezifischen Funktionen der Materialgruppen Rechnung zu tragen. Die Notwendigkeit einer solchen

Einteilung ergab sich zwangslaufig aus der sehr heterogenen Materialsammlung.

6 Unter "sozialer Rolle" verstehen die Soziologen einmal die durch u.a. Stellung, Beruf, Amt und

Funktion gegebene RoBe, zum andern die sogenannte "automatische Rolle", u.a. die durch Geburt, Ge

schlecht, Familie und Alter gegeben ist; vgl. Fichter, Grundbegri!!e der Soziologie, 3te Auflage, Wien und

N.Y. (1970) 131; (Tite! der englischen Originalausgabe: Sociology, University of Chicago Press, 9th ed.,

Chicago 1966).
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iibergeordneten Begriff wie Kult, aber selten eindeutig der einen oder anderen Untergruppe

zugeordnet werden.

Diese Arbeit ist ein Versuch, auf der Basis der gesamten, mir zugiinglichen materiellen

Hinterlassenschaft (unter Beriicksichtigung der oben aufgefiihrten Einschriinkungen), die

mit Frauen in der Uruk/ GN- und FD-Zeit verbunden werden kann, die Rolle und Funktion

der Frau in der altsumerischen Kultur und Gesellschaft zu erforschen.
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1. URUK - UND GAMDAT - NA$R - ZEIT

Zwischen der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t wird im Zusammenhang dieser Untersuch

ung keine grundsatzliche Trennung vorgenommen. Dass diese-bisher in zwei Epochen

unterteilten-Perioden enger zusammengehoren als vielfach angenommen wurde, hat 1965

E. Porada in Chronologies angedeutet. 1 Ferner hat H. J. Nissen darauf hingewiesen, dass

insbesondere in Plastik, Relief und Glyptik die Grenzen fliessend seien, und sich ein Bruch

zwischen den beiden Perioden eindeutig nur in der Keramik und der Architecktur von Eanna

nachweisen lasse. 2

Ausgrabungen in ijabuba-Kabira, im Inanna- Tempel von Nippur und in Susa haben

zudem ergeben, dass ein Teil der bisher fUr Gamdat-Na~r-zeitlich gehaltenen Bildthemen in

der Glyptik schon in der Uruk-Zeit vorhanden war. 3

Als materielle Grundlage fUr eine Untersuchung der Funktionen, die Frauen in der Uruk

und G a m d a t - N a ~ r - P e r i o d e innehatten, haben wir nur wenige Werke in Plastik und Relief.

Dagegen ist eine grosse Anzahl von Siegeldarstellungen uberliefert, die die wichtigste
Grundlage fUr diese Zeit bilden. 4

Gruppiert wurde das Material einmal nach thematischen Gesichtspunkten, zum anderen

nach Gattungen. Innerhalb dieser ubergeordneten Gliederung wurde vor aHem bei der Glyp

tik eine weitere Untergruppierung nach ikonographischen und handlungsbezogenen Gesichts

punkten vorgenommen. Dies war bei der Plastik und dem Relief nicht moglich, da bis heute

kein entsprechendes Vergleichsmaterial zur VerfUgung steht.

Fur die Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t ergeben sich aus dem archaologischen Material

1 Porada, Chronologies, I 33ff., 155.

2 Nissen, WGA V, 5 mit Anm.l; idem, BM 6 (1977) 18f.; vgl auch Amiet, ArtsAs 26 (1973) Pl.l.

3 Einige Siegel und Abrollungen aus ijabUba- Kabira waren in Berlin 1978 im Museum fUr Vor- und

Friihgeschichte ausgestellt, vgl. auch Nr.l49,182,185,275; zu Nippur siehe die Nr.38,148,229; zur Chrono

logie vgl. Le Brun, DAFI 8 (1978) 61ff.; Amiet, ArtsAs 26 (1973) 3ff.; Buchanan, ENES (1981) 49 ad

no. 143.

4 Zu den schriftlichen Quellen siehe 1.6. Graber der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t konnten nicht

behandelt werden, well eine Geschlechtsbestimmung der Knochenfunde fiir die Mehrzahl der Grabfunde

nicht zur VerfUgung steht. Soweit diese Analysen gemacht wurden (Cappieri, Mesopotamians; Rathbun,
Inhabitants of Kish) geht aus ihnen nicht hervor, aus welchen Grabern die untersuchten Knochen stammen

(Cappieri), oder es sind keine Graber aus der Uruk-GN-Zeit behandelt (Rathbun). Die Graber aus Telloh

wurden von Buchanan, JAOS 87 (I 967) 535ff. zusammengestellt, der von "female type burials" spricht,

z.B. S.535f. Grab C III und S.536 Grab C IV. Diese Zuschreibung von Grabem an Frauen beruht auf

Beifunden wie Halsketten und "Spiegeln ", gelegentlich auch sogenannten "Schminknapfen". Ebenso ist

anscheinend auch bei den GN -Griibern von Ur verfahren worden, vgl. die Liste der Graber bei Woolley, UE

IV, 104ff. Graber von Frauen konnen moglicherweise solche sein, in denen das Skelett eines Erwachsenen

und eines Kindes gefunden wurde, denn es ist anzunehmen, dass es sich dabei urn Mutter und Kind handelt,

die wahrscheinlich bei der Geburt gestorben sind, vgl. Tepe Gawra II, 77, Ill.
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zwei Themenbereiche, in denen Frauen auftreten-Kult und Wirtschaft-, beides Bereiche,

die unter dem Begriff "Offentliches Leben" zusammengefasst werden konnen. S

1.1 Frauen im Kult I (bekleidet)

Von den insgesamt rund 300 Denkmalern der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t , auf denen

Frauen zu belegen sind, lassen sich etwa zwei Drittel dem Kultbereich zuordnen. Das reli

giose Leben mit all seinen kultisch bedingten Handlungen war ein wesentlicher Bestandteil

des Offentlichen Lebens.

Die meisten erhaltenen Kunstwerke der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t stehen in irgend

einem Bezug zum Kult und/oder zur Religion. Dieser Bezug kann funktionell bedingt sein,

wie es z.B. bei der Plastik zu beobachten ist und bci einem Teil der Amulette impliziert

werden kann. Einigermassen deutlich ist er fUr uns auch noch dann, wenn Kultbauten oder

Kultobjektc erkennbar sind. Dagegen kann die Verbindung zwischen Kult und Darstellung

von Frauen vor allem bei den Siegeln oft nur an Hand ikonographischer Analogien gewon

nen werden oder aber mit Hilfe der TextquelIen, wobei der Grad der Wahrscheinlichkeit

der Interpretation geringer wird, je grosser die zeitlichen Abstande zwischen den alteren

Darstellungen und den jungeren schriftlichen Quellen werden.

Bei den Interpretationen der Kultszenen gehen wir sehr oft von den Korperhaltungen

und Gesten aus. Gesten, die sich auf Darstellungen von der spaten Uruk- bis zum Ende der

fruhdynastischen Zeit tinden, sind bisher noch nicht systematisch untersucht worden. J

Aber gerade die Gesten sind ein wichtiger Anhaltspunkt fUr die Deutung vieler Darstellungen

als Kulthandlungen.

Folgende Gesten und Haltungen lassen sich bei Frauen beobachten:

I. Uruk/GN-Zeit

a. Rechtwinklig erhobene Anlle in stehender und hockender Haltung (Nr. 43,44 Tf.V).

b. Schrag nach oben ausgestreckte Arme in hockender Haltung (Nr. 58 Tf. V).

c. Bin waagerecht nach vorn und ein schrag nach oben ausgestreckter Arm in hockender

Haltung (Nr. 85).

d. Hande an den Knien in hockender Stellung (Nr. 15).

2. Seit del' Uruk/(;N -Zeit

a. Eine Hand wird vor das Gesicht (Mund bzw. Nase) gehalten in stehender Haltung(Nr.

13. 562 n. XXVIII).

b. Beide Hande vor dem Gesicht in stehender und hockender Haltung (Nr. 7, 14, 21 Tf.

IV), vgl. oben 1.a.

C. Beide Hande vor der Taille, bzw. Brust in stehender, sitzender und hockender Haltung

(Nr. 6, 8-12, Tf. I-III; 16-18,20, Tf. IV; 557, Tf. XXVIII; 558, 559, 561). Zu den

Variatiollen bei der Handhaltung in der FD- Plastik siehe 2. I. I.

3. Seit der FD-Zeit

a. Ein Arm in der Taille, eine Hand in Gesiehtshohe erhobcn, in sitzender Haltung; (Nr.

556) vgl. oben 2.a.

SYgl. Diagramm Kapitel 3.

J Langdon, JRAS 1919,531-556 und Parrot, Fs. W. Vischer, 177-180 haben die Gebetsgesten spiiterer

Epochen untersucht und diese mit sumerischen bzw. akkadischen Gebetstermini in Yerbindung gebracht;

vgl. auch Falkner, RiA 3, 175ff.
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b. Einen Arm in der Taille, die andere Hand vor der Brust in stehender Haltung (Nr.586).

Den vielfiiltigen Gesten und Haltungen in der Kunst yom spiiten 4ten bis zur Mitte des

3ten Jahrtausends steht ein grosses Repertoire an sumerischen und akkadischen Gebets

und Opfertermini vor allem aus dem Ende des 3ten und dem 2ten Jahrtausend gegenuber.

Die Verknupfung der Gesten in den Bildwerken mit entsprechenden Ausdrucken in der

sumerischen Sprache bringt jedoch gewisse Probleme mit sich, nicht nur auf Grund der zeit

lichen Distanz, sondern auch deshalb, weil in den Texten nur sehen Gebetshaltungen und

-gesten in ihrer Bewegung bzw. Abfolge beschrieben sind. So sind sie nur uber die Grund

bedeutung (d.h. meist Wortzusammensetzung) sumerischer Termini und gelegentlich uber

den Kontext miteinander zu verbinden. Ueber diesen Umweg versuchen wir die Gesten in

den entsprechenden Darstellungen zu definieren.

Bei den Korperhaltungen, die im Kult auftreten, begegnen sowohl in der darstellenden

Kunst als auch in den Texten das 'Hinstellen' und 'S tehen " das 'Sitzen' auf einem Thron

oder Hocker, das 'Knien ' und das 'Hocken'. 2

Unter den sumerischen Ausdriicken fUr 'beten' und 'Gebet' gibt es einige Termini, die

mit dem Wort fUr 'Hand' ( ~ u ) gebildet werden. Sie sind von besonderem Interesse fUr uns,

da ich der Meinung bin, dass die Bildungsweise dieser Ausdrucke wahrscheinlich von einem

bestimmten Gebetsgestus abgeleitet ist. Ein deutlicher Hinweis auf einen Gestus scheint in

den Wortbildungen k i r i - ~ u - g a l wortlich 'die Hand (zum Gruss) an der Nase vorhanden

sein lassen' und ~ u - i 1 - l a = n T ~ qiitim 'die Hand (Hande) zum Gebet erheben' zu liegen. Der

Gebetsausdruck ~ u- ii-I a beschreibt wohl einen Gestus, der uns hiiufig bei Frauendarstellun

gender Uruk/GN-Zeit begegnet (s.o. Geste l.a).3 Eine dritte Wen dung, die mit ~ u zusam

mengesetzt ist, tritt selten in den Texten auf. Es handelt sich dabei urn den Terminus

~ u - m u-m u 'beten, weihen, gnlssen, preisen, Adoration in Wort und Geste ausdriicken'. 4

Die wortliche Uebersetzung aus dem Sumerischen "die Hand (Hiinde) wachsen lassen" legt

die Frage nahe, ob dieser Ausdruck einen bestimmten Gebetsgestus beschreibt, der mit

ausgestreckten Armen (s.o. Geste I.b) dargestellt wird.

2 ZU 'hinstellen, hintreten' = DU = izuzzu(m) siehe: CAD IIJ, S.408ff.; vgl. z.B. auch folgende Text

quellen und Belege: Zu den FD-Belegen siehe Behrens/Steible, CaSumBWI, 62ff., Gudea Zyl. A II 8-9, IV

6-7, VIII 13-14; Zyl. B 120-21, I115;TCL XV 18 13(= Falkenstein, AnOr28,123 Anm.2);TCL XVI 43

Z.56 (= Falkenstein, ArOr 1711 (1949); Falkenstein, SCL I, 14 Z.63; van Dijk, SCL n, 58 Z.29-30,

80 Z.29; Romer, SKIZ, 32 Anm.237, 133 Z.148ff.; Steible, FAOS 1,41 ad Z.7.

Nur selten wird auf die Haltung hingewiesen, die ein Betender wiihrend des Kultes einnimmt, so z.B.

im Zylinder A des Gudea (IV 7), wo es heisst, dass Gudea zuerst im Hof des Tempels ein Opfer darbringt,

darauf vor die GoUin N a n ~ e 'hintritt' (DU) und ein 'Gebet' nudx(KA x SU) spricht. Wahrscheinlich

setzte man sich nachdem die ersten Gebete gesprochen waren, denn wiihrend bestimmter Kulthandlungen

musste man sich erheben und stehen (so z.B. im altbabylonischen gtar- Ritual von Mari: Dossin, RA 35

(1938) 6ff. III I Iff.

Zu 'sitzen' = tus, dur, durun = (w)asabu siehe: CAD AIlJ, S.386ff.; AHw, S. 1480ff. vgl. auch

folgende Belege: Dossin, RA 35 (1938) S.10-14.

Zu 'knien, hocken' = dUIO-gurux(=GAM) = kamiisu siehe: CAD K, S.117ff.; AHw, S.431; im

Akkadischen wird kein Unterschied zwischen' knien' und 'hocken' gemacht (CAD K S.120), im Sumer

ischen scheint es aber bestanden zu haben, denn dUIO-gurux(=GAM) bedeutet wohl eher 'knien' (wort

lich: 'das Knie beugen'), wiihrend dUlO-gar mog1icherweise 'hocken' bezeichnet, da es als Ausdruck fUr das

Liegen von Tieren belegt ist: Vgl. Hallo Ivan Dijk, Y NER 3, 77; Steible, FAOS I, 68f.; Cohen, Enmerkar,

183f. mit Verweis auf Gudea Zyl.B IV 13-14.

3Zu 'Gebet' siehe allgemein: Falkenstein, RIA 3, I 56ff.; Zu k i r i - ~ u - g a l siehe Anm.40:, femer s.o.

Geste 2.a Zu ~ u - i l - I a vgl. AHw S.797 und zuletzt Steible, FAOS I, 67, 92 Z.1ff.; 98.

4Zu ~u-mu-mu = karabu(m) siehe: CAD, K S.192ff.; AHw S.445f.
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Gebete sind Mufig von Speise- und Trankopfern begleitet, die zum Teil in Gefassen her

beigebracht werden; dies ist seit Lugalzagesi gut bezeugt. S Opfer und Gebete sind wohl auch

in den Uruk/GN-zeitlichen Siegeldarstellungen von Frauen, die mit Gebetsgesten und Gefas

sen erscheinen, in denen sich wohl Opfergaben befinden, gemeint (siehe unten 1.1.3.5), d.h.

wir haben hier Kultszenen vor uns.

Zu den oben aufgefiihrten Gebetsgesten I.e, l.d, 3.d lassen sich auch mit Hilfe der

schriftlichen Quellen keine Deutungsmoglichkeiten finden.

1.1.1 Plastik

An Frauenplastik, die in die U r u k - G a m d a t - N a ~ r - Z e i t datiert werden kann, gibt es nur

wenige Stucke. Der bisher einzige Kopf, von dem als gesichert gilt, dass es sich urn ein

Frauenbild handelt, ist der Marmorkopf aus Uruk 6 (Nr. I). Er wurde innerhalb des Eanna

Bezirkes in einem Schuttloch der G a m d a t - N a ~ r - Z e i t , tiber dem GN-Tontafeln lagen, ge

funden, d.h. er muss vor der spaten Phase der G a m d a t - N a ~ r - Z e i t entstanden sein. 7 Seine

hohe plastische Qualitat-vergleichbar den besten naturalistischen Siegeln aus der Uruk

Zeit 8 -und die ikonographische Uebereinstimmung in der Frisur mit einem Kopf aus Coga

Mami, auf den wir unten noch zuriickkommen werden, sind Anhaltspunkte dafiir, dass der

Kopf aus Uruk in die Uruk-IV-Zeit zu datieren ist. 9

In Tell Brak wurden vier Kopfe (Nr. 2-5) im sogenannten "eye-temple" gefunden. 10

Sie gehoren schon in die G a m d a t - N a ~ r - Z e i t , da sie sich in der abstrakten Bildung insbeson

dere der Augenpartie bereits in Richtung auf die friihdynastische Plastik hin entwickelt

haben. 11 Daneben weisen sie-wie unten ausgefiihrt wird-auch archaisierende Ztige auf.

Bei allen fiinf Kopfen (Nr. 1- 5) handelt es sich urn maskenartige Skulpturen, deren

Riickseiten f1ach sind, und an denen Bohrlocher und Kerben zu Befestigungszwecken

angebracht sind. Sie konnten also an einem andersartigen Material oder einer Wand montiert
werden. 12

SZum Lugalzagesi-Beleg siehe: Steible, FAOS 5/11, 318f., 3:3-18; Zur Verbindung von Opfer und

Gebet vgl. zuletzt Steible, FAOS 1, S.50. Zu den Opfergaben vgl. z.B. Steible, FAOS I, 97; Romer, SKIZ,

14 (Nr. 25 149). Von den Opfergaben ist belegt. dass sie transportiert, im Hofe aufgestellt undaufgehauft

werden: Falkenstein, SGL I, 15 Z.91; Steible, FAOS I, 103. Zu bestimmten Gelegenheiten wurden sie

anscheinend von alten Frauen bereitet: Romer, SKIZ, 131 Z.99-100.

Ferner vgl. folgende Textstellen zu Opfer und Gebet nebeneinander: Hallo/van Dijk, YNER 3,89;

Steible, FAOS 1,33 Z.20-24, 39, 50f., 97; van Dijk. SGL II, 80 Z.29; Romer, SKIZ, 156f., 193; idem,

AOAT I, 284ff. Z.54; Gudea Zyl.A II 20-22, IV 1- 2, X IV 3 -4; Zyl.B I 14-15, II I 2-4, VIII 10-11; siehe

auch Limet, Textes sumeriens de la Ille dynastie d'Ur, Bruxelles 1976, 106 (12) no. 108 VI 14, VIII 10

und 21.

6 Lenzen, UVB II, 19ff.; idem, ZA 45 (1939) 85ff.; Moortgat, KAM, 23; Strommenger, Mesopo-

tamien, 57; Hrouda, BagM 5 (1970) 33ff.;Hansen, PKG 14, 162ff.

7Lenzen, ibid.; Hrouda, ibid.
8 Amiet, GMA, 28.

9Hrouda, BagM 5 (1970) 35.
loMallowan, Iraq 9 (1947) 9lff.

11 Moortgat, KAM, 24.

12 Mallowan, Iraq 9 (1947) 9lff; Lenzen, UVB II, 19ff.; idem, ZA 45 (1939) 85 ff; vgl. auch Spycket,

Les statues de culte, 14; Moortgat, KAM. 23f.
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Fur eine andere Identifizierung ausser als Menschen, d.h. etwa als Gotterbilder, fehlt uns

bisher die Kenntnis der bildlichen Gestaltung von Gottheiten. 13

Auf der Scheitellinie der Kopfe Nr. lund 5 ist eine Kerbe eingemeisselt, und es ist wahr

scheinlich, dass eine Periicke oder ein Kopfaufsatz aus anderem Material dort eingelassen

war. 14 Da die Form dieses Kopfschmuckes unbekannt ist, kann man die Moglichkeit nicht

ganz ausschliessen, dass es sich urn Gotter handeln konnte.

Die Bildhauer aber orientierten sich aller Wahrscheinlichkeit nach an menschlichen

Vorbildern. Deshalb darf man annehmen, dass der Marmorkopf aus Uruk (Nr. l) uns eine

gute Vorstellung vom Aussehen einer Frau in der Uruk-Zeit vermittelt, IS auch wenn das

Werk sehr wahrscheinlich idealisierte Zuge hat.

Fur die Kopfe aus Tell Brak (Nr. 2-5) ist es nicht moglich, das Geschlecht festzu

stellen. 16 Die GesichtszUge sind weder besonders weiblich noch mannlich ausgepragt. Auch

die konischen Aufsatze bei Nr. 2, 3 und 4 kennzeichnen nicht das Geschlecht. Sie erinnern

sehr an die 'Obed-zeitlichen Terrakottafiguren aus Eridu, 17 bei denen diese gleichermassen

bei Frauen und Mannern auftreten.

In toga Mami wurde ein Terrakottakopf gefunden,18 der von J. Oates zwischen die

Samarra- und C a m d a t - N a ~ r - Z e i t datiert wird,19 d.h. wohl in die spate 'Obed- oder friihe

Uruk-Zeit. Die Gesichtszuge zeigen Verwandtschaft sowohl mit den Figuren aus Eridu als

auch den Kopfen aus Tell Brak. Auffallig an diesem Kopf ist die Bemalung, die die Haar

frisur angibt. Es sind dieselben Wellen und Stirnlocken wie beim Urukkopf, und es wird

sich deshalb wohl urn ein Frauenkopfchen handeln. Auf Grund der Gemeinsamkeiten mit

den Eridu-Terrakotten auf der einen und dem Urukkopf auf der anderen Seite, ist eine

Datierung in die friihe bis mittlere Uruk-Zeit vorzuschlagen.

Die besprochenen Kopfe sind im Zusammenhang unserer Untersuchungen Uber Frauen

abgesehen vom Aussehen einer Frau in der Uruk-Zeit-unergiebig. Es werden keinerlei

Anhaltspunkte sichtbar, auf Grund derer sich eine ikonographische oder handlungsbezogene

Zuordnung dieser Kopfe ergabe.

Neben Kopfen gibt es in der Plastik auch einige Frauenstatuetten. In Mesopotamien

wurden bisher jedoch noch keine bekleideten weiblichen Statuen aus der Uruk-Zeit gefun

den. Das fruheste Beispiel stammt aus ijafagi (Nr. 6) und ist in die C a m d a t - N a ~ r - Z e i t zu

datieren. 20 Es ist die alteste bekannte sogenannte Beterinnen-Statuette aus Mesopota

mien. 21 Sie wird so bezeichnet, weil sie ihre Hande vor der Taille ineinandergelegt hat, d.h.

eine Haltung einnimmt, die bisher als Gebetsgestus interpretiert wurde, wohl aber anders
zu deuten ist. 22

13 Spycket, ibid.

14Hrouda, BagM 5 (1970) 35.

15Vgl. ausfUhrliche Beschreibung von Lenzen, ZA 45 (1939) 85ff.; Hallo, BM 4 (1976) 24f.
16 Mallowan, Iraq 9 (1947) 91f.; (Mallowan vermutet, dass die Kopfe mit konischem Aufsatz Frauen

kopfe sind; aber es gibt auch mannliche Terrakotten mit dieser Kopfform; vgl. Strommenger, Mesopota
mien, Abb. 12).

17Strommenger, Mesopotamien, Abb. 10-12.
180ates, Sumer 22 (1966) 56L; Pi. I-IV;idem, Iraq 30 (1968) Pi. I-III.
19Idem, Sumer 22, 58.

2OMoortgat, KAM, 16. Stilistisch steht die Statuette den Blau'schen Steinen (Nr. 14) und den Frauen

figiirchen aus Susa (Nr. 7-11) nahe.
21 Braun-Holzinger, FB, 10LmitAnm.l;Hansen,PKG 14, 161.

22Ibid.;sieheauch 1.1 und 2.1.1.
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Die Frau tragt einen glatten Rock mit breitem Bund. Ob der Oberkorper nackt oder

bekleidet war, ist nieht eindeutig zu erkennen. Die Briiste sind vall herausgearbeitet, der

Halsausschnitt und Saum der Aermel sind nicht angegeben. 23 Das Gesieht ist breit und eckig

und durch die z.T. abgebrochene Nase etwas verunstaltet. Die langen, von einem Band

zusammengehaltenen Haare stassen seitlich auf den Schultern auf und fallen bis auf den

Riicken herab, wo sie in einer Spitze enden.
In SUsa gibt es aus der Uruk-Zeit ('proto-urbain ')24 fUnf hockende Frauenfigiirchen

(Nr. 7 -II), die gewisse Uebereinstimmungen mit der Frau aus I)afagi aufweisen. Vor allem

die Kopfe und die Haarfrisuren lassen sich gut vergleichen: Sie haben die gleiehe niedere,

leicht tliehende Stirn, die vorspringende Nase und, abgesehen von Nr. 7, 2S die eckige breite

Gesichtsform. Nr. 7 und 10 (Tf.I und II) haben dieselbe Haarfrisur wie die Frau Nr. 6. Auch

die Frauengestalten Nr. 8, 9 und II (Tf. I und II) tragen lange, auf den Riicken herab

fallende Haare, nur sind sie hier grober gearbeitet und stassen an den Seiten nieht auf den

Schultern auf. Mit Ausnahme von Nr. 7, die nur kleine Briiste hat, haben aile anderen als

gemeinsames Merkmal hochsitzende, vall herausgearbeitete Briiste.

Aile fUnf Frauen aus SUsa hocken mit un tergeschlagenen Beinen; bei Nr. 8 (Tf. I) sind

sagar die Zehenspitzen angegeben, und eine Frau Nr. 9 (Tf. I) hockt auf einer Plinthe.

Unterkorper und Beine sind von einem Gewand umhiillt und bilden eine ungegliederte,

beinahe dreieckfOrmige Masse.

Die Unterarme liegen mi t Ausnahme von Nr. 7 in der Taille, bei Nr. 10 direkt unter der

Brust. Die Hande waren wahrscheinlich zusammengelegt, sind aber bei allen Figuren wegge

brochen oder beschadigt. Man darf wahl analog zur Frauenfigur aus ijafagi (Nr. 6) ver

muten, dass es sieh hier urn eine ahnliche Handhaltung handelte. 26

Eine Frau (Nr. 7) hat die Hande bis zum Mund erhoben; drei Finger der rechten und

linken Hand beriihren sieh, ebenso Daumen und Zeigefinger, die aber etwas abgespreizt sind.

Dieser Gestus ist sonst in der Plastik nieht belegt, kann aber auch zu den vielfaltigen ritu

ellen Gesten gehoren, die es in der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t auf bildlichen Darstel
lungen gibt. 27

Auf Grund ihrer ahnlichen Haartracht und Korper- bzw. Armhaltung kann das Fragment

einer hockenden Frauenstatuette (Nr. 12 Tf. I I I) aus Tell Agrab hier einbezogen werden. 28

Das Figiirchen ist denen aus SUsa so ahnlich, dass man es fUr ein Importstiick halten mochte,

zumal aus Mesopotamien Plastiken dieses Typus bisher nicht bekannt sind.

Die Frauenfigur Nr. 6 ist das alteste Zeugnis einer Statue, die in einen Tempel gestiftet

23 Es konnte sich hier auch urn ein Kleid mit Giirtel handeln. Abgesehen vom Mantelgewand auf der

Uruk-Yase (Nr. 13), das keinen Giirtel hat, wird in Plastik und Relief die Oberkorperbekleidung nicht

angegeben (vgl. Nr. 7-12,14).

24 Zur neueren Siisa-Stratigraphie und Datierung der Frauenfigiirchen siehe: Amiet, ArtsAs 26 (1973)

3ff., PI. I; idem, DAFI 6 (1976) 6 Iff.; Steve/Gasche, MDP XLVI, 205; Le Brun, DAFI I (1971) 163ff.;

idem, DAFI 8 (1978) 6 Iff.; idem, DAFI 9 (1978) 57ff.; Canal, DAFI 9 (1978) I Iff.

2sDieses Figiirchen wurde von Zervos, Mesopo tam ie, PI. 46 und Amiet, E/am, fig. 91 als "homme"

bzw. "orant" bezeichnet. Es kann sich aber nicht urn einen Mann handeln, da zwischen den Armen deutlich

zwei kleine Briiste angegeben sind. Die Yerlangerung des Kinns zu den Handen hin ist kein Bart, sondern ein

Steg, !ler vom Bildhauer stehen gelassen wurde. Amiet, KAO, Abb. 237 bezeichnet sie auch neuerdings als

"Beterin". Strommenger, Mesopotamien, Abb. 36 als "Frauengestalt", S. 59 als "Beterin (?)".

26Ygl. 1.1 und 2.1.1.

27 Ygl. Nr. 14 und 1.1.

28 Amiet, E/am, 128 zu fig. 91.
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wurde. Wir diirfen daraus schliessen, dass zumindest im DiyaIa-Gebiet bereits in der Cam

d a t - N ~ r - P e r i o d e der Brauch begann, Statuetten in Tempel zu weihen. 29 Ob auch die Siisa

Figiirchen in diesem Kontext zu verstehen sind, muss fraglich bleiben, einmal, da wir nichts

iiber ihre Raumzugehorigkeit wissen, zum anderen, weil es unbekannt ist, ob in dieser

Epoche in Siisa dieselben Kultbrauche herrschten wie in Mesopotamien. Ausser dem weib

lichen Figiirchen aus Tell Agrab (Nr. 12), das aus dem Sara-Tempel stammt, kennen wir

sonst in Mesopotamien keine hockenden bekleideten Frauen oder Manner, die als gestiftete

Figuren in Tempeln aufgestellt waren.

1.1.2 Relief

Nur auf zwei Reliefs (Nr. 13, 14) aus der Uruk- und C a m d a t - N a ~ r - Z e i t sind Frauen

dargestellt. 1m Gegensatz zu den weiblichen Statuetten, die isoliert auftreten, werden auf

den Reliefs Frauen in einem szenischen Zusammenhang wiedergegeben.

Auf der Alabastervase aus Uruk (Nr. 13) ist im oberen Register eine Frau zu sehen. Sie

steht im Profil nach links gewandt und tragt ein langes glattes Mantelgewand. 30 Ihlen linken

Arm halt sie angewinkelt in der Taille, die rechte Hand ist erhoben und der Daumen zeigt

zur Nasenspitze. Ihre Frisur gleicht derjenigen der Frau aus i j a f a ~ i (Nr. 6) und der hocken

den Adorantinnen (Nr. 7-12). Es sind jedoch Reste eines besonderen Kopfschmuckes

erhalten, leider nicht genug, urn erkennen zu konnen, ob hier eventuell eine Gottin darge

stellt ist.

Die Szene ist so komponiert, dass die Bewegungsrichtung von links nach rechts auf die

Frau hinfUhrt. Von links kommen drei Personen, von denen zwei als Manner zu erkennen

sind; die dritte zwischen diesen beiden ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch als Mann zu

erganzen. Ausser dem Fuss des Mannes ist noch der Zipfel seines Netzrockes erhalten. Dieses

Kleidungsstiick wurde von Mannem getragen, und wenn es wie auf der Alabastervase bis

zum Knochel reicht, wird angenommen, dass es sich urn den Netzrock des En handelt. 31

Dann ware die verlorengegangene Person der "Priesterkonig", im Sumerischen en, von

Uruk. 32 Es fragt sich nun, wer die Frau ist. H. Frankfort, A. Moortgat und E. Douglas

van Buren interpretieren den Mann im Netzrock als Dumuzi und die Frau als Inanna. 33

E. Heinrich und E. Strommenger halten es auch fUr moglich, dass hier die Priesterin der

Inanna den En empfangt. 34

Gegen eine Interpretation des Mannes im Netzrock als Dumuzi und der Frau als Inanna

spricht, dass sich der Prozessionszug, zu dem auch die nackten Manner im zweiten Reg

ister zu zahlen sind, auf eine Frau zu bewegt, die nicht als Gottin gekennzeichnet ist.

29Vgl.2.1.1.

30Strommenger, Act. Praehist. et Arch. 2 (1971) 46, vermutet, dass es sich urn ein Schultergewand

handelt. Aus der Darstellung wird jedoch nicht deutlich, ob eine Schulter und ein Arm, sowie der andere

Oberarm unbedeckt sind. Moglich ist auch, dass der linke Arm bedeckt und nur der rechte frei ist. Urn

dieses Gewand vom FD-Schultergewand abzusetzen, habe ich es als Mantelgewand bezeichnet.

31 Boehmer, PKG 14, 214f.; Hansen, ibid., 182; Hrouda, Vorderasien I, 85f. mit Anm. 1 auf S.86;

Strommenger, Mesopotamien, 56.
32 Siehe Anm. 31 .

33 Frankfort, AAAO, 10; Moortgat, A 043 (1945) 88; idem, KAM, 20; van Buren, AfO 13 (1939) 37.

34 Heinrich, Kleinfunde, 16; Strommenger, Mesopotamien, 56.
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Wahrscheinlicher ist, dass der En diese Prozession anfiihrt. Ware die Frau eine Gottin, so

wiirde man zudem erwarten, dass sie entweder auf einem Podest steht 35 oder den En sitzend
empfangt.

Da bisher keine gesicherten Gotterdarstellungen aus der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t

bekannt sind, lasst sich diese Annahme nur auf Grund von Vergleichen mit fri.ihdynas

tischen Werken stiltzen. In dieser Epoche werden Gottheiten Mufig mit dem Gesicht en face

gezeigt, d.h. vom eigentlichen Kultgeschehen abgewendet. 36 Wenn sie zusammen mit

Menschen auftreten, sind immer deutliche Unterschiede zwischen ihnen und den irdischen

Gestalten zu erkennen, selbst, wenn man von den Attributen absieht. Einer der wichtigsten

Unterschiede ist, dass Gottheiten fast immer sitzen, wiihrend die Menschen stehen oder
schreiten. 37

Wenn man davon ausgeht, dass die Frau auf der Uruk- Vase eine Priesterin ist, und man
nach vergleichbaren Darstellungen sucht, so findet sich eine Frau in derselben Haltung erst
in der Akkad-Zeit auf der Reliefplatte der Enl].eduanna aus Ur wieder. 38 Da aber dieses

Relief etwa 700 Jahre ji.inger ist als die Uruk-Vase, kann es nur unter grossten Vorbehalten
zum Vergleich herangezogen werden. Auch ist die Kulthandlung nicht diesselbe, denn

Enl].eduanna nimmt an einer Libation teil, die Priesterin auf der Uruk- Vase empfangt einen

Prozessionszug von Opfertragem, der vom En angefuhrt wird. Dennoch, beide Frauen sind
in derselben Haltung dargestellt: Sie haben den rechten Arm erhoben und halten die Hand in

Hohe der Nase.
Bei dieser Geste handelt es sich urn die des Grusses und der Ehrerbietung. H. Steible hat

diesen Gestus mit dem sumerischen Ausdruck k i r i - ~ u - g a l , "die Hand (zum Gruss) an der
Nase vorhanden sein lassen" in Verbindung gebracht. 39 Er hat femer in diesem Zusammen
hang auf die Siegel verwiesen, auf denen man seit der Akkad-Zeit diesen Gestus in Einfiihr
ungsszenen bei fiirbittenden Gottheiten und Personen findet. 40

Der Ausdruck k i r i - ~ u - g a l beschreibt somit einen Gestus, den man einem hoherste

henden Gott oder Menschen entgegenbringt. Dieses ware dann der zweite Anhaltspunkt
dafiir, dass die Frau auf der Uruk-Vase eine Priesterin ist, die in der Rangordnung unter

dem En steht. Es ware somit moglich, dass es sich bei dieser Frau urn eine nin- bzw.
n in-d in gi r- Priesterin handelt. 41 Diese Priesterinnen konnten als Vertreterinnen einer
Gottin auftreten. 42

Mit der Interpretation der Kultszene auf der Uruk- Vase haben sich u.a. ausfiihrlich
E. Douglas van Buren und A. Moortgat befasst und das Geschehen als heiIige Hochzeit der
Gottin Inanna mit ihrem Gemahl Dumuzi gedeutet. 43 Eher kritisch steht J. S. Cooper

35Yan Buren, AfO 13 (1939) Abb. 9; Boese, Weihplatten, 187, TL XIX(4).

360rthmann, PKG 14, Abb. 84 a-e. 87a, 95b, 133d; Boese, Weihplatten TL XYIII(3), XXXI(1);

Legrain, PBS XIY, PI. XIII(176); Lenzen, UYB 24, Tf. 19c.

370rthmann, PKG 14, Abb. 89a, 133d, L;Boese, Weihplatten, TLXYIII(1,2,4),XXI(4);sieheauch

Anm.36.
380rthmann, PGK 14, Abb. 101.
39Steible, FAOS 1,98.

40 Ibid.; kiri-§u-gal ist auch in den FD-Texten aus Girsu (Telloh) belegt: Steible, FAOS 5/1,325,

3': 4, 328, 5: 5; siehe auch Behrens/Steible, GaSumBWI, 199L s.v. kid -!iu -gal. Beispiele in der Glyptik:

Moortgat, VR, Tf. 28,29,34-36; Boehmer, EGA, Abb. 381, 382, 384, 387, 388, 431b, 432, 439, 445,

453,542,557,558,561,564,574, 577,578,625-628.
41 Renger, ZA 58 (1967) 13lff.
42lbid.

43Moortgat, Tammuz, 31ff.; van Buren, AfO 13 (1939) 37; vgI. auch Jacobsen, Treasures, 26f.
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dieser Interpretation gegeniiber. 44 Man kann aber die Darstellung auf der Uruk-Vase nach

den jiingsten AusfUhrungen von J. Renger zur "Heiligen Hochzeit"45 damit in Zusam

menhang bringen. In diesem FaIle muss jedoch beachtet werden, dass J. Renger eher eine

nu -gig - oder lukur -Priesterin als Vertreterin der Gottin annimmt;46 es ist aber auch bei

J. Renger eine nin -dingir-Priesterin in dieser Funktion bezeugt, allerdings nicht fUr

Inanna. 47 Aile drei Priesterinnen-Klassen sind in der FD-Zeit belegt. 48 In Uruk ist in den

archaischen Texten die Bezeichnung EN :MI49 belegt, bei der es sich wahrscheinlich urn

den Ausdruck fUr En-Priesterinnen handelt. Diese EN: MI konnen jedoch bisher keiner

Gottheit zugeordnet werden. Es wird vermutet, dass En-Priesterinnen einem Gott dienten,

En-Priester einer Gottin. 50 Ausnahmen von dieser Regel sind belegt, treffen aber in Uruk

auf An und nicht auf Inanna zu. Eine En-Priesterin fUr Dumuzi scheidet auf Grund der
bekannten Quellen aus. 51

Auch wenn wir nicht genau bestimmen konnen, zu welcher Priesterinnen -Klasse die

Frau auf der Uruk-Vase gehort, darf diese Darstellung als Gamdat-Na~r-zeitliches Zeugnis

fUr eine Frau in Priesterinnen -Funktion angesehen werden.

Das zweite Relief aus der ( ; a m d a t - N a ~ r - Z e i t - e i n e r der Blau'schen Steine--(Nr. 14)

zeigt eine Frau zusammen mit einem Mann im Netzrock. Sie stehen sich gegeniiber, links

die En-Gestalt und rechts die Frau. Sie tragt einen glatten Rock mit breitem Bund, der sich

mit dem der weiblichen Statuette aus ijafiigi (Nr. 6) vergleichen lasst, ebenso wie die groben

Gesichtsziige und die Haarfrisur. Die Frauengestalt auf dem Blau'schen Stein hat beide

Arme erhoben und halt die Hande vor den Mund. Diese Geste begegnet uns auch in Pro

zessionsszenen auf Siegelabrollungen der Uruk- Zeit 52 und kann deshalb zu den rituellen

Gesten gerechnet werden. Der En fasst mit beiden Handen ein Zepter oder eine Standarte.
Der Inhalt dieser Szene, d.h. wer die Frau ist und welche Handlung hier wiedergegeben

wird, lasst sich bisher nicht eindeutig klaren. D. O. Edzard kann zwischen Text und Dar

stellung keine Verbindung hersteIlen,53 dagegen weist I. J. Gelb meines Erachtens schliissig

nach, dass es sich bei Darstellung und Text urn einen Landverkauf handelt. 54 Diese Kauf

vertrage fUhren ausser dem Kaufpreis Geschenke fUr verschiedene Leu te an und nennen

meist eine Reihe von Zeugen. Zudem ist von einigen auf Tonnagel geschriebenen Ver

triigen belegt, dass sie in Wande der Hauser eingelassen wurden und Oel daneben aufgetragen

wurde,55 d.h. eine Art Zeremonie stattfand. Urn eine ahnliche Zeremonie konnte es sich bei

der Darstellung auf dem Blau' schen Stein handeln. Wir konnen die Frau allerdings nur als

Partnerin der Transaktion bezeichnen, ohne aber ihre genaue Funktion zu bestimmen. Die

44Cooper, RIA 4, 259f., 265ff.

45 Renger, RIA 4, 251ff., bes. 253,256. 258.

46 Renger, RIA 4,256.
47Ibid., 258.

48Siehe 2.5.2.

49 Falkenstein, ATU Nr. 21 (Tf. 34, Nr. 349 Rs 12). VgI. Vaiman, WGA V, S.20; vgl. 1.6 dieser Arbeit.
50Renger, ZA 58 (1967) 133.
51 Ibid., 131ff.

52 Nr. 21; vgl. Schott, UVB 5, n. 29b; Frankfort, CS, PI. I1ld,S.19 Fig. 2; Lenzen, UVB 16, Tf. 26a,

29d-g.

53Edzard,SRU, 171 adNr.ll0.

54Gelb, "The Earliest Systems of Land Tenure in the Near East" (Manuskript). Mein Dank gebiihrt an

dieser Stelle, Prof. Gelb, der mir freundlicherweise Einblick in sein Manuskript und seine Notizen gewiihrte.
55Vgl.z.B.Edzard, SRU, 71ff.Nr.32 VII IO-ll,Nr.32aIllff.,Nr.33IV 13-14.
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Frau scheint jedoch nicht wie die Priesterin auf der Uruk-Vase eine Gottheit im Rahmen

einer Kulthandlung zu vertreten. Ihre Handhaltung deutet zudem darauf hin, dass sie dem

En untergeordnet ist. Diese Darstellung muss somit-auch wenn der En anwesend ist und

die Frau eine rituelle Geste ausfUhrt-nicht unbedingt in einen kultischen Zusammenhang

gehoren. Eine genauere Bestimmung ihrer Funktion wird uns aber erst ein besseres Ver

standnis des Textes ermoglichen.

1.1.3 Glyptik

1.1.3.1 Anthropomorphe Stempelsiegel und Amulette

Aus der Uruk- und C a r n d a t - N a ~ r - Z e i t gibt es nur wenige Stempelsiegel und Amulette

in anthropomorpher Form: Eines stammt aus SUsa (Nr. 217) und ein anderes aus Camdat

N a ~ r selbst (Nr. 208).56 Fiinf weitere in der Gestalt von hockenden Frauen kommen aus

dem Kunsthandel (Nr. 15 -19, Tf. I V), und es gibt keinerlei Hinweise auf ihren Herkunftsort.

W. Nagel halt die anthropomorphen Siegelformen und Amulette fUr eine Besonderheit

SUsas. 57 Diese Vermutung konnte auch fUr die Frauenamulette zutreffen, denn sie haben

eine Reihe von Merkmalen, die fUr die hockenden Frauenstatuetten aus SUsa (Nr. 7-11,

Tf. I und I I) typisch sind, und die einen Anhaltspunkt fUr eine Datierung in die 'proto
urbain '-Zeit geben. 58

Die Amulett-Stempelsiegel stellen mit untergeschlagenen Beinen hockende weibliche

Gestalten dar, ganz ahnlich den SUsa-Figuren (Nr. 6-11, Tf. I und II). Ihre Hande halten

sie unter den Brilsten zusammen, genauso wie die Frauen Nr. 8-11 aus SUsa. Auch die Brilste

sind bei diesen Miniaturfigilrchen angegeben, die bei einigen etwas ungeschickt unter dem

Kinn sitzen (Nr. 16, 17, Tf. IV). Wie die Frauen aus SUsa tragen auch die Miniaturfigilrchen

lange Haare, die bei Nr. 15 und 16 von einem Stirnband zusammengehalten werden (vgl.

auch Nr. 7 und 10). Bei den Amulettfigilrchen sind die Haare entweder geflochten oder

gewellt (Nr. 15-18, Tf. IV).

Unterhalb der Hande bzw. der Haare finden sich Durchbohrungen. Diese dienten wohl

zum Anbringen von Bandern oder Ketten. Vier dieser Miniaturfrauen konnten zudem als

Siegel verwendet werden, denn sie haben auf der flachen Unterseite mehrere runde Bohr

ungen (Nr. 15, 16, 18, 19, Tf. IV). Der Siegelcharakter dieser anthropomorphen Amulette

scheint jedoch sekundar zu sein.

Es fragt sich nun, was der Sinn dieser hockenden Frauen in Amulettform ist. 1m Vorder

grund steht hier die Frage nach den Tragern der Amulette. Da nur so wenige Beispiele

erhalten sind, und bisher keine Amulette in Form von Frauen bei Ausgrabungen gefunden

wurden, ist anzunehmen, dass sie nur von wenigen (Frauen ?) getragen wurden. Es ist

denkbar, dass es sich urn Anhanger einer bestimmten Gruppe von Frauen handelt, etwa einer

Priesterinnen-Klasse, der diese Amulette als Abzeichen bzw. zur Identifikation ihrer Funk

tion oder ihres Ranges dienten. Denkbar ware auch, dass die Amulette ursprilnglich zu

einem Grabinventar gehort haben-vielleicht zu einem Frauengrab-und ihre Bedeutung

56 Nagel, BJV 3 (1963) 47 Abb. 96(3).
57 Ibid.

58 Siehe Anm. 24.
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konnte somit jenseitsbezogen sein. Beide hier zur Diskussion gestellten Interpretationen

schliessen sich gegenseitig nicht aus.

1.1.3.2 Zur Identifizierung von Frauen

In Plastik und Relief lassen sich Frauen von Mannern relativ leicht unterscheiden. In der

Glyptik jedoch ist nicht immer eindeutig zu bestimmen, welchem Geschlecht die darge
stellten Personen angeharen.

Die Kriterien zur Identifizierung von Frauen auf den Siegeln der Uruk- und Camdat

N a ~ r - Z e i t lassen sich an Hand der besprochenen Statuetten, Reliefs und Amulette sowie

der Gegenuberstellung mit Mannerdarstellungen gewinnen. Es ergeben sich als typische

Merkmale fUr weibliche Gestalten folgende (vgl. Tf. 1- IV):

l. Ein langes Gewand (Nr. 7-12) oder ein Kleid bzw. Rock mit Bund oder Gurtel, der bis
unter die Knie reicht (Nr. 6, 14).

2. Briiste, die aber nur in der Plastik (Nr. 6-12) und bei den Amuletten (Nr. 15-19) angege

ben sind; auf den Reliefs (Nr. 13, 14) und in der Glyptik spielen sie als feminine Merk

male keine Rolle.

3. Lange Haare im Zusammenhang mit I oder lund 2 (Nr. 6-19).

Zu Punkt list zu bemerken, dass im Gegensatz dazu Manner folgende Kleidungsstucke

tragen: Entweder einen kurzeren Rock, der Schlitze, ein Netzmuster oder beides haben
kann, oder einen langen glatten Rock. Die Trager dieser Tracht sind bartig, wie auch der
Mann, der den langen Netzrock tragt. 59 Die Kleidung der Frauen ist oft summarisch wieder
gegeben, so z.B. bei den hockenden Statuetten aus Susa (Nr. 7-11) und den Frauenamu

letten (Nr. 15 -19). Der Unterkarper, die Beine und die Fiisse bilden eine vom Gewand

umhullte Masse von der Taille bis zu den Fussen. Es ist anzunehmen, dass das Kleid den

ganzen Karper vom Hals bis zu den Knacheln bedeckte.

Zu Punkt 2-den langen Haaren-ist festzuhalten, dass diese Frisur auch von Mannem

getragen werden kann. In solchen Fallen sind aber-wie oben aufgefUhrt-die Manner von

den Frauen entweder durch andere Kleidung unterschieden, oder ihr Oberkorper bzw. der
ganze Karper ist nackt. 60

Wenn wir die Frauengestalten aus Siisa (Nr. 7-11, Tf. I-II) und die Miniaturfigurchen
(Nr. 15-19, Tf. IV) im Profil betrachten, so ergeben die Formen des Karpers (die Arme

ausgenommen) und die langen Haare, die in dieser Ansicht einem Pferdeschwanz gleichen,

vereinfacht vier Teile: Kopf mit Haaren, Oberkorper, Unterkarper und Beine. Durch die

Benutzung des Kugelbohrers werden diese vier Karperteile zu vier aneinandergereihten

Kugeln, wiihrend die Haare und Arme als Strich angegeben sind. Die Karper dieser Figuren

bestehen in der Regel aus vier Kugelbohrungen: Je eine fUr den Kopf und den Oberkorper,
sowie zwei weitere, die nebeneinander gesetzt sind und Unterkarper sowie Beine in hock

ender Stellung wiedergeben (vgl. Tf. VI und VII). So ergeben sieh die sogenannten "squat

ting pigtailed women ", d.h. hockende Frauenfiguren mit Pferdeschwanz. Fasst man diese
Kugeln nun wiederum zu einem Umriss zusammen, so ergibt sieh, wenn auch vergrabert,

59 Arniet, GMA, no. 636-640,642,643,645,647,649,651,652,655,656, 659-661, 664, 666,669;

vgl. Uruk-Vase (Nr. 13) und Blau'sche Steine (Nr. 14).

60 Arniet, GMA, no. 637, 639,640,642,643,659,669; vgl. Uruk-Vase (Nr. 13).
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eine Korperform, die sich von den Susa-Figuren (Nr. 7-11) und den Amuletten (Nr. 15-19)

ableiten lasst.

Es soH aber auch darauf hingewiesen werden, dass E. Douglas van Buren und R. M.

Boehmer die hockende Sitzhaltung auf DarsteHungen zurOckfOhren, auf denen ein Bein

untergeschlagen und das andere aufgesteHt ist. 61 Dieses trifft aber woh1 nur fUr die hocken

den Figuren zu, bei denen beide Knie angegeben sind (Nr. 195, 198, 299). Auch dann

besteht die Moglichkeit einer dritten SteHung, namlich des Schneidersitzes, der bei vie1en

Gestalten, vor aHem aus SUsa, als mogliche Sitzhaltung in Betracht gezogen werden muss. 62

Die Angabe von Knien ist bei Frauen relativ selten (NT. 280, 282, 283, 287). Die Mehr

zahl der Gestalten, die auf diese Weise sitzen, sind kahlkopfig oder haben 'Ausbuchtungen'

am Kopf. 63

1.1.3.3 Zur Datierung der Siegel mit" Squatting Pigtailed Women"

In der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t bestehen in der Glyptik zwei Stilrichtungen neben

einander: Eine, die die Figuren 'naturalistisch' wiedergibt und eine zweite, die vor aHem mit

der Kugelbohrtechnik arbeitet und die Gestalten und Gegenstande schematisch zeichnet,

d.h. abstrahierend darsteHt. 64

Zur zweiten Gruppe gehoren die hockenden Frauen mit Pferdeschwanz (squatting pig

tailed figures). 65 Bei den Ausgrabungen im Inanna- Tempel von Nippur wurden mehrere

Siegel dieses Typus in Schichten gefunden, die in die Uruk-Zeit zu datieren sind (levels

XVI und XV).66 Bisher hatte man diese Siegel mit 'pigtailed figures' als typisch fUr die

Gamdat- N a ~ r - Z e i t angesehen. 67 E. Porada hatte sie bereits ikonographisch von der Uruk

Glyptik hergeleitet,68 E. Douglas van Buren und W. Nagel schlossen sich dieser Ansicht

an. 69

Die 'pigtailed women' -Siegel wurden aber nicht nur in Nippur und Silsa in Schichten

der Uruk-Zeit gefunden, sondern auch in !:Iabilba-Kabira und toga MK 70 Die Annahme,

61 Amiet, GMA, PI. 48bis C, D. Van Buren, OrNS 26 (1957) 292; Boehmer, PKG 14,215; vgI. auch
Buchanan, ENES (1981)49 ad no. 143.

62 Amiet, MDP XLIII, no. 456,457, 563, 565, 566, 568, 570,640-646,650,651,656,664,672;

Delaporte, CCO I, PI. 45 (S. 453); Lenzen, UVB 15, Tf. 30a; idem, UVB 19, Tf. 15d.

63 Amiet, MDP XLIII, no. 456, 457,563,566,568,570,572,575,640-642,644,646,647, 650, 651,

656,664,670,672; Delaporte, CCO I, PI. 45 (S. 453); Lenzen, UVB 19, Tf.15d;idem,UVB 20,Tf. 261,

28f.

64 Porada, BM 4 (1976) 112; Nissen, BM 6 (1977) 16ff.
65 Ibid.

66 Porada, Chronologies, 180, Fig. VII (5), (Text zu Figs. VII 5 und 6 auf S.188 ist vertauscht!); MMA

Guide, S.7 Fig. 5 (= 7 N 719 aus Level XVB); nach dem Nippur-Objekt-Katalog im Oriental Institute in

Chicago wurden die Siegel 7N 718 und 7N 720 in der Schicht XVI gefunden. Zur Schichtenabfolge des
Inanna-Tempels von Nippur siehe Hansen, Archaeology 15 (1962) 76. Eine genaue Analyse der Schichten
ist in Arbeit (mUndliche Auskunft von Hansen); vgl. Le Brun, DAFI 8 (1978) 6Iff.; idem, DAFI 9 (1978)

57ff. zur neueren Datierung.
67 Siehe Anm. 64.

68Porada, CANES I, 4f.

69 Van Buren, OrNS 26 (1957) 291; Nagel, BBV 8 (1964) 44.

70Siirenhagen/T6pperwein, MDOG 105 (1973) 31 Abb. 9a-b; Boehmer,PKG 14, 215f.;Nissen, BM 6

(1977) 18f.
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dass diese Siegel zuerst in der G a m d a t - N a ~ r - Z e i t auftraten, ist damit als hinfallig zu be

trachten. 71

In Ur lassen die Fundumstande keine eindeutige Datierung zu: Die Siegel stammen aus

dem Pit F aus Schichten, in denen 'Obed-zeitliche Keramik, Terrakotten und Werkzeuge

zusammen mit Stiftmosaiken aus der Uruk-Zeit und Keramik aus der G a m d a t - N a ~ r - P e r i o d e

gefunden wurden. 72 In Uruk hingegen wurde ein Siegel dieses Typus "unmittelbar tiber der

Schicht IVa im Schutt der Schicht 111"73 entdeckt, d.h. es ist in die C a m d a t - N a ~ r - Z e i t zu

datieren.

Daraus ergibt sich, dass es Siegel in diesem Stil spatestens von der Uruk-IVa-Zeit an

gegeben hat, und dass sie bis zum Ende der G a m d a t - N a ~ r - Z e i t gefertigt oder verwendet

wurden. 74

Eine Entwicklung innerhalb des Stiles der 'pigtailed figures' ist nicht zu erkennen, so

dass eine genauere Datierung von Gruppen oder einzelnen Stticken, wenn sie nicht strati
graphisch einzuordnen sind, noch nicht moglich ist. 7S

Obwohl sich das Verbreitungsgebiet dieser Siegel von Elam tiber Stid- und Nordmesopo

tamien bis nach Syrien erstreckt,76 lassen sich einstweilen noch keine lokalen 'Schulen'

identifizieren (abgesehen von einigen wenigen Stticken, bei denen die Ikonographie fUr

Syrien typisch ist, Nr. 239-241, 294, 295).77 Es handelt sich bei dieser Glyptik-Gruppe

anscheinend urn einen einheitlichen Stil, dessen Ursprung vielleicht in Elam zu suchen ist. 78

1.1.3.4 Prozessionsszenen

Als Prozessionsszenen (Tf. IV und V) werden im Folgenden Szenen bezeichnet, in denen

sich mehrere Personen entweder auf einen Zielpunkt hin bewegen, wie z.B. einen Tempel, in

einer Richtung schreiten und Weihgeschenke tragen oder die Hande zum Gebet erhoben

haben.

Zu den Prozessionen, die sich auf einen Tempel hin bewegen, gehort Nr. 20 (Tf. IV),

eine Siegelabrollung aus Uruk: 79 Vor dem Tempel steht eine Frau mit langen Haaren und

einem Gewand, das bis zu den Knocheln reicht. Sie fasst mit beiden Hiinden einen schlang

enartig gewundenen Gegenstand. Es konnte sich hier einmal urn Schlangen handeln, wie sie

von Abrollungen aus Uruk und Siisa bekannt sind. 80 Zum anderen konnte der schlangen

artig gewundene Gegenstand ein Gefass oder ein Stab sein, an dem ein Band flattert. Als

71 Nissen, ibid.

72WoolIey, UE IV, 62ff.

73 Schott, UVB 5, 44.

"'Boehmer, PKG 14, 215f.; Nissen, BM 6 (1977) 18f; Hutchinson, "Evidence for the Continued Pro

duction of 'Jemdet Nasr Style' Cylinder Seals throughout the Early Dynastic Period in the Diyala Area",

MA thesis, Columbia University, N.Y. (May 1976), hat nachgewiesen, dass auch Siegel mit 'squatting

figures' bis in die FD-Zeit hinein gebrauchlich waren, (schriftliche Mitteilung von Williams-Forte),
75 Siehe Nissen, Anm. 74, 19,

76Van Buren, OrNS 26 (1957) 290; Porada, Chronologies, 155, 158; Boehmer, PKG 14, 215f.
77Siehe Anm. 75.

78 Aus Siisa stammen bisher die meisten Siegel dieses Typus, ausserdem sind beinahe aile Themen dort

belegt. Ferner gibt es Siegel aus Tepe Giyiin und Cogii-Mi§,

79 Brandes, FAGS 3, 220ff.

80 Lenzen, UVB 24, Tf. 18a-c;vgl. Tf. IV Nr..26.
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dritte Moglichkeit kame ein Gebilde aus Fasern in Frage. 81 (Die beiden geschwungenen

Linien tiber dem Tempel sind mir unerkHirlich).

Die Frau vor dem Tempel ist wohl eine Priesterin, die den Prozessionszug von zwei

nackten Mannern anfiihrt, die KultgegensHinde zum Tempel bringen. Dazwischen stehen
zwei Ziegen hinter Strauchern; ein Schaf sowie eine weitere Ziege hinter dem letzten Mann
schliessen die Szene abo

Die Teilnehmer einer Prozession zu Schiff (Nr. 21 Tf. IV), das anscheinend von zwei

Frauen mit langen Stakstangen fortbewegt wird, stehen vor einern Altar, dessen Fassaden

gliederung den Anhaltspunkt flir eine zeitliche Einordnung in die Uruk- IVa- Zeit gibt. 82 Zwei

Gestalten haben die Hande zum Gebet erhoben, und die dritte direkt hinter dem grossen

Mann ist nur fragmentarisch erhalten. AIle tragen lange Haare und ihre Kleider bedecken

gerade die Knie, die der 'Schifferinnen' reiehen bis zu den Knocheln. Vermutlich handelt
es sich urn Begleiterinnen des En, wie man den im grosseren Masstab wiedergegebenen Mann
deuten kann.

Die Reste einer Prozessionsszene sind auf einer fragmentarischen Siegelabrollung (Nr.
22 Tf. IV) erhalten, die wie Nr. 20 in die Uebergangsphase Uruk IVa-III gehort. Erhalten

sind noch ein nackter Kultdiener, dessen Unterschenkel und FUsse weggebrochen sind, sowie

der Umriss des RUckens einer Gestalt mit Pferdeschwanz, die ein Gewand tragt, das minde

stens so lang war, dass es die Knie bedeckte. Diesen vorhandenen Rest konnte man als Frau

mit in der Taille gehaltenen Handen-vergleiehbar dem nackten Mann-erganzen. Beide

Figuren, Kultdiener und Frau, schreiten nach links, und die Halfte einer Tempelfassade, die
auf der Abrollung rechts noch erhalten ist und auf die linke Seite gehort, ist sieher als
Zielpunkt beider Figuren aufzufassen.

Auch Nr. 23 (Tf. IV) gehort zeitlich hierher. Ein Prozessionszug bewegt sich auf eine

Frau zu, die einen sehr langen Zopf hat. Sie steht vor einem Tempel, dem sie den RUcken

zukehrt, und nimmt von einem Mann ein gefiiIltes Gefass oder einen Korb entgegen. Dass

es sieh urn eine Uebergabe handelt, kann man daran erkennen, dass der Mann das Gefass

nur noch stUtzt, bis die weibliche Gestalt, deren Hande an der StandfHiche sind, es fest in

den Handen halt. Der Behalter mit den Opfergaben entspricht dem B e h ~ i l t e r , den der nackte
Kultdiener auf der Uruk-Vase (Nr. 13) der Priesterin bringt. Er hat ibn aber der Priesterin

noch nicht Ubergeben, sondern halt das Gefass noch in seinen Handen. Zu den Prozessions
teilnehmern auf Nr. 23 gehort eine weitere Frau, die eine Kopfbedeckung tragt, wie sie
gelegentlich Frauen in der Camdat- N a ~ r - Z e i t auf Siegeln (Nr. 186-191) haben, und die man

auf Grund der Stellung der Frau innerhalb der Prozession auf Nr. 23 nieht als Kopfbedeck
ung einer Gottin deuten kann. 83

Ob auch das Fragment der Abrollung Nr. 24 (Tf. IV) zu den Prozessionsszenen gehort,

ist fraglich. Da von diesem StUck bisher keine Photographie veroffentlicht wurdc, und die

Korrektheit der Umzeichnung zweifelhaft erscheint, sind Zuordnung und Interpretation
problematisch. Es ist rnoglich, dass es sich urn einen Mann und eine Frau (wofiir das lange

Haar und die vortretende Brust spricht) in einer Prozessionsabfolge handelt. Der Kopfputz
der als weiblich vermuteten Gestalt mUsste am Original Uberprilft werden.

Zweifelhaft ist auch die Interpretation von Nr. 25 (Tf.I V), einer Siegclabrollung der

81 Vgl. Gardiner, Egyptian Grammar, 3rd ed., London/Oxford 1964, sign list V28 (S.525).
82 Heinrich, Bauwerke, 44f.

83 Vgl. dazu 1.1.3.5: Priesterinnen.
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Uruk-Zeit, von der es ebenfalls keine Photographie gibt. Anscheinend steht eine Frau im

oder vor dem Eingang eines Tempels, sie ist im Profil nach rechts gewandt und hat die Arme

erhoben. Denkbar ware, dass sie im Eingang eines Tempels stehend einen Prozessionszug

empfangt.

Eine ganz andere Art von ProzessionszUgen ist bei einer Gruppe von SiegeIn und Abrol

lungen zu beobachten, auf denen eine Reihe von weiblichen Gestalten in eine Richtung

schreitet (Nr. 26-51 Tf. IV und V). Die Personen sind in Friesen oder in einzelnen Meto

penfeldern angeordnet. Das Ziel der Prozession ist nicht angegeben.

Nur ein Siegel dieser Gruppe (Nr. 27 Tf. IV) ist stratigraphisch gesichert: Es wurde in

Susa, "acropole sud, 17,50 m", gefunden und ist somit in die ausgehende Uruk-Zeit zu

datieren. 84 Das alteste StUck ist das Fragment einer Abrollung (Nr. 26 Tf. IV), das von

P. Amiet noch in die Periode 'proto-urbain recent' datiert wird. 85

Zwei schreitende Frauen halten einen schlangenartig gewundenen Gegenstand, ver

gleichbardem auf der Abrollung Nr. 20 (Tf. IV). Ein derartig unten geschlossenes Schlangen

gebilde mit Schlangenkopfen findet sich auf einer Abrollung aus Uruk 86 zwischen nackten

Kultdienern und Weihgaben. Es sieht dort nicht so aus, als ob es sich urn lebendige Schlan

gen handelte, da sie unten zusammenlaufen und ein StUck bilden wie auch auf dem Beispiel

aus Siisa. Unterschiedlich bei den beiden ist, dass es in Uruk zwei, in Siisa aber drei Win

dungen sind. Vor den beiden Frauen mit Schlangengebilden stehen zwei sogenannte Milch

gefasse und ein nicht mehr zu identifizierendes Gefass, davor ein weiteres Schlangenobjekt.

Wie bei der Siegelabrollung Nr. 20 (Tf. IV) aus Uruk, wO die Schlangengegenstande aller

dings keine Kopfe haben, mochte ich vorschlagen, hier schlangenfOrmige Gefasse oder

Embleme anzunehmen, die als Weihgegenstande zusammen mit Opfergaben (Milchgefasse)
in der Prozession mitgefiihrt wurden, analog zu den nun zu besprechenden Siegeln mit

Frauen, die Embleme tragen.

Die Siegel verteilen sich auf die einzelnen Fundorte folgendermassen:

Siisa: 9 (Nr. 26-33, 51); Telloh: 2 (Nr. 34, 35); Ur: 2 (Nr. 37, 50); Uruk: 1 (Nr. 36);

Nippur: 1 (Nr. 38);87 Gamdat N a ~ r : 1 (Nr. 39); ljafagI: 1 (Nr. 40).

Ikonographisch lassen sich drei Gruppen unterscheiden:

1. Schreitende Frauen, die ein Emblem tragen (Nr. 26-42,45,47); einmal steht eine Ge

stalt dazwischen, die kein Emblem halt (Nr. 42); vgl. Tf. IV und V.

2. Hinter einem Emblem stehende Frauen mit zum Gebet erhobenen Armen, wahrschein

lich im 8u-il-la- Gestus (vgl. 1.1; Nr. 43, 44, 46); vgl. Tf. V.

3. Zug von schreitenden Frauen ohne Emblem (Nr. 48 -51); vgl. Tf. V.

84 Amiet, MDP XLIII, no. 708;vgl. Anm. 24.
85 Ibid., no. 703.

86 Lenzen, UVB 24, Tf. 18a.

87 Auf diesem Siegel aus rosafarbenem Kalzit sind runf nach rechts schreitende Frauen mit Emblemen

dargestellt. Sie fassen mit einer Hand den Schaft, mit der anderen den runden Aufsatz der Embleme. Dieses

Siegel wurde gemass den Angaben des Oriental Institute 1955/56 in Nippur ("surface find") gefunden. 1m

September 1977 konnte ich dieses Siegel im Oriental Institute studieren und eine Photographie sowie

Abrollung bestellen, die ich auch erhalten habe. Obwohl mir 1977 zwar informell zugesagt wurde, dass ich

dieses Siegel in dieser Arbeit ver6ffentlichen kanne, falls es bis dahin nicht veraffentlicht sein sollte, wurde

mir 1982 die Publikationsgenehmigung nicht erteilt. Ein weiteres Siegel mit 'pigtailed ladies' (l0 N 420)

wurde 1966/67 in Nippur gefunden und befindet sich ebenfalls in Chicago (A 30538). Diese Siegel wird in

dieser Arbeit nicht besprochen.
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Embleme, die von Frauen getragen werden, konnen mit §u-nir in Verbindung gebracht
werden. FUr ~u-nir hat D. O. Edzard die vorlaufige Uebersetzung "transportables Symbol"
vorgeschlagen. 88 Nach seinen AusfUhrungen handelt es sich urn ein Symbol, das man mehr
oder weniger bequem tragen konnte, und das u.a. als Gegenstand im Ritual eine Rolle spielte
wie z.B. im War-Ritual aus Mari. §u-nir-Embleme konnten nach einem altbabylonischen
Beleg an einem Holzpflock angebracht werden. 89

Daneben erscheinen auf den Siegeln aber auch Emblemarten, die man mit urI in Ver
bindung bringen kann. D. O. Edzard definiert uri als "eine Stange mit daraufgesetztem,
deutlich und weithin sichtbarem Aufsatz", den man "einpflanzen bzw. in einen Stander
stecken konnte (ru )".90

Eine dritte Gruppe bilden die Embleme, die einen eigenen Namen haben, wie z.B. das
Ur-ur-Emblem des Ningirsu,91 das us-ku-Emblem der Nan§e und das AS.ME-Emblem
der Inanna. 92

Auf den hier zu behandelnden Siegeldarstellungen begegnen solche, die man anscheinend
tragen konnte (Nr. 26-42; vgI. Nr. 53,62; siehe Tf. IV und V), und andere, die man abstel
len konnte (Nr. 43,44,47; vgI. Nr. 52, 54, 55, 58, 63;siehe Tf. V). Aufeinigen Beispielen
sieht es so aus, als ob die Embleme in einen Stander gesteckt wurden (Nr. 46, 47; vgl. Nr.

52?, 57, 60; siehe Tf. V). Hierbei handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit urn url-Em
bleme. §u-nir-Embleme konnten hingestellt werden und sind wahrscheinlich diejenigen
Embleme, deren Stange unten breiter ist (Nr. 27, 28, 30, 32-34, 35?, 40, 41,43-45; vgI.
Nr. 55,63; siehe Tf. IV und V). Dagegen konnen url-Embleme unten spitz zulaufen, damit
man den Schaft in die Erde oder einen Sockel stecken konnte (Nr. 29?, 31, 37 -39, 42?;
vgI. Nr. 53,56,58,62; siehe Tf. V).

Es ist gelegentlich jedoch schwierig zu entscheiden, ob die dreieckige bzw. kugelformige
Basis die Standflache eines §u-nir- oder den Sockel fUr ein url-Emblem wiedergibt (vgI.
Nr. 36, 43, 44,52,54,59, 183; siehe Tf. V).

Auf Grund der iihnlichen Aufsatze kann man die §u-nir- und url-Embleme selten

voneinander unterscheiden. Dennoch lassen sich folgende Kriterien fUr die Aufsatze und
Schafte feststellen:

1. Bei Emblemen, die mit einiger Sicherheit als ~u-nir bezeichnet werden dUrfen, geht der
Stab selten durch den Kugelaufsatz hindurch (Nr. 45). Bei Nr. 28 und 40 ist an der
Spitze des Stabes eine waagrecht liegende Scheibe (?) angebracht. Nr. 35 hat einen unge
wohnlichen Stab mit kurzen Bandern oder Zweigen (siehe Tf. V).

2. §u-nir-Embleme bestehen meist aus einem breiten, sich zum Kugelaufsatz hin verjUn
den Schaft (Nr. 30, 32, 34, 41,43,55, siehe Tf. V).

3. Die url-Embleme haben haufig einen Stab, der durch den Aufsatz hindurchgeht (Nr.

38, 39 [hier durch zwei Kugeln], 46, 52, 54), oder die Kugel sitzt auf einem dUnnen
Stock (Nr. 31, 37?, 42, 47, 53,.56,68, siehe Tf. V, VI).

88 Edzard, 20ierne CRRA, 160ff.; vgl. Sjoberg, HSAO, 205ff. Anm. 9.
89 Steible, Ijaja, 6 Z.21: Au-nir-nir gi! kak-a-du-dil ... , "der die Ernblerne an einern Pflock

anbringt (?). .. ".

90 Edzard, 20ieme CRRA, 160£.
91 Ibid.

92 Gudea ZyI.A.XIV 23, 27.
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4. AusgefaUene Formen der Aufsatze kommen bei beiden Emblemarten vor (oder handelt

es sich hierbei urn individueUe Symbole?):93

Dreistrahlige (Nr. 27, 47, siehe Tf; IV und V), zweig- bzw. baumartig (Nr. 35?, 44,

59, siehe Tf. V), Kugeln mit Strahlen (?) (Nr. 59, Tf. V), ~ u - n i r (?) mit langem Band

(Nr. 36)-Inanna-Symbol (?),94 uri mit dreieckigem Aufsatz (Nr. 57).

Zwei Gruppen von Frauen nehmen an diesen Prozessionen teil (vgl. Tf. IV und V):
Erstens diejenigen, die ~u-nir- und url-Embleme tragen (Nr. 27-42,45), und zweitens

solche, die hintereinander in einer Reihe schreiten ohne irgendein Emblem (Nr. 48-50).

Diese schreitenden bzw. stehenden Frauen sind meist nach links gerichtet (Nr. 26, 27,30-34,

36, 37,39,41-46,49,50), seltener bewegen sie sich nach rechts (Nr. 28,29,35,38,40,48).

Auf einer SiegelabroUung aus Siisa (Nr. 51) schreiten die Frauen im oberen Register nach

rechts, im unteren sind hockende Frauen dargestellt, die nach links blicken.

AUe Frauen tragen lange Zopfe, die gelegentlich so lang sind, dass sie fast bis zum Saum

des Gewandes reichen. Bei einer Frau stehen kurze Zopfe fast waagrecht nach hinten ab

(Nr. 38). AuffaUend sind auch die waagrechten Gravierungen an den Haaren auf Nr. 49, die

vielleicht eine Umwicklung mit Biindem oder geflochtene Haare wiedergeben konnten.

Keine Zopfe scheinen die Frauen auf einer Abrollung aus Susa (Nr. 51) zu haben, bei denen

die Haare offen auf die Schultem herabfallen wie bei den Frauenfigurchen aus Siisa (Nr.

7-II, Tf. I und II) und den Amuletten (Nr. 15-19, Tf. IV). Das glatte Gewand, das die

Frauen tragen, bedeckt die Beine und variiert in der Lange nur minimal. Die Wiedergabe

der Frauengestalten ist im ganzen gesehen recht stereotyp, d.h. sie ist weitgehend schema

tisiert.
Aus unseren Beispielen lasst sich der Ablauf von Prozessionen in der Uruk-(;amdat

N a ~ r - Zeit rekonstruieren:

I. Auf den 'naturalistischen Siegeln' (Nr. 20-25, Tf. IV) ist jede Prozession anders. Sie

kann zu Lande (Nr. 20, 22-25) oder zu Schiff stattfinden (Nr. 21). Ais Zielpunkt ist

fast immer ein Tempel dargestellt (Nr. 20, 22, 23, 24?, 25). Frauen treten in diesen Dar

stellungen in den unterschiedlichsten Funktionen auf: Ais Priesterinnen, die den Zug

anfUhren (Nr. 20) oder Opfergaben in Empfang nehmen (Nr. 23, 25?), als Teilnehmer
innen in Beterhaltung (Nr. 21, 22?, 24?) und als Tempelpersonal, das das Prozessions
boot fortbewegt (Nr. 21).

II. 1m Gegensatz dazu werden auf den Darstellungen der Siegel im 'schematisierenden Stil'

nur Frauen dargestellt, die Weihgaben, d.h. in diesen Fallen Embleme bringen und/ oder
beten. Es lasst sich aber gerade an Hand dieser Szenen eine Abfolge rekonstruieren:

I. Die auf ihr Ziel-vermutlich den Tempel(bezirk)-zuschreitenden Prozessionsteilneh

merinnen, d.h. hier ist als erste Phase die eigentliche Prozession dargestellt (Nr. 26-42,

45,48-50; siehe Tf. IV und V).

2. Die Ankunft am Ziel, das Hinstellen der Embleme, Erheben der Arme zum Gebet (Nr.

43 Tf. V, 44, 46 Tf. V) oder das Hinknien bzw. Hocken fUr die Kulthandlung (Nr.
51); hier scheint eine zweite Phase und das darauffolgende Hinhocken im szenischen

Nacheinander wiedergegeben zu sein. ,
In diesen Zusammenhang gehort wohl auch Nr. 47 (Tf. V): Hier ist auf einer Metope

93 Edzard. 20ieme CRRA, 160f.
94Van Buren, OrNS 26 (1957) 300.



18 1. Uruk- und (iamdat-Na$r-Zeit

eine stehende Frau mit Emblem vor zwel 1m Gebet Hockenden wiedergegeben. 1m

angrenzenden Metopenfeld halten zwei sich gegentibersitzende hockende Frauen ein
Emblem, darunter stehen zwei Henkelgefasse, vermutlich mit Opfergaben.

Die Frauen, die in der Prozession keine Embleme trugen, sind wohl mit denen zu identi
fizieren, die nun niederknien und die Arme zum Gebet erheben (Nr. 47, 51).

Die Szenen, in denen Frauen niederknien und beten, gehoren nicht mehr zu den eigent
lichen Prozessionsdarstellungen, sondern leiten bereits tiber zu den Kulthandlungen. 95

1.1.3.5 Kulthandlungen

Als Kulthandlungen werden Darstellungen bezeichnet, in denen Frauen in folgenden
Funktionen auftreten:

1. Weih- und Opfergabenbringerinnen und Beterinnen

2. Beterinnen

3. Opfergabenbringerinnen und Beterinnen
·4. Priesterinnen

1m Einzelnen konnen diese Kulthandlungen nicht naher bestimmt werden, da jeweils nur

Teite, d.h. ein begrenzter Personenkreis aus einem grosseren Zusammenhang herausgegriffen

und abgebildet ist. Sowohl die Gesten als auch das gelegentliche Auftreten von Tempel-·
fassaden (Nr. 84,175; Tf. VII) und von Emblemen (Nr. 52-60, 62, 63, 96; vgl. Tf. Vund

VI) lassen sich dafiir anfiihren, die hier besprochenen Szenen als Ausschnitte aus Kulthand
lungen zu betrachten.

Weih- und Opfergabenbringerinnen / Beterinnen. Hierzu gehoren die Frauen, die im Prozes

sionszug die Embleme trugen, diese nun abgestellt haben und andachtig mit erhobenen

Armen dahinter knien (Nr. 52, 55-57, 59, 60, 62, 63, siehe Tf. V). Nur einmal (Nr. 52)

treten Frauen allein mit Emblemen auf.

Zu diesem Personenkreis kommen weitere Frauen hinzu, die Gefasse halten oder vor sich
stehen haben (Nr. 47,56-58,61,183,185; vgl. Tf. VII). Diese Frauen gehoren wahrschein

lich zum Tempelpersonal, das die verschiedensten Aufgaben zu erftillen hatte, wie z.B. das
Herbeibringen von Kult- und WeihgegensHinden (u. a. Emblemen und Gefassen), von Opfer

gaben (z.B. Trank- und Speiseopfer in Gefassen); ausserdem nahmen diese Frauen am Gebet

teil und begleiteten vielleicht Kultlieder im Chor. 96

Eine weitere Interpretationsmoglichkeit ware fUr die zuletzt genannte Gruppe, dass es

sich urn Frauen handelt, die zwar Weihgeschenke und Opfergaben in den Tempel brachten,

aber nicht zum Tempelpersonal selbst gehorten. Man konnte sie in diesem FaIle als Stifter

innen bezeichnen, wie sie aus Inschriften und durch Weihgeschenke in der f r i i h d y n a s t i s ~ h e n

Zeit bekannt sind. 97

Ich gebe der ersten Interpretation den Vorzug, da ich den Inhalt der Szenen in Verbin
dung mit den Siegeltragern und deren Funktion bzw. Berufen sehen mochte. Wir werden auf
diese Frage noch zuriickkommen.

95 Van Buren, OrNS 26 (I 957)296,299.

96 Zum Zusammenhang zwischen Opfer und Gebet siehe 1.1.

97ZU den FD-Weihinschriften vgl. 2.5.7, sowie die AusfUhrungen zu den Frauenstatuetten der FD-Zeit
in 2.1.1.



1.1 Frauen im Kult I (bekleidet) 19

Aus der Kombination der verschiedenen Siegelszenen Hisst sich wie bei den Prozessions

darstellungen bis zu einem gewissen Grad der Ablauf der Kulthandlung ablesen. Am Beginn
steht die Prozession, bei Ankunft im Tempel(hoO stellt man die Embleme ab und kniete
nieder (Nr. 53). Die Frauen mit den Gefassen nahmen anscheinend an den Prozessionen
nicht teil, sondem befanden sich bereits im Tempelbezirk, wo aller Wahrscheinlichkeit nach
die Gefasse aufbewahrt waren. Sie hockten sich wie die Emblemtragerinnen hin, stellten die

Gefiisse ab und erhoben die Arme zum Gebet (Nr. 54, 55, 57, Tf. V Nr. 60).
Dass diese Szenen sich bereits im Tempel (bezirk) abspielen, scheint ein 'Altar' bzw.

Gestell mit Gefassen 98 anzugeben, hinter dem Weih- und Opfergabenbringerinnen auf

Matten hocken (Nr. 53).

Bereits mit der Kulthandlung begonnen haben die Frauen auf Nr. 55; zwei von ihnen

hocken hinter Emblemen auf Matten, dazwischen steht eine weitere Frau im Gebetsgestus,
und am rechten Bildrand ist eine herbeieilende Figur zu sehen, vielleicht ein Mann, da kein

Zopf wiedergegeben ist. 99 Vor diesen vier Figuren stehen zwei Gefasse auf einem Tisch,lOO

mit denen die ganz links stehende Frau beschaftigt ist.

In vollem Gange scheint die Kulthandlung bereits auf der Darstellung des Siegels Nr. 183
zu sein, auf dem ganz vom 101 eine Frau mit einem Emblem schreitet, hinter der eine, sowie

zwei weitere sich gegeniiber sitzende Frauen auf Matten hocken, die Gefasse vor und hinter

sich, und die Arme zu diesen Gefiissen hin ausgestreckt haben. Sie bereiten entweder gerade

die Opfergaben vor oder halten diese bereit, denn keine von ihnen hat die Arme zum Gebet

erhoben.
Zu den Frauen mit Gegenstanden kommt nun ein weitere Gruppe hinzu, die keinerlei

Objekte hat wie die Frauen in den Prozessionsszenen auf Nr. 48-51 (vgl. Tf. V), die ihre
Arme zum Gebet erheben. Die Aufgabe dieser Frauen war wohl, die Kulthandlungen mit

Gebet und /oder Gesang im Chor zu begleiten (Nr. 61-63, vgl. Tf. V). Aber es treten auch

einzelne Beterinnen auf, wie z.B. auf Nr. 55 und 56 (Tf. V).
Auf dem Siegel Nr. 61 treten beide Gruppen, die Weih- und Opfergabenbringerinnen

und die Beterinnen, nebeneinander auf: Vor zwei Frauen mit Gegenstiinden in den Handen

(einem Stab und vielleicht einem Blatt oder Piieher) hocken vier weibliche Gestalten mit
erhobenen Armen auf Rohrmatten (Tab. I B5).102 Auf ahnlichen umwickelten Rohrbiindeln

oder geflochtenen Matten haben auch die Frauen auf Nr. 55 und 60 (Tf. V) Platz genommen
(vgl. Tab. I B3, 4). Ganz einfache Matten, die auf dem Boden ausgerollt waren, und mittels
einer einzigen Linie wiedergegeben werden, sind auf den Nr. 53, 57 und 63 (Tf. V) darge

stellt (vgl. Tab.1 A3). Die Matte auf Nr. 63 (Tf. V) ist lang genug, urn zwei Personen Platz

zu bieten und kann als 'Bank' bezeichnet werden. Auf richtigen Hockem sitzen die

98 Es handelt sich urn ein sogenanntes 'Spinnenrnotiv',siehe dazu 1.1.3.5: Opfergabenbringerinnen und
Beterinnen.

99Konnte auch ein Fliichtigkeitsfehler des Siegelschneiders sein.
IOOVgl. dazu Anrn. 102 und Tab.1 H5.
101 So auf der Urnzeichnung von Arniet, GMA, No. 330.
lO2Die Sitzrnobel, auf denen Frauen in den Darstellungen auf Siegeln der Uruk/<iN-Zeit hocken bzw.

sitzen, treten in vielfiiltigen Forrnen auf. Folgende Typen lassen sich feststellen:

A. Einfache Matten, die rnittels einer oder zwei Linien wiedergegeben werden (Tabelle I A; z.B. Nr. 53, 57,
77,113,114,121,126,235,256,263).

B. Urnwickelte oder getlochtene Matten, die durch zwei parallele Striche dargestellt werden, zwischen
denen senkrechte, schrage, gekreuzte oder Zick-zack-Linien das Urnschniirung bzw. Getlecht angeben
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Frauen auf Nr. 54; diese Hocker sind etwas heher als die Matten und mit Kreuzverstre
bungen versehen (Tab. I F5). Eine Gruppe von Frauen dagegen hockt unmittelbar auf dem
Boden (Nr. 52?; Tf. V Nr. 56, 59, 62). Meglich ware, dass mittels der verschiedenen 5itz
gelegenheiten oder auf Grund dessen, dass sie fehlen, eine Rangordnung der Frauen zum
Ausdruck gebracht wird. Fur besonders ausgestaltete Hocker lasst sich diese Vennutung

(Tabelle 1 B; z.B. Nr. 55,60,61,64,65,68,83,90,96,102,103,110,113,126,130, 131, 133, 134,

136-138,140,144,146,156,160,183,220,227,236,280).
C. Aneinandergereihte Matten der Typen A oder B (Tabelle lC; z.B. Nr. 67, 75, 116, 128,219,253).

D. Banke (Tabelle 1 F; z.B. Nr. 63, 74, 85, 94, 95,123,168,281).
E. Kissen (?) (Tabelle 1 E; Nr. 260 vgl. Nr. 98).
F. Hocker ohne Beine (Tabelle 1 G; z.B. Nr. 54, 70, 103, 107, 109, 113,232).
G. Hocker mit Beinen (Tabelle 1 F; Nr. 58, 93, 113, 126, 192, 193, 194, 195, 220, 230, 243, 260, 280,

282,283,286,291,295).
H. Matten bzw. Hocker, die als Tische dienten (Tabelle 1 H; z.B. Nr. 55,96, 116,117,125,129,139,221,

237,256,264).

Unter den einfachen Matten gibt es diinnere (Tabelle I, AI, A3) und dickere (Tabelle I, A2, A4). Etwas
komplizierter sind die umwickelten und geflochtenen Matten (Tabelle I, BI-B9), von denen gelegentlich
auch zwei Ubereinandergelegt wurden (Tabelle I, B6, B7). Nach Edzard (29ieme CRRA, 157) konnten

diese Matten bei Bedarf ausgerollt werden, womit sich die leicht geschwungene Form auf einigen Darstel
lungen erklaren lasst (Tabelle I, A4, B2, Cl, C3). Auf den meisten Darstellungen hat eine Frau eine kleine
Matte fUr sich (Tabelle I, A und B), die Matten liegen gelegentlich eng aneinander (Tabelle I, C2).

Diese einfachen, zusammenrollbaren Matten werden im Sumerischen mit gi-kid bezeichnet (vgl.
Salonen, Mabel, 91, 229ff.) und dienten ausser als Sitzunterlage zu verschiedenen Zwecken (vgl. Goetze,
JCS 2 [1948] 165fO. In den Tempeln muss es eine grosse Zahl solcher Matten gegeben haben, denn das
Eninnu in Girsu (Telloh) hatte einen eigenen Raum filr Matten (e-gi-gurus) (vgl. Edzard, 20ieme CRRA,
157).

Auf den Siegelbildem kann nicht immer zwischen dem etwas langeren rechteckigen Mattentyp B
und den eher quadratischen hoheren Hockertypen F unterschieden werden (vgl. z.B. Nr. 54, 103, 113,
220). Beide Typen lassen sich mit einem archaischen Schriftzeichen vergleichen (vgl. Salonen, Mabel, 22).

Diese Sitzgelegenheiten konnen aus zusammnegebundenem Rohr oder Holz bestehen (vgl. Salonen, Mabel,

II, 1 8 f . ~ siehe ibid. S. 22f., 34ff. zu ~i§gu-Z a
J

~.231, 257 zu gi-kid-dur, S.91, 231, 233, 257 zu gi-kid
dur-lg1S)gu-za, und S.91, 240 zu gi-kid-\gl§}gu-za. Es kann sich dabei sowohl um Rohrmatten als

auch Hocker handeln. Die hoheren Hocker wurden, wenn sie aus Rohr gefertigt waren, mit Bitumen oder
.Gips verstarkt (vgl. Salonen, Mobel, 18, 229, 257) und waren wie die Matten entweder umwickelt (Tabelle
I, F2, F4, F6) oder geflochten (Tabelle I, F5). Es konnten aber auch mehrere Rohrmatten zu einem
Hocker Ubereinandergeschichtet werden und eine Stlitze an der Seite haben, die ein kurzes StUck liber
die Sitzflache hinausragt (Tabelle 1, F3). Hocker dieser Art finden sich auch in der FD-Zeit (vgl. Salonen,
Mabel, 22f.).

Singular ist eine Sitzgelegenheit, die weder den Matten noch den Hockern gleicht (Tabelle I, E). Sie
ist auf drei Seiten konkav, ebenfalls auf der vierten, hat hier aber eine kleine Ausbuchtung in der Mitte. Es
ware moglich, dass entweder ein Hocker von ausgefallener Form dargestellt ist, oder aber ein Kissen aus
Tierfellen oder -hauten. Gegen letzteres konnte man anfilhren, dass das sumerische Wort filr Kissen k u-h
num ein Lehnwort aus dem Akkadischen ist (vgl. Salonen, Mabel, 90), was aber wohl nicht ausschliesst,
dass schon in der Uruk/ GN-Zeit Sacke, Tierfelle oder Lederbeutel mit Stroh gefiillt als Kissen gedient
haben konnten. Denkbar ware auch, dass eine Sitzgelegenheit wie A7 nicht unter die Matten einzureihen
ist, sondern eher unter die Kissen.

Bei den Hockern mit Beinen (Tabelle 1 G) handelt es sich zum Tell wohl um Holzmobel oder eine

Kombination von Holz und Rohrteilen. Einige dieser Hocker sind mit Tierbeinen versehen (Tabelle I, G1,
G4, G5 vgl. re. VIII) oder enden in Kugeln (Tabelle I, Gl, G2, G3 vgl. Tf. VIII). So z.B. hat der Hocker
auf den Siegeln Nr. 192, 193 (Tabelle I, Gl, vgl. Tf. VIII), Stierbeine. Sitzmobel, die so gestaltet sind,
waren nach Salonen (vgl. Salonen, Mabel, 12) hochgestellten Personen vorbehalten:
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bestatigen,103 ob das aber auch hier, abgesehen von der Darstellung auf Nr. 58 (Tf. V), auf

die wir in anderem Zusammenhang noch zuriickkommen werden, zutrifft, muss offen blei

ben. Wir haben darauf hingewiesen, dass neben dem Darbringen von Weih- und Opfergaben

auch das Beten bzw. Singen zum Aufgabenbereich dieser Frauen gehort haben diirfte. Gebet
und Kultgesang gehen ineinander iiber und sind auf den bildlichen DarsteUungen, wenn
keine Musikinstrumente wiedergegeben sind, nicht voneinander zu unterscheiden. Deshalb

werden im Folgenden die Worte 'Gebet' und 'Reterin' als allgemeiner Begriffverwendet fUr

Kulttatigkeiten bzw. weibliche Personen, die am Kult beteiligt sind und Gesten ausfUhren,

die mit sumerischen Gebetstermini in Verbindung gebracht werden konnen. 104

Beterinnen. Zwei Armhaltungen lassen sich bei den 'squatting women' unterscheiden, die

ohne GegensHinde dargestellt werden, und die wir als Beterinnen bezeichnen:

"Sie sollten psychologisch auf den Zuschauer wirken:
Der Sitzende wird von einem machtigen Tier getragen.
Es ist eine Machtperson, die in Aegypten der Lowe, in
Mesopotamien der Stier (urspriinglich Wildochse) tragt. ( )

In Mesopotamien ( ..... ) enden die Beine in Ochsenklauen, ausdriicklich
umbin-gu4 im Sumerischen genannt."

Auch einige Hocker aus der FD-Zeit, auf denen Frauen sitzen, sind mit Stierbeinen und Stierschwanzen
geschmiickt (vgl. 2.1.1).

Hocker, deren Sitzfllichen und/oder Beine mit Kugeln verziert sind (Tabelle I, G2, G3), und die
jenigen mit nicht identifizierbaren Tierbeinen (Tabelle I, G4, G5) gehoren wohl zu denen, die Personen,
in unserem Fall Frauen, von Rang vorbehalten waren (vgl. Nr. 194, 195 Tf. VIII, Nr. 260 Tf. XI, Nr. 286
n. XII).

Einige der Hocker hatten Rohrmattenauflagen (Tabelle I, GI, G2, G5), andere Hocker wiederum
entsprechen Mattentypen und unterscheiden sich von Ietzteren nur durch die Beine (Tabelle I, G6-G9).
Hocker dieser Art sind nur selten belegt und konnen sowohl in Kultszenen als auch in Wirtschaftsszenen
auftreten.

Auf einer Siegelabrollung aus Fara (Nr. 231) hocken zwei Frauen je auf einem Hocker mit Beinen,
dessen Sitzflache in der Mitte leicht vertieft ist (Tabelle I, G13). Ebenso singular wie der Hocker aus Fara
ist ein Hocker auf einem Siegel aus Tell Agrab (Nr. 113). Hier ist eine Art KlappstuhI dargestellt (Tabelle I,
GI4), der aus zwei sich iiberkreuzenden Holz-oder Rohrbeinen besteht. Ein Schemel mit kurzen Fiissen
(Tabelle 1, Gl; Nr. 284) und ein gedrungener Hocker mit einer Rohrmatte (Tabelle I, GI: Nr. 283) sind
auf Siegelabrollungen aus Siisa dargestellt, auf denen Frauen beim Weben gezeigt sind. Matten konnen

gelegentlich auch so lang sein, dass mehrere Frauen darauf Platz haben (Tabelle I, F). Man kann diese
Matten als Banke bezeichnen, die, wie das sumerische Wort es ausdriickt, nichts anderes als "lange Hocker"
(gu-za-gld-da) sind (vgl. Salonen, Mabel, 12, I04f.).

Kurze und lange Matten, sowie Hocker konnen auch als Abstellfliichen fUr Gefasse dienen (Tabelle
I, H). Solche "Tische" (giban§ur sind in den schriftlichen Quellen sowohl bei Konigen als auch in Kiichen
belegt (vgl. Salonen, Mabel, 174ff., 178ff. (gi ban hr -Iugal [a]). Es sind dieselben Vielzweckmatten und
Hocker, die in jedem Tempel, Palast und Haushalt vorhanden waren (vgl. Salonen, Mabel, 230f.; Edzard,
20ieme CRRA, 157).

Festzuhalten ist, dass die Sitzmobel nur im FaIle von Typ G (Tabelle I, GI-G5) einen Hinweis
darauf geben, dass hier Frauen von hohem Rang bzw. in hohen Positionen auftreten. AIle anderen Matten
und Hocker sind so weit verbreitet, dass sie weder Aufschluss iiber die Stellung der Personen noch den Ort

der Darstellung geben konnen.
103Siehe Anm. 102.
104 Siehe 1.1 zu den Gebets-Haltungen und -Gesten, sowie den philologischen Termini.
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I. Naeh vorn erhobene Arme mit reehtwinklig abgebogenen Ellenbogen (Nr. 64-78, 80,81;

vgl. Nr. 55, 56,61,62; siehe Tf. V und VI).I°s

2. Naeh vorn erhobene durehgestreekte Arme

a) parallel zueinander (Nr. 83, 84, 86, 89; vgl. Nr. 58; siehe Tf. V und VI).
b) nieht parallel (Nr. 85).

In SOsa sind beide Armhaltungen belegt (Nr. 64-66, 83), Typ I in TeIloh (Tf. VI Nr. 67),
Gamdat-Nll$r (Tf. VI Nr. 68?; Nr. 69) und dem DiyaHi-Gebiet (Nr. 70-72);106 Typ 2 ist

ausser in Sosa vieIleieht auf einer AbroIlung aus Tell Brak (Nr. 88) dargesteIlt. AIle anderen

Siegel kommen aus dem Kunsthandel. Es ist somit keine ausreiehende Basis gegeben, urn die

eine oder andere Armhaltung auf einen bestimmten art oder eine Region festlegen zu
konnen, zumal die durehgestreekten Arme fundortgesiehert nur mit einem Beispiel aus SOsa

(Nr. 83) bezeugt sind.
Es kann davon ausgegangen werden, dass es sieh bei diesen Gesten urn versehiedene

Gebets- und Begleit-Ausdrueksmittel l07 wahrend des Kultes handelt. Die Gebetshaltungen
und Gesten sowie die sumerischen Termini, die damit verglichen werden konnen, haben wir
in 1.1 besproehen.

AuffaIlend ist, dass die Beterinnen meist als Gruppe auftreten: Man kann deshalb anneh

men, dass es sieh bei ihnen urn eine gesonderte Gruppe handelt, zu deren Aufgaben das

Rezitieren und Musizieren gehorte und die man vieIleieht als 'Chore' bezeiehnen kann.

Die Beterinnen sassen wie aueh einige der Weih- und Opfergabenbringerinnen auf

Matten, Hoekern oder Banken, oder sie hoekten direkt auf dem Boden (Nr. 71, 72,76,77,

79, 80, 84, 87, 88, vgl. Tf. VI). Diese versehiedenen Sitzmobel haben wir oben ausfiihrlieh
behandelt; siehe aueh Tabelle I.

Bei den BeterinnendarsteIlungen lassen sieh mehrere Kompositionsprinzipien beobaeh

ten (vgl. Tf. VI):

1. Reihung in Friesen (Nr. 66-68, 72, 74-76, 78-81, 85, 87, 88).

2. Einzelne Metopenfelder (Nr. 64,65, 73, 77, 82-84, 86, 89).

3. Tete-beehe-Anordnung (Nr. 69, 71, 79).

Die Bliekriehtung der Personen geht meist naeh links (Nr. 64, 66, 67, 72, 73, 76, 77, 80-89;

vgl. Tf. VI), seltener naeh reehts (Nr. 65, 68, 71,74,75,78; vgl. Tf. VI) und nur auf drei
Beispielen in beide Riehtungen (Nr. 69, 70, 79; vgl. Tf. VI).

Die grosse Einheitliehkeit in der Ikonographie wird also mittels kompositoriseher Vari
anten aufgeloekert. Diese dienen aber nicht nur als Gestaltungsmittel, sondern moglieher
weise aueh zur Identifikation des Siegelinhabers bzw. seiner Zustandigkeit(en) oder Funk
tion(en).108

In die oben aufgesteIlten drei Kompositionsprinzipien lassen sich vier Siegel nicht ein

ordnen (Nr. 70, 84, 85, 87); Nr. 70 ist ein Siegelfragment aus E ~ n u n n a . Erhalten sind im

unteren Register zwei auf dem Boden hoekende Frauen, die naeh reehts blieken, sowie
der Unterkorper einer weiteren Gestalt, der eine v i ~ r t e den Riieken kehrt. 1m oberen Tell

des Siegelfragmentes sind zwei sieh gegeniibersitzende-sehr wahrseheinlieh als Frauen zu

105 Es handelt sich hier wahrscheinlich urn eine !lu -fI-1 a- Geste, vgl. 1.1.

106 Auf Nr. 82 aus I!ll!ali sind Arrne und Zopfe nicht mehr zu erkennen.
107Es muss sich nicht unbedingt urn feststehende Gebetsgesten handeln, sondern es konnten Gesten

sein, die bestimmte Emotionen wie Freude oder Schmerz beim Rezitieren von Kultdichtungen ausdriicken.
108 Siehe dazu 1.7.
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ergiinzende-Personen zu sehen. Sie sitzen auf Hockern (Tab. 1 F4), die zwischen den Frauen

der unteren Reihe stehen.
Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es anscheinend eine hierarchische Abstufung

innerhalb dieser Frauengruppen gab, und zwar zwischen solchen, die auf Hockern sitzen
konnten, und anderen, die keine Sitzmobel beanspruchen durften.

Auf dem Siegel Nr. 84 sind die Metopenfelder nicht, wie sonst gebrauchlich, durch tiefe
Einkerbung in den Zylinder geschaffen worden, sondern fiinf bzw. vier sekrecht nebenein

ander eingravierte Linien trenne die Figuren voneinander. Damit sind wohl keine Bildfeld

trennungen angegeben; eher handelt es sich urn die fliichtige Wiedergabe einer Tempel

fassade mit Nischen, 109 vor der die Beterinnen im Hof hocken. Trifft diese Interpretation

zu, dann wird auf diesem Siegel der Ort angegeben, an dem sich die Frauen wiihrend der

Kultfeierlichkeiten aufhielten.

Selten sind Siegel, auf denen mehrere Frauen auf einer Bank hocken wie auf Nr. 85
(Tab. ID). Fiinf nach links blickende Beterinnen sitzen hier einer einzigen nach rechts

gewandten gegenOber, die vielIeicht die Vorbeterin bzw.-sangerin ist. Bemerkenswert ist
auch ihre aussergewohnliche Armhaltung: Der eine Arm wird waagrecht nach vom aus

gestreckt, der andere schrag nach oben, eine Haltung, die vielIeicht Hiindeklatschen aus

drOcken konnte.

Zwei Reihen mit hockenden Frauen sind auf Nr. 87 (Tf. VI) zu sehen. Sie blicken nach

links und haben die ausgestreckten Arme hoch erhoben. Anscheinend solI mit den beiden

Obereinander angeordneten Friesen das Nebeneinander von zwei Gruppen wiedergegeben

werden, d.h. es konnte sich urn einen Chor handeln, der im Wechselgesang dargestelIt ist.
Dagegen ist moglicherweise die Anordnung der tete-beche hockenden Gestalten (Nr. 69,

71, Tf. VI Nr. 79) so zu verstehen, dass hier angegeben wird, dass sie in entgegengesetzter
Richtung zu beiden Seiten eines Durchganges oder Weges plaziert sind.

Die Analyse der Beterinnen-DarstelIungen auf dieser Siegelgruppe (Nr. 64-89, vgl. Tf.

VI) hat ergeben, dass es sich bei ihnen anscheinend urn Kultpersonal handelt, das die
Kulthandlungen rezitativ begleitet. Es ist femer anzunehmen, dass die StelIung der einzelnen

Beterinnen von unterschiedlichem Rang ist. Als Ort der Kulthandlung konnen wir den
Tempel bzw. Tempelhof bezeichnen.

Op[ergabenbringerinnen und Beterinnen. In den bisher besprochenen Prozessions- und
Kultszenen haben wir vereinzelt schon weibliche Personen mit Gefassen angetroffen (Nr.

44,47,53,54, 57,59,62, vgl. Tf. V). 1m Anschluss an diese Siegel konnen wir einen Teil
der DarstelIungen, in denen Frauen zusammen mit Gefassen auftreten, zu den Kulthand

lungen ziihlen. llo Es handelt sich hierbei urn diejenigen, die-auch wenn kein anderes Indiz

dafiir spricht-auf Grund des Gebetsgestus der Frauen dem kultischen Bereich zuzuordnen

sind.

Diese recht umfangreiche Siegelgruppe lasst sich ikonographisch in mehrere Unter
gruppen aufteilen:

1. Frauen neben bzw. vor sogenanntem 'Spinnenmotiv' (Nr. 90-101, vgl. Tf. VI).

I09Vgl. Buchanan, ENES, 50 ad no. lSI, der die vertikalen Linien vielleicht mit der Darstellung eines

Webstuh1s aus Siisa in Zusammenhang bringen mochte.

lIoEine weitere Gruppe von Frauen, die Gefasse handhaben, wird in 1.3 behandelt. Zu den Gefass

formen siehe Baudot, aLP 10 (1979) 5-67 (dieser Artike1 war mir erst erst nach Fertigstellung des Manu

skriptes zugiinglieh und konnte deshalb nicht mehr beriicksichtigt werden).
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2. Beterinnen und Opfergabenbringerinnen nebeneinander (Nr. 102-114, 116-134, 182,

vgl. Tf VI und VII).

3. Opfergabenbringerinnen allein (Nr. 135-167, vgl. Tf. VII).

4. Musikantinnen (Nr. liS? Tf. VI, 168).

5. Nicht eindeutig zuzuordnende Siegel (Nr. 169-181, vgl. Tf. VII).

Eine weitere Gliederung z.B. auf der Basis der Gefassformen und Gegenstande hat in Bezug

auf die Frauen hinsichtlich der Zugehorigkeit zu bestimmten Kulthandlungen als auch hin

sichtlich einer genaueren Definition ihrer Tatigkeiten oder Stellung, oder aber in Abgren

zung zu den Darstellungen aus dem Wirtschaftsleben, keine Ergebnisse erbracht.

In der Gruppe I (vgl. Tf. VI) gibt es zwei Kompositionsschemata: Einmal die Friesan

ordnung (Nr. 90-99, 101) und zum andern die Metopengliederung (Nr. 100). Ausgehend

yom sogenannten 'Spinnenmotiv' lassen sich drei Gruppierungen erkennen.

1. Einzelne oder mehrere Frauen hocken hinter dem 'Spinnenmotiv' mit der Blickrichtung

zu diesem (Nr. 90, 93, 94-96, 98-10 I).

2. Je eine Frau hockt rechts und links des 'Spinnenmotivs' diesem zugewendet (Nr. 91,97).

3. Zwei sich gegeniibersitzende Frauen werden yom 'Spinnenmotiv' eingerahmt, kombi-

niert mit einer Gestalt des ersten Typus (Nr. 93).

Daraus ergibt sich, dass im Zusammenhang mit dem 'Spinnenmotiv' Einzelpersonen (Nr.

90, 92-94, 98-100), Paare (Nr. 91, 93,96,97,99) und Gruppen (Nr. 95, 101) auftreten

konnen.

Mit dem sogenannten 'Spinnenmotiv'l11 konnten nach P. Amiet Gestelle mit Gefassen

darauf dargestellt sein. ll2 Auch B. Buchanan halt dies fUr eine mogliche Deutung. 113 Aber

es konnte sich zum Beispiel bei dem Gegenstand auf dem Siegel Nr. 92 mit den nach aussen

geschwungenen Linien auch urn einen kleinen Altar handeln. Solch ein Altar mit abgerun

deten Seiten- und Oberkanten wurde im Nintu-Tempel VI in lJafcigi gefunden. 114

Mehrere Siegel dieser Gruppe lassen den Schluss zu, dass es sich tatsachlich urn Gestelle,

Stander, vielleicht aber auch urn Podeste oder Altare handelt, auf denen Gefasse stehen. Die

tete-beche Wiedergabe der Gefasse kann nicht als Gegenargument angefiihrt werden, da

diese Art der Anordnung auch dann begegnet, wenn Gefasse auf einem Tisch stehen (z.B.

Nr. 125, 131).

Auf einem Siegel aus Siisa (Nr. 99) ist ein Gebilde dargestellt, bei dem von einer Kugel

schrag nach oben und unten zwei mal zwei parallel laufende Linien abzweigen. In diesen

von P. Amiet als "objets globuleux" bezeichneten Gegenstanden 115 vermute ich die fliichtig

gezeichnete Form eines vierbeinigen Gestelles (vielleicht sogar in Aufsicht wiedergegeben)

wie etwa auf NT. 106. 116

IlJPorada, CANES I, 6f. ad no. 29; Frankfort, OfP 72, 17; Boehmer, PKG 14,215. Vergleichbare

Gegenstande finden sich auch auf Siege1n ohne Frauen: Heinrich, Fara, Tf. 68q; Schott, UVB 5, Tf. 27b;

de Genouillac, FT I, PI. 40(2d), 41 (2c, e); Legrain, UE X, PI. 2(23); Frankfort, OIP 72, no. 64, 249, 523,
817,870,963,967; Delaporte, eeo I, S.183, S.184, S.185; Amiet, MDP XLIII, no. 744-749,751,752;
Le Brun, DAFI 8 (1978) fig. 8 (4), 9 (I), PI. V II (3), VII 1(4). Siehe auch: Digard, Repertoire II, 100f.(7.1.),
310f.(27.1 no. 27), 242-243 (18.4 [830]).

112 Amiet, GMA, 103; idem, MDP XLIII, 110.

113 Buchanan, Oxford I, 128 f. ad no. 27; idem, ENES, 50f. ad no. 149.
114 Delougaz/L1oyd, OfP 58,88 Figs. 78-81.

115 Amiet, MDP XLI II, 114 ad no. 724.

116Vgl. ibid., no. 753, 755.
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Aus Siisa stammt auch ein Siegel (Nr. 90) mit einer auf einer Matte hockenden Frau, die

ihre Anne zum Gebet erhoben hat. Vor und hinter ihr steht ein Altar (?) mit Gefassen. Die

heiden Gefasse konnten in Aufsicht wiedergegeben sein, wie die dahinter dargestellten Skor

pione. DafUr, dass hier ein Altar stehe, spricht, dass eine Beterin daneben erscheint, die
keinerlei Gefasse urn sich hat 117 (vgl. auch Nr. 91,92,95, 100).

Einen weiteren Hinweis fUr die Zuordnung dieser Szenen zu den Kulthandlungen gibt

das Auftreten des uri-Emblems neben einem Podest 118 auf Nr. 96. Je zwei tete-beche

angeordnete Gefasse stehen auf den beiden Podesten, hinter denen jeweils Beterinnen

hocken. Vor und hinter den Beterinnen stehen eine kleine Tiillenkanne, eine Kanne und

eine grosse Tiillenkanne auf einem Tisch. Hier wird ein deutlicher Unterschied zwischen den

Gefassen gemacht, die auf den Podesten stehen und denen, die auf dem Boden oder Tisch

stehen: Bei den einen handelt es sich urn bauchige Gefasse mit zwei Henkeln, bei den

anderen urn Tiillenkannen und Flaschen. Es ware deshalb moglich, dass aus den Kannen und

Flaschen etwas in die bauchigen Gefasse gegossen wurde. Die Gefasse auf den Gestellen,
Altaren und Podesten werden auf keinem unserer Beispiele wirklich von den Frauen beriihrt.

Das Siegel Nr. 96 ist das einzige Beispiel der Gruppe I, auf dem die Frauen direkt auf
dem Boden hocken. Das Untereinander der Figuren und Gefasse muss man sich hier, wie

auch auf den anderen Darstellungen, als ein Nebeneinander oder raumliches Hintereinander
vorstellen.

Neben den Beterinnen treten in dieser Gruppe auch Frauen auf, die Gefasse anfassen
oder halten (Nr. 93, 94, 98). Es handelt sich bei diesen Frauen wahrscheinlich urn Kult

personal, das Opfergaben und Kultgerat, in diesen Fallen Gefasse, in die Tempel brachte
und wahrend der Kulthandlung bestimmte Riten vollfUhrte, bei denen die Gefasse auf den
Gestellen und Altaren eine Rolle spielten.

Auf Grund des Emblemes auf Nr. 96 und der Gestelle, AIHire oder Podeste konnen wir
als Ort dieser Kulthandlungen den Tempel(-hof) annehmen und nicht, wie P. Amiet meint,

die Vorratsraume. 119 Auch die zum Gebet erhobenen Arme der Frauen (Nr. 90-92, 95-97,

99, 100) deuten darauf hin, dass diese Darstellungen eine Kulthandlung wiedergeben.

Alles scheint dafUr zu sprechen, in diesen Frauen Opfergabenbringerinnen zu sehen, die

die Gaben entweder bereits abgestellt und die Arme zum Gebet erhoben haben oder mit
dem Bereiten der Opfergaben beschaftigt sind (Nr. 93, 94, 98, 10 I). Wie bei den Prozessions
teilnehmerinnen, den Weih- und Opfergabenbringerinnen und 'Beterinnen mOssen wir auch
innerhalb dieser Gruppe eine hierarchische Abstufung annehmen, da es Frauen gibt, die

auf Hockern mit FOssen (Nr. 93, Tab. I G6), ohne FOsse (Nr. 90, Tab. I, BI und F5),

Matten (Nr. 91-93, 97,99-101, Tab. IA und B), Banken (Nr. 95, Tab. I DI) und einmal

auf einer Art Kissen (Nr. 98, Tab. IE) oder auf der Erde (Nr. 96) sitzen.

Die oben aufgefUhrten Gruppen lund 2 unterscheiden sich nur durch die Gestelle bzw.

Altare voneinander, die in der Gruppe 2 nicht auftreten. Diese zweite Gruppe ist geogra

phisch weiter verbreitet als die erste, die bisher nur in Siisa (Nr. 90, 99) belegt ist: 120

117Amiet, GMA, 103 fiihrt gerade das Nebeneinander yon Gefassen und 'SpinnenmotiY' als einen der
Griinde an, diese als Gestelle zu deuten. Siehe dazu auch MDP XLIII, 110.

118 Bei der beinahe rechteckigen Form dieses Gegenstandes konnte man denken, es handelt sicli urn ein
freistehendes Podest oder eine Nische.

119 Amiet, GMA, 103.
120Hockende Frauen mit Emblemen und Weihgaben treten nur in Silsa (Nr. 53, 57), Uruk (Nr. 63)

und dem Diyalii-Gebiet (Nr. 52, 56) auf, Beterinnen in Siisa (Nr. 64-66, 83), Telloh (Nr. 67), K i ~ ( ? ) (Nr.

68), C a m d a t - N a ~ r (Nr. 69), Diyalii-Gebiet (Nr. 70-72, 82) und Tell Brak (Nr, 88).
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Susa (Nr. 102-107); Uruk (Nr. 108); Telloh (Nr. 109-112); DiyaHi-Gebiet (Nr. 113,

114); l:Iabiiba-Kabira (Nr. 182).

In der zweiten Gruppe-Beterinnen neben Opfergabenbringerinnen-sind folgende Figuren
anordnungen belegt:

Friesschema (Nr. 102-108, 110, 112-114, 119, 121-127,131-133, 182;vgI.Tf.VI);

Metopenfelder (Nr. 109, III, 117, 118, 120, 130; vgl. Tf. V I und VII); tete- beche-Anord

nung bei Menschen (Nr. III, 116, 128-130; vgl. Tf. VI und VII); tete-beche-Anordnung

bei Gefassen (Nr. 122-125,131,132).

Zu beobachten ist das vermehrte Auftreten der tete-beche-Anordnung besonders bei den

Gefassen. Dieses Kompositionsprinzip, ist wie bereits bemerkt wurde, eventuell eine Plazie

rungsangabe.

Das in den Prozessionsszenen, bei den Frauen mit Weih- und Opfergaben und den Beter
innen hauptsachlich angewandte strenge Reihungsprinzip mit einheitlicher Blickrichtung

wird nun after durchbrochen: Schon in der Gruppe I begegnen einander gegeniibersitzende

Frauenpaare (z.B. Nr. 93), sowie nebeneinandersitzende, die in der Darstellung als ein
Uebereinander wiedergegeben werden (Nr. 96). Die gelegentliche Lockerung der strengen

Reihung konnte bei den Szenen auf den Siegeln Nr. 55 und 58 (Tf. V) beobachtet werden.

Die Kompositionen gewinnen so etwas mehr an 'Bewegung' und 'Lebendigkeit', die in das

ansonsten recht eintanige Geschehen Abwechslung bringt. Mehrere Beispiele dieser Art
lassen sich auch in der Gruppe 2 finden: Nr. 107,119,130,182; Tf. VI, VII.

Die Trennung der Gruppe 2 von der Gruppe 3 beruht darauf, dass in der ersten Gruppe
Beterinnen neben Frauen mit Opfergaben auftreten, in der zweiten aber nur noch weibliche
Personen mit Opfergaben dargestellt sind, d.h. Frauen mit Gefassen, die die Anne im Ge
betsgestus erhoben haben.

Diese Gruppe ist noch weiter verbreitet als die vorangehende:

Susa (Nr. 135-137); Uruk (Nr. 138, 139); Fara (Nr. 140, 141); Telloh (Nr.142-146);
Diayala-Gebiet (Nr. 147); Nippur (Nr. 148); l:Iabiiba-Kabira (Nr. 149)..

Die Siegel aus Nippur und ijabuba-Kabira wUrden in Uruk-IVa-zeitlichen Schichten ge

funden.
AuffaIlend ist in dieser Gruppe, dass weder die Metopengliederung noch die tete- beche

Anordnung belegt ist. Siegel mit Metopenfeldern sind bisher noch nicht in Uruk-zeitlichem

Kontext gefunden worden. 121 Es ware maglich, hierin einen chronologischen Anhaltspunkt

dafijr zu sehen, dass die Siegel mit Fries- und tete-beche-DarsteIlungen spatestens in der

Uruk-IVa-Zeit beginnen, wiihrend die mit Metopeneinteilung eventuell erst in der Gamdat
N a ~ r - Z e i t aufkommen. 122

In unserer Gruppe 3 der Opfergabenbringerinnen sind zwar keine Frauen in tete- beche

Anordnung wiedergegeben, dafijr aber eine Reihe von Gefassen (Nr. 136, 138, 142-144,
148, 152, 155, 157, 163, 165, vgl. Tf. VII). Diese Art der GefassdarsteIlung ist bereits in

l:IabOba-Kabira in der Uruk-Zeit festzusteIlen (Nr. 148).
In der Gestaltung der Friese wird wie in den Gruppen lund 2 die strenge Reihung in

121Ein unveroffentlichtes Siegel aus der Uruk-IVa-Zeit mit tete-btkhe-Anordnung wurde in J:labOba
Kabira gefunden (ausgestellt in Berlin 1978).

122Vergleichbar damit ist die Metopengliederung der Bildfelder in der G a m d a t - N a ~ r - K e r a m i k ; vgl' z.B.

Mackay, FMAM I, 3, PI. LXVIII, LXIX, LXXIX, LXXX.
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eine Richtung manchmal aufgehoben, indem zwei Frauen Obereinander gesetzt werden (Nr.

147, 153, 166), ein Paar bilden mit Gefassen (Nr. 138, Tf. VII Nr. 165) oder keine Gefasse

(Nr. 135) zwischen sich haben. Auf zwei Beispielen (Nr. 153, 163) kehren zwei Frauen

einander den Riicken zu. Dabei konnen die verschiedenen Kompositionsarten kombiniert

werden, wie auf Nr. 153, wo sowohl Frauen Obereinander, sich gegenOber, als auch ROcken

an Riicken.§itzend dargestellt sind.

Die Frauen hocken meist auf Matten, Banken oder Hockern, 123 seltener auf dem Boden

(Nr.104, 111 [Tf VI], 112, 117-120, 147, 151, 166).124 Vereinzelt finden sich auch Frauen

auf Sitzgelegenheiten neben auf dem Boden knieenden Frauen (Nr. 102, 103, 138, 150,

153,155,165; Tf. VII).125 In dieser Hinsicht liisst sich zwischen den verschiedenen ikono

graphischen Gruppen kein Unterschied feststellen.
Auf einem Beispiel (Nr. 150, Tf. VII) schreitet neben den hockenden Frauen eine Ge

stalt mit zwei Tiillenkannen. Es diirfte sich bei dieser Figur urn einen Mann handeln, denn

die beiden Kugelbohrungen geben wohl den Korper, nicht aber ein Gewand an (vgl. 1.1.3.2).

Bei den Gefassen lasst sich von der Gruppe 2 zur Gruppe 3 eine Verlagerung in der

Anzahl, jeweils auf eine Frau bezogen, feststellen: In der Gruppe 2 sind Opfergabenbrin

gerinnen mit einem Gefass zahlenmassig am starksten vertreten (Nr. 102-106, 108-114, 118,

119, 121, 123, 128-130, vgl. Tf. VI und VII), dann folgen diejenigen mit zwei Gefassen

(Nr. 102, 107, 108, 110, 118, 119?, 122, 124-126, 131, 132), Frauen mit drei oder mehr

Gefassen sind seltener (Nr. 107, 110, Ill?, 117,127,162, vgl. Tf. VI). In der Gruppe 3

finden wir vor allem weibliche Gestalten mit zwei Gefassen (Nr. 136-146, 148-150, 154

157, 159-161, vgl. Tf. VII) und haufiger als in der zweiten Gruppe mehr als drei Gefasse,

d.h. bis zu sechs (Nr. 135?, 136 [6 Gefasse], 137, 140, 147, 151-153, ISS?, 164 [Tf. VII],

166); ein Gefass pro Frau gibt es nur vereinzelt (Nr. 134, 156, 158, 165; vgl. Tf. VII).

Dabei konnen Opfergabenbringerinnen mit verschieden vielen Gefassen nebeneinander auf

einer Darstellung erscheinen (Nr. 102, 107, 110, 111, 118, 119, 136, 137, 138, 155, 156,

165, 166; vgl. Tf. VI, VII). Die Gefasse stehen vor, neben und hinter den Frauen, gelegent

lich auf Tischen (Nr. 117, 125, 129, 131, 138) oder Gestellen (Nr. 106, 113?).126 Auf

einigen Darstellungen sieht es so aus, als ob die Gefasse von Frauen gehalten bzw. berOhrt

werden (Nr. 103?, 105, 107?, 108?, 109, 110,114, 129, 130?, 132, 138; vgl. Tf. VI, VII).

Mit den verschiedenen Gefassformen hat sich in diesem Zusammenhang E. Douglas

van Buren beschaftigt 127 und eine Zusammenstellung findet sich bei F. Digard. 128

Am zahlreichsten sind die runden Topfe mit zwei Henkeln, die gelegentlich FOsse oder

Standringe haben, welche entweder als kleine runde Kugeln oder als gerade bzw. schrage

Striche wiedergegeben werden. 129

123Matten und Hocker sind nicht immer genau voneinander zu unterscheiden, vgl. Tabelle 1 und Anm.
102.

124Ygl. Nr. 56, 59,62,71, 76, 79,80,84,87,88.
125Ygl. Nr. 58, 701 , 77.
126 Auch Gefasse konnten als Tische gedient haben, vgl. Salonen, Mabel, 174, 179. Diese Moglichkeit

kame fur tete- beche angeordnete Gefiisse in Frage, die eine glatte Standflache haben, wenn man sie um
stiilpt, siehe Nr. 122, 132, 142, 143, 152, 157, 161, 165. Unerklarlich bleibt jedoch, warum ein Abstand
zwischen den Gefassen dargestellt ist.

127Yan Buren, OrNS 26 (957) 293ff.
128Repertoire II, 240ff. 08.1e, [818]; 18.4, [827,829]); III, 179, Fig. 18.
129Siehe Anm. 127,293; vgl. dazu Amiet, MDP XLIII, no. 543, 631,634,644 (Henkel)und bes. das

Gefass auf no. 645, femer no. 650, 651,665; Repetoire II, siehe Anm. 3; NOldke, UYB 9, Tf. 30i; es ware
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Der Inhalt dieser Gefasse kann vielleicht Ober die Darstellung auf Nr. 123 ersch10ssen

werden. FOnf Frauen hocken hier nach rechts schauend auf einer Bank (Tab. 1 02) und

haben ihre Arme zum Gebet erhoben. Auffallig sind dabei die nach vorn abgewinkelten

Hande, die nur se1ten auftreten und vielleicht einen bestimmten Gebetsgestus bezeichnen. 130

Zwei bauchige Henkeltopfe sind entweder leer oder umgekippt, oder die zwei kleinen

Kuge1n unter der grossen sind im Sinne von E. Douglas van Buren als FOsse aufzufassen. 131

Dreima1 ist ein pflanzliches Element eingefUgt, das an die fruhe Form des sumerischen

Zeichens SE, 'Gerste,' erinnert. 132 Damit wird wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass die

Frauen in diesen Topfen Getreide oder Getreideerzeugnisse, z.B. Korner und Meh1 a1s

Opfergaben oder Mah1zeiten fUr die Gotter darbrachten.

Ausser Gaben in bauchigen Topfen gehoren auch flOssige Nahrungsmitte1 in F1aschen, 133

TOllenkannen 134 und Henke1amphoren 135 zu den Opfergaben. Hier kommen in Frage

Wasser, Oe1, Honig, Milchprodukte und a1koholische Getranke, die aIle aus Opferlisten fUr

Gotter und Tempel in der FD-Zeit bekannt sind. 136

Neben den oben genannten Gefassarten erscheinen aber auf den Siege1n auch Gegen

stande, die nicht unbedingt in die Kategorie Gefasse einzureihen sind, und deren Verwen

dungszweck nicht erkennbar ist.

So ist verschiedentlich ein runder Gegenstand dargestellt, der oben zwei schrage, manch

mal auch 1eicht geschwungene Striche hat (Nr.110 [Tf. VI], 113, 117,119,121,125,147,

151). A1s ikonographisches Bildelement wird er genau so behande1t wie die Gefasse, d.h. er

kann auf Tischen stehen (Nr. 125), gehalten werden (Tf. VI Nr. 110), steht aber meist auf

dem Boden. Desha1b ist es denkbar, dass es sich urn Behalter mit Henkeln handelt, die en

face wiedergegeben sind, oder vielleicht urn eine Scha1e mit zwei seitlich herausstehenden

Trinkrohrchen. F. Digard verweist bei diesem Objekt auf die Formen von Pflanzen und

Blumen,137 wobei aber zu beachten ist, dass ihre Anordnung und Handhabung im Zusam

menhang mit den hockenden Frauen gegen eine solche Interpretation spricht.

Einen Gegenstand dieser Form, aber mit geschweiftem Anhiingse1 zeigt Nr. 119. Er 1asst

sich weder als Stander noch a1s Emblem-Stab deuten, zuma1 1etzterer gerade und auch

1anger ist. Vielleicht ist bier ein Gefass mit seiner Oeffnung nach unten gerichtet dargestellt,

und es fliesst etwas aus ihm heraus; die Zipfel am oberen Teil waren dann a1s FOsse aufzu

fassen.

moglich, dass 2 gerade Striche unter den Gefassen Matten widergeben, auf denen diese stehen, vgl. z.B.
Nr. 131, 132, wo es so aussieht, als ob die Gefasse die Matten in der Mitte verdecken, wie gelegentlich die
Korper der Frauen (Nr. 121).

130Vgl. 1.1 mit Anm. 3-5 zu den Gebetsausdriicken mit au; femer Nr. 118, 127?; der Gestus ist aber
bei keinem Beispiel so deutlich.

131 Van Buren, OrNS 26 (1957) 294.
132 Deime1, SL I, Nr. 669; vgl. Porada, CANES I, 5 ad No. 16.
133Nr. 104, 108, Ill, 116, 122, 140, 162, 163.
134Nr. 102, 107·111, 117,118,124,129,133,136,137,139,140,146,149,150, 151, 153, 155,

157·160,162,164.
135Nr.l06, 117,118,150.
136Vgl. Deimel, OrSP 28 (1928) 66ff.; Rosengarten, CSC, 252 mit Anm. 5, vgl. Steible, FADS 1,

41·47.
137Repertoire II, 310f (27.1.5), vgl. 272f. (22.1a, "touffe").
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Runde Gegenstande mit waagrechten oder schragen, oben abstehenden Strichen er

scheinen Ober den Kopfen der Frauen auf dem Siegel Nr. 121. Aehnlich ist ein Gebilde mit

oben und unten von der Kugel seitlich abstehenden Strichen, dass von weiblichen Gestalten

hoch gehoben wird (Nr. 105). Hier ist nun nicht mehr zu bestimmen, urn was fOr einen

Gegenstand es sich handeln sol1. 138

Auch die von vier kleinen Kugeln umgebenen Kreise (Tf. VI Nr. 128) gehoren vielleicht

zu den Gefassen und geben entweder Henkel und FOsse wieder oder einen in Aufsicht
gesehenen Topf mit vier FUssen. 139

Die bisher betrachteten Gefasse und Gegenstande sind aIle mehr oder weniger rund.

Aber es gibt auch dreieckige Gegenstande mit zwei kleinen Kugeln rechts und links der

Spitze (Nr. 117?, 118, 126, 136?). Dieses Gebilde-zweimal nebeneinandergesetzt (Nr.

281 )-hat M. E. L. Ma110wan versuchsweise als Webstuhl interpretiert. 140 Dagegen ist E.

Douglas van Buren der Ansicht, dass es sich urn schwere Gegenstande handeln dUrfte, da die
Frauen sie nicht heben, sondern diese auf einem Tisch stehen. 141 Jedoch treten sie genau

wie aIle anderen Gefasse und Gegenstande sowohl einzeln auf (Nr. 118,235), als auch Ober

einander (Nr. 126, 183, 184 Tf. VII) und in tete- beche-Anordnung (vgl. Nr. 93, 183, 244).
Dass diese Gegenstande auf Tischen stehen, ist nur selten belegt (Nr. 243, 281). Auch gibt

es keinen Anhaltspunkt dafOr, dass ausgerechnet diese Gegenstande schwer sein sol1en, denn

sie konnen durchaus von Frauen getragen werden (Nr. 183,235,244,261, vgl. 226).
Am ehesten Hisst sich der dreieckige Gegenstand in seiner Vereinfachung von dreieckigen

'Gefassen' mit zwei 'Henkeln' ableiten,142 die auch zusammen mit TUllenkannen und

Henkelamphoren belegt sind (vgL Nr. 118,288,299). Die Art, wie die Henkel am Gefass

korper angebracht sind, macht es wenig wahrscheinlich, dass es sich urn ein Gefass aus Stein

oder Ton handelt; auch kann es, wie erwahnt, nicht a11zu schwer gewesen sein, was eine

Darstellung aus SUsa bezeugt (Nr. 226), auf der zwei Frauen zu sehen sind, die je zwei
solche 'Gefiisse' tragen. Auf Grund dieser Darste11ung ist vie11eicht anzunehmen, dass mit

diesen Gegenstanden Beutel aus Sackstoff oder Leder wiedergegeben sind, die man zu

schnOren konnte, wodurch sich die dreieckige Form erklaren liesse. Mit den Kugeln bzw.

'Henkeln' neben der Spitze waren dann die SchnOre angegeben. Solche Beutel eigneten sich

gut zum Transport und zur Aufbewahrung von kompakten Nahrungsmitteln wie Obst und

GemUse. 143

Nicht unerwahnt bleiben solI aber auch der Deutungsvorschlag von A. Parrot, der in

diesem Gegenstand ein Augensymbol vermutet. 144 Die Aehnlichkeit mit dem dreieckigen

tragbaren 'Beutel' (Nr. 226) und die Auf- sowie Gleichste11ung mit den anderen Gefassen

(Nr. 117, 136, vgl. 93, 94, 244, 261, 299) schliessen indessen diese Interpretation woW

aus. 145

Nur einmal ist mir eine Darstellung von zwei langen schmalen Gegenstanden bekannt,

die vier bzw. drei kleine Kugeln oben und zwei Bohrungen an den Enden des unteren

138 Ibid., 242f. (18.4 [827]); es konnte sich auch um eine Gefiiss mit Henkeln und FUssen (Standring)
oder Gestelle mit Gefiissen in Aufsicht handeln.

139Ygl. van Buren, OrNS 26(1957) 293f.
140Ma11owan,Iraq 9(1947) 135f.adno.17.
141 Siehe Anm. 139, 300f.
142Ygl. Nr. 226, 293, 299; Amiet, MOP XLIII, no. 713, vgl. auch no. 628, 672; idem, GMA, no. 313.
143 Ygl. Nr. 288, auf dem ein solcher Behiilter neben Frauen steht, die etwas pflUcken, 1.4.1.2.
144parrot, Tello, 51. .
145Ygl. Amiet, GMA, 102.
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Stiickes aufweisen (Nr. 113). Moglich ware, dass es sich urn eine sehr vereinfachte Wieder

gabe von Gefassen mit drei bzw. vier Ausgiissen handelt,146 was jedoch sehr fraglich bleibt.

Bemerkenswert sind auf diesem Siegel auch zwei Sitzmobel, ein Hocker mit sich iiber

kreuzenden Beinen, vielleicht eine Art Klappstuhl, und eine Matte oder ein Kissen mit nach

oben gebogenen Enden (Tab. I A7 und G 12).

Auf dem unter Gruppe 4 aufgefiihrten Siegel Nr. 168 hocken fiinf Beter- bzw. Sanger- .

innen auf einer Bank, die einen Arm erhoben, den anderen zu den Knien hin ausgestreckt

haben. Zwei dieser Frauen beriihren einen runden Gegenstand, der eventuell eine kleine

Trommel oder ein Tamburin wiedergibt. Runde Handtrommeln sind wahrscheinlich auf

einem Gefass aus Tell Agrab dargestellt,147 das in die FD-I-Periode zu datieren ist. Die

Armhaltung der Frauen ist vergleichbar mit der eines Trommlers auf einer reliefierten Vase

aus der neusumerischen Zeit. 148 Dass auch sitzend musiziert wurde, zeigt eine Siegel
abrollung aus Coga M i ~ , 149 die in die Uruk-IV-Zeit gehort, und auf der ein Sanger, Horn

blaser, Trommler und Harfenist in hockender Stellung wiedergegenben sind. In dem runden

Gegenstand mit zwei 'Henkeln' iiber dem Hornblaser vermutet R. M. Boehmer eine Pauke,

die in Aufsicht dargestellt ist. 15O Demnach konnten die beiden Frauen auf Nr. 168 Musi

kantinnen sein.

In der Gruppe 5 haben wir einmal die Siegel zusammengefasst, deren Erhaltungszustand

so schlecht ist, dass die Armhaltung und z.T. auch die Gefassformen nicht deutlich zu er

kennen sind, sodass eine Zuordnung zu einer der anderen Gruppen nicht moglich ist (Nr.

169-174, 179,181,184). Zum andern handelt es sich urn solche Darstellungen, bei denen

es ausserst schwierig ist zu entscheiden, wo Kult, d.h. Frauen mit Opfergaben gemeint sind,

und wo die Armhaltung noch oder nicht mehr Gebetsgestus ist. Es konnte hier auch die
Bereitschaft ausgedriickt sein, etwas in Empfang nehmen zu konnen. In diesem FaIle ware

die Tatigkeit nicht rein kultisch gebunden (Nr. 176, 178). Ferner werden in dieser Gruppe

Darstellungen besprochen, bei denen offengelassen werden muss, ob sie zu den Szenen mit

den Weih- und Opfergabenbringerinnen und Beterinnen oder den Gruppen 2 und 3 (den

Opfergabenbringerinnen und Beterinnen oder nur den Opfergabenbringerinnen) gehoren.

Streng genommen wiirden Nr. 177 (Tf. VII) und Nr. 180-zwei Siegel mit Metopen

gliederung-eine Unterguppe der Gruppe 2 bilden, da es sich urn Frauen handelt, in deren

Metopenfeld keine Gefasse sind, wie z.B. auf den Darstellungen der Siegel Nr. III (Tf. VI),

117, 118, 120. In den Metopenfeldern mit Gefassen wiederum hocken keine Frauen, sodass

die Gefasse isoliert wirken. Auf Grund der formalen Gliederung der Siegel in Metopen kann

aber auch nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass diese Darstellungen (Nr.

177 Tf. V II, 180) nun der Gruppe 3 zuzuordnen waren, da eine Verbindung zwischen den

betenden Frauen und den Gefassen nicht so offensichtlich ist, wie es bei den Darstellungen

der Gruppe 3 die Regel ist, wo zudem die Frauen immer in Friesen angeordnet wiedergege

ben sind. Auch ist im Gegensatz zu den Szenen der Gruppe 2 und 3 hier jeweils nur eine

Frau dargestellt.

Zu den problematischen Siegeidarstellungen gehort Nr. 176, auf dem links zwei Frauen

146 Vgl . Amiet, Elam, 110 fig. 65; Le Brun, OAFI 1 (1971) fig. 54(4); Lenzen, UVB 16, Tf. 26a, 29d-g.
Moglich ware auch. dass es sich bei dem oberen Gegenstand um ein Gefass mit vier Beinen und drei AusgUs
sen handelt, und der untere ein Untersatz, eventuell ein niedriger Tisch ist.

1470elougaz, OIP 63, PI. 12, 57; Hartmann, Die Musik der sumerischen Kultur (1960), 79.
148 Strommenger, Mesopotamien, Abb. 128.
149 Boehmer, PKG 14,225 Fig. 40c.
150 Ibid., 226.
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mit einem Milchgefass lSI hantieren; rechts von ihnen hockt eine dritte mit erhobenen

Armen, hinter der drei Milchgefasse stehen, dann folgen eine weitere mit einem runden

Gefass in Brusthohe und nochmals drei MilchgeHisse.

Diese Milchgefasse sprachen nicht gegen die Einordnung in die Gruppe 3, denn sie

treten, wenn auch selten, in kultischem Zusammenhang auf (Nr. 26 [Tf. IV], 113?, 139).

Eines dieser Siegel (Nr. 139), das aus Uruk stammt und auf Grund seiner Fundlage in die

( ; a m d a t - N a ~ r - Z e i t datiert werden kann,152 zeigt rechts eine ganz ahnliche Szene wie sie

links auf Nr. 176 zu sehen ist, das in Telloh gefunden wurde: Zwei Frauen hocken einander

gegeniiber und heben gemeinsam ein Milchgefass; hinter diesem Paar hockt eine weitere

weibliche Gestalt, die ihre Arme wie beim Gebetsgestus erhoben hat. Es ware denkbar, dass

diese Frauen beten, aber auch, dass sie von der jeweiligen Frau vor sich ein Gefass entgegen

nehmen und zu den anderen, die bereits hinter ihnen stehen, stellen wollen. In diesem FaIle

wurde das Siegel Nr. 176 zu denjenigen gehoren, die in Kapitel 1.3 besprochen werden, d.h.

es kann nicht eindeutig zu denjenigen mit Darstellungen von Kulthandlungen gezahlt wer

den.

Auch bei dem Siegel Nr. 178 aus Fara ist nicht klar, ob die dort dargestellten Frauen

beten und Matten links neben sich haben, oder ob sie diese Matten tragen. Falls wir von der

ersten Interpretation ausgehen, konnen wir es der Gruppe 3 zurechnen, da vor jeder Frau

zwei runde Topfe mit Henkeln stehen. Geben wir der zweiten Deutung den Vorzug, so

gehort auch dieses Siegel zu denen, die im Kapitel 1.3 behandelt werden.

Bei dem Siegel Nr. 175 (Tf. VII) aus Telloh ist die Einordnung in eine jeweilige Kate

gone oder eine Gruppe insofern problematisch, als es sich ikonographisch urn ein Einzel

stuck handelt und aus der Darstellung nicht fUr aIle Gegenstande ersichtlich ist, was wider

gegeben sein solI, und welche Gegenstande zu welchen Frauen gehoren.

Am rechten Bildrand sind zwei paraIlele, senkrecht verlaufende Linien nur etwa bis zur

Mitte der Bildflache erhalten, da das Siegel an dieser Stelle beschadigt ist. Auf der linken

Senkrechten sitzt ein kurzer schrager, auf der rechten ein kurzer waagrechter Strich, die

beiden vertikalen 'Stangen' sind durch einen Steg miteinander verbunden. An der linken

Seite der linken 'Stange' ist eine Art Ring angebracht. Erganzt man nun die vertikalen

Linien bis zum unteren Bildrand, erhalt man eine Konstruktion, die einer schmalen Tempel

fassade oder einem Tempeleingang bzw. einem Tor gleicht. Diese Rekonstruktion scheint

nicht nur auf Grund vergleichbarer Architekturdarstellungen 153 wahrscheinlich, sondern

auch inhaltlich, weil eine solche Fassade in der Regel das Ziel ist, auf das aIle dahinter

befindlichen Gestalten blicken bzw. zuschreiten. Links neben der Fassade ist das Bildfeld in

zwei Register ohne Trennungslinie gegliedert: 1m oberen hocken drei Frauen mit zum Gebet

erhobenen Armen. Die vorderste sitzt hinter einem Gebilde, das P. Amiet aIs menschliches

Wesen gezeichnet hat (wie auch die Fassade).154 Es ist nicht ganz auszuschliessen, aber doch

fraglich, dass es sich urn eine stehende Person handelt. Zwischen der vordersten hockenden

Frau und den beiden hinteren sind zwei nicht zu identifizierende Gegenstiinde und ein

schreitender Vogel, eventuell eine Plastik,155 die als Weihgeschenk gebracht wurde(?), zu

151Vgl. Delougaz/Kantor, UNESCO, Le Cou"ier, November 1969,23; van Buren, OrNS 26 (1957)
295, haIt diesen Gegenstand fUr eine Lampe.

152 Schott, UVB 5, SOL
153Vgl. Heinrich, Bauwerke, Abb. 16 oben, 17, 24a-25, 31.
154 Amiet, GMA, no. 318.

l55Um ein Vogelgefass kann es sich hier meines Erachtens nicht handeln, da die Beine verhaItnismassig
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sehen. 1m unteren Register hockt nur eine Beterin, vor der eine Tiillenkanne, eine Kanne (1)

und vielleicht ein drittes Gefass, das z.T. zerstort ist, stehen. Von diesen Gefassen konnte

zumindest eines zu der daruber hockenden Frau gehoren. Auf die Beterin folgt nach links

eine weitere Vogel-(plastik) und drei Gegenstande, die wir als kleine Gefasse mit Henkeln

oder Schalen mit Trinkrohrchen interpretiert haben,156 und die hier umgekippt, d.h. leer

wiedergegeben sind. Auch diese Gefasse konnten zu den beiden daruber sitzenden Frauen

gehoren. Zwischen dem Vogel und dem Gefass ist ein weiterer Gegenstand dargestellt, der

sich kaum noch erkennen lasst; es ware vielleicht moglich, dass es sich urn ein liegendes Tier

handelt.

Diese Szenen konnte man zu denen mit den Weih- und Opfergabenbringerinnen und

Beterinnen zahlen oder zu denen mit Opfergabenbringerinnen- und Beterinnen der Gruppe 2
oder 3 dieses Kapitels, je nachdem, was sich hinter den unidentifizierbaren Gegenstanden

verbirgt, und wie man die Vogel deuten will, d.h.als Weihgeschenke in Form von plastischen

Werken oder als lebendige Vogel. Nimmt man letzteres an und vermutet hinter allen un

erkennbaren Gegenstanden Gefasse, so muss man das Siegel unter diejenigen einreihen, die

nur Opfergabenbringerinnen- und Beterinnen darstellen.

Die bereits oben erwahnten restlichen Siegel dieser Gruppe 5 (Nr. 169-174, 179, 180,

184; Tf. VII), die entweder stark abgerieben oder sehr tliichtig l57 gearbeitet sind, konnen

thematisch nicht eingeordnet werden, da vor allem die Arme bei den Frauen oft fehlen, und

deshalb nicht mehr festzustellen ist, ob sie unter die Kulthandlungen einzureihen sind, oder

zu den Frauen gehoren, die mit Gefassen hantieren, und die in einem anderen Kapitel

(1.3) zu untersuchen sind.

Die Siegel der Gruppe 5 verteilen sich auf Fundorte wie folgt:

Susa (Nr. 169-173); Dr (Nr. 174); Telloh (Nr. 175-177); Fara (Nr. 178, 179).

Sie sind abgesehen von den beiden Siegeln mit Metopenfeldern (Nr. 177 [Tf. VII], 180),

die sicher zu den Kulthandlungen geh6ren, in Friesen komponiert, wobei mehrere Beispiele

Paarbildungen bei den Frauen aufweisen (Nr. 169, 171-173). Fiir die Figuren ist kein

Beispiel mit tete- beche-Anordnung dabei, jedoch mehrere bei den Gefassen (Nr. 169, 170,

176, 179?, 181). Die Gefasstypen sind diesselben wie bei den Gruppen 1 bis 3.

Zusammenfassend k6nnen wir sagen, dass als Ort, an dem die Kulthandlungen statt

finden, der Tempel (hof) angenommen werden darf, einmal auf Grund der Fassade, die auf

Nr. 175 (Tf. VII) zu rekonstruieren ist, zum andern wegen der Embleme, die auf Nr. 96

und Nr. 183 dargestellt sind,158 als auch der Altare bzw. Gestelle fUr Gefasse, die auf

einen solchen Raumzusammenhang hinweisen.

Vereinzelt treten auch Tiere auf: So Skorpione (Nr. 90, 107), Vogel? (Nr. 175 Tf. VII)

und ein Cervide (Nr. 98). In Letzterem konnte man ein Opfertier sehen und in den Vogeln

vielleicht Plastiken; man kann sie auch als Symboltiere deuten. 159

lang sind, bei den Vogelgefiissen hingegen sind die Beine entweder sehr kurz oder nur die Krallen angegeben,
vgl. Amiet, Elam, 112f., 118f.

156 Siehe S. 28 dieser Arbeit.
157Vgl.vanBuren, OrNS 26 (l957) 289, 296f.;Amiet, GMA, 101; Frankfort, OIP72, 13,17.
158Ein Emblem ist vielleicht auch auf Nr. 156 (Tf. VII) dargestellt: Es wilrde sich urn ein url-Emblem

mit rundem Aufsatz hande1n; an seiner linken Seite sind vier waagrechte Striche, eventuell Bander oder
etwas Aehnliches, das yom Stab absteht.

159 Mit den Vogeln auf dem Siegel aus Telloh konnte ein Anzu gemeint sein.
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Zu den Skorpionen ist zu sagen, dass sie neben Frauen in der Uruk-GN -Zeit in folgen

dem Kontext belegt sind:

1. Neben 'Spinnensymbol' und Beterin (Nr. 90).

2. Neben Beterin und Frauen, die mit Gefassen hantieren (Nr. 107).

3. Neben Frauen, die mit Gefassen hantieren (Nr. 233, 240).

4. In Wirtschaftsszenen (Nr. 280,290).

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, dass der Skorpion in den Darstellungen aus dem

Kult- und Wirtschaftsleben relativ selten auftritt. Weder in den Prozessionsszenen (Nr.

20-51), zusammen mit dem Kultpersonal (Nr. 50-62), in Szenen, die nur betende Frauen

zeigen (Nr. 64-89) noch neben Priesterinnen (Nr. 180-197) sind Skorpione zu sehen.

Der Skorpion ist eines der Tiere, der von der prahistorischen bis in parthische Zeit auf

Bildtragern erscheint. 160 Zuletzt hat ihm 1939 E. Douglas van Buren eine ausfiihrliche

Studie gewidmet. 161 Sie sieht den Skorpion als positives Symbol der Fruchtbarkeit und

Prosperitat. 162 Diese Interpretation stutzt sich vor allem auf die seit der Akkad-Zeit belegte

Gottin Bhara,163 deren Symboltier ab der Kassiten-Zeit der Skorpion gewesen ist, und die

mit dem Sternbild Scorpio identifiziert wurde. 164 Als Gottin der Liebe wurde I ~ h a r a im

2ten Jahrtausend mit Btar gleichgesetzt. 165

E. Douglas van Buren bringt Bhara mit den Hieros-Gamos- Darstellungen und den Ban

kettszenen in Verbindung, in denen gelegentlich ein Skorpion auftritt. Aus dieser Vergesell

schaftung zieht sie den Schluss, dass der Skorpion als Fruchtbarkeitssymbol und Glucks

bringer zu interpretieren sei. 166 Zudem hatte er auch magische Bedeutung 167 und spielt eine

Rolle in den Potenz-Beschworungen. 168

Ob man uber das Auftreten des Skorpions in Hieros-Gamos- und Bankettszenen auf

einen Zusammenhang mit Bhara und indirekt somit Inanna/Btar schliessen kann, bleibt sehr

fraglich. Dagegen spricht, dass einmal die Identifizierung mit I§tar und der Skorpion als

Symboltier der Bhara erst im 2ten Jahrtausend belegt sind, zum andern Skorpione in diesen

Szenen ganz selten auftreten: In Bankettszenen mit Frauen ist der Skorpion nur einmal in

der FD-I-Zeit nachzuweisen (Nr. 595), in Hieros-Gamos-Darstellungen lediglich dreimal

(Nr. 593, 701, 704) und ebenso oft neben nackten, hockenden Frauen in der FD-I-Zeit

(Nr. 692-694). Auffallend ist dabei, dass der Skorpion in Darstellungen dieser Thematik

in der Uruk-Gamdat- N a ~ r - Z e i t nicht erscheint (Nr. 204-216).

Dass dem Skorpion eine allgemeine magische Bedeutung zukommt, konnte zwar sein

Auftreten in den Kultszenen erklaren, kann aber nicht bewiesen werden. Sein Auftreten in

den Wirtschaftszenen z.B. neben einem Hund, einer Spinnerin und einer Frau mit Gefassen

(Nr. 280) und in einer Topfereiszene (Nr. 290) ist vielleicht als Lokalkolorit zu betrachten.

160Yan Buren, AID 12 (1937-1939) Iff.

161 Ibid.;eine kurze Zusammenfassung findet sieh in: AnDr 18 (1939) 110-112.
162Yan Buren, AID 12 (1937-1939) 1.
163W. G. Lambert, RIA 5, S.176f.
164 Ibid.; Hrouda, RIA 3, S.488.
165W. G. Lambert, RIA 5, S.177; siebe aueb die Ausfiibrungen von roseanne, RA 14 (1917) 187ff.,

bes. S.190ff.
166Yan Buren, AID 12 (1937-1939) 16.
167Ibid., S.28.
168 Biggs, res II, no. 5.
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Dass wir die bisher besprochenen Darstellungen als Kulthandlungen definieren, hat
seinen Grund darin, dass einmal Beterinnen 169 ohne Gefasse neben Kultpersonal mit Ge

fassen auftreten, zum andem auf einem Beispiel (Nr. 168) wohl musiziert wird. Die Frauen,

die ihre Gefasse vor oder neben sich und die Arme zum Gebet erhoben haben, gehoren zu
dem Kultpersonal, das mit dem Bereiten und Darbringen der Opfergaben betraut ist. 170

Dabei fallt auf, dass abgesehen von dem fraglichen Opfertier auf Nr. 98, Frauen nur im
Zusammenhang mit Produkten, die in Gefasse gefOlIt werden konnen, zu tun haben, d.h.

vornehmlich Milch- und Pflanzenprodukten.

Es handelt sich hier also urn weibliches Kultpersonal, das wahrend der Kulthandlung

anwesend und z.T. auch in Aktion wiedergegeben ist.

Eine hierarchische Stufung innerhalb dieser Frauengruppe wird gelegentlich an folgen

den Merkmalen sichtbar:

I. Besondere Hockerforrnen (Nr. 93, 98?, 113, 126; vgI. Tab. 1).

2. Wenn nur einzelne Frauen dargestellt sind? (Nr. 98, 177, 180; vgI. Tf. VI I).
3. Wenn Frauen auf Matten oder Hockern neben solchen, die ohne diese Sitzgelegenheiten

auftreten, sitzen (siehe oben).

4. Wenn nur eine Frau auf Matte bzw. Hocker sitzt, aUe anderen auf dem Boden (Nr. 107).

Vielleicht sind diese hervorgehobenen Frauen z.T. AnfOhrerinnen von Kultpersonalgruppen,

z.T. konnten es auch Priesterinnen von unterschiedlichem Rang sein.

Priesterinnen. Als Priesterinnen bezeichnen wir die Frauen, die in den Kultdarstellungen
besonders hervorgehoben sind und nicht einer Gruppe angehoren.

Auf den Siegeln Nr. 186-195 (vgl. Tf. V II I) ist jeweils nur eine Frau dargestellt, was
ausser den Attributen, Emblemen und Tempelfassaden darauf hinweist, dass es sich urn
Priesterinnen in kultischen Situationen handelt. Den Mannern gegeniiber, sind diese Prieste

rinnen entweder gleichberechtigt (NT. 186-190) oder sogariibergeordnet (NT. 192-196, vgl.

Tf. VI I I); abgesehen von dem Fragment Nr. 191, auf dem die weibliche Gestalt der mann
lichen untergeordnet ist, kann ein Bedeutungsunterschied an den unterschiedlichen Grossen

verhaltnissen abgelesen werden. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass diese Szene im
Sinne der Darstellungen auf NT. 186-195 (vgI. Tf. V III) durch eine zweite Frau auf der

anderen Seite der Gefasse zu erganzen ist.

Mit den Darstellungen auf den Siegeln NT. 186-190, die, abgesehen von Nr. 186, aus dem
Schatzhaus der Schicht IlIa in Eanna stammen und in die Gamdat-Na~r-Zeit zu datieren
sind,l71 haben sich ausfOhrlich E. Heinrich und E. Douglas van Buren beschaftigt. 172

E. Heinrich hat auf die "schlechte AusfOhrung" der Siegelschneidearbeit hingewiesen,

eine erstaunliche Tatsache, wenn man bedenkt, dass es sich gerade bei diesen Siegeln urn fOr

diese Periode aussergewohnlich grosse Exemplare handelt, und dass auch im Zusammenhang

mit der Darstellung wohl anzunehmen ist, dass es kostbare Siegel waren, und der oder die

Trager(in) eine hochgestellte Personlichkeit gewesen ist.

169 Auf einem Siegel (Nr. 102) sind ausser lwei Frauen auch lwei Manner dargestellt, die die Arme lum
Gebet erhoben haben. Sie haben das rechte Bein, das nackt ist, aufgestellt und das linke untergeschlagen.

Diese Manner haben keine Gefasse.
I?OVgl. auch 1.1.

171 Heinrich, Klein!unde, lfL,29.

172 Ibid.; van Buren, A!O 13 (1939) 35ff.; idem, O,NS 25 (1956) 39ff.; AnO, 12 (1935) 331ff.
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E. Heinrich hat ferner auf den ikonographischen Zusammenhang dieser Siegel mit der

Alabastervase aus Uruk (Nr. 13) aufmerksam gemacht. Er verweist auch auf die enge Verbin

dung zwischen Inanna-Symbol (Nr. 186-188, 190) und Frauen, in denen er "die irdische

Vertreterin der Gottheit, ihre Priesterin" sieht, da er die "verdoppelte Darstellung der
Gottin als Menschenwesen und als Symbol (fUr) unwahrscheinlich" halt. 173

E. Douglas van Buren interpretiert die beiden Gestalten als "the goddess and her con
sort". 174 Als Griinde dafUr fUhrt sie u.a. die "horned cap" und die Gesten an, die eben bei

Gottern in EinfUhrungsszenen zu sehen sind. Auch sprechen ihrer Meinung nach die immer

doppelt auftretenden Gefasse fUr diese Deutung. 175

Dass die Zipfelmutze ("horned cap ") der Frau keine Hornerkrone ist, hat schon E.

Heinrich richtig gesehen. 176 Eine wohl vergleichbare Mutze tragt eine Frau im Prozessions

zug auf Nr. 23 (Tf. IV), in der man sicher keine Gottin sehen kann.

Die doppelt auftretenden Gefasse mogen eventuell fur Inanna und Dumuzi bestimmt

sein, bedeuten jedoch nicht, dass deshalb die Personen, die zusammen mit ihnen dargestellt

werden, Gatter sein mussen. Gefasse sind auf den Siegeln, die hier behandelt werden, sehr
oft paarweise angeordnet (z.B. Nr. 47 [Tf. V], 53-55, 192 Tf. VIII).

Auch die Gesten sind nicht gatterspezifisch. Der Mann bringt auf fUnf Beispielen ein

Emblem dar (Nr. 186-189, 191), auf Nr. 190 hat er die Hande vor der Taille zusammen

gelegt;177 die Frau hat auf Nr. 186-188 ihre Hande am Inanna-Symbol, wobei nicht deut

lich wird, ob sie dieses tragt oder nur anfasst. Auf zwei Beispielen (Nr. 189, 190) hat sie

einen Arm gesenkt und halt ihn etwas vorgestreckt mit der Handflache nach oben. Es

handelt sich urn einen ungewohnlichen Gestus, der in der Uruk/GN- und FD-Zeit sonst
nicht belegt ist. Diese Geste wirkt entgegenkommend, einladend oder empfangend. Auf
dem letzten Beispiel dieser Gruppe hat die Priesterin anscheinend beide Arme im Gebets
gestus erhoben, wie die Beterinnen auf den schematisierenden Siegeldarstellungen; hinter
dieser Geste vermuten wir den ~ u - f l - l a - G e b e t s g e s t u s . 1 7 8 Somit kann man mit einiger

Sicherheit davon ausgehen, dass in diesen Frauen keine Gottinnen dargestellt sind.

Viel eher ist anzunehmen, dass-wie fUr die Uruk-Vase vermutet wurde-die nin-dingir

Priesterin der Inanna yom En die Gefasse mit den Gaben entgegennimmt 179 (Nr. 186-190).
Ferner fUr Nr. 191, dass sie oder auch eine Priesterin niedereren Ranges den En begleitet.

Wir haben schon erwahnt, dass die Grosse der Siegel und das Thema der Darstellungen
im Zusammenhang mit der Stellung des oder der Trager(in) gesehen werden kannen, aber

auch der Fundort, das Schatzhaus in Eanna, deuten darauf hin, dass es sich urn besondere
Siegel handelt, die anscheinend nur zu bestimmten Anlassen verwendet wurden. Es ist denk

bar, dass sie zur Ausstattung der Priesterin oder des En bei bestimmten Feierlichkeiten

gehorten. Dass Siegel getragen wurden, insbesondere auch bei Kulthandlungen und im

173Heinrich, Klein[unde, 11.
I?4Yan Buren, AfO 13 (1939) 36,39.
175 Ibid., 36.

1 ~ Siehe Anm. 173.

177Ygl. zu dieser Haltung. 2.1.1 zu den sogenannten FD-Beterstatuetten.
178 ygl . 1.1.

179 Zur Uruk-Yase vgl. 1.1.2.
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Zusammenhang mit Prachtgewandem, zeigt einmal eine Darstellung aus Mari,180 zum

andern die Kleidung der Puabi. 181

Ganz anders sind die Darstellungen auf den Siege1n Nr. 192-195 (Tf. VIII). Sie bilden

keine gesch10ssene Gruppe, sondem jede Szene ist anders.
Die Priesterinnen sitzen auf Hockern mit verzierten Sitzflachen und Beinen, die in

Kuge1n enden (Nr. 195) oder Stierbeine nachahmen (Nr. 192, 193; Tf. VIII). Diese beson

deren Hockerforrnen sind ein Hinweis auf den hohen Rang der darauf sitzenden Frauen. 182

Zum Kreis der Priesterinnendarstellungen ist auch Nr. 58 (Tf. V) zu zah1en-ein bisher

unverOffentlichtes Siegel im British Museum,-das wir schon im Zusammenhang mit den

Weih- und Opfergabenbringerinnen erwahnt haben.
Eine Priesterin mit langem Zopf hockt auf einem Hocker und hat die Arrne zu drei vor

ihr aufgestellten Emblemen emporgestreckt. Hinter ihr sitzen drei nackte kahlkopfige

Manner im Schneidersitz auf dem Boden, auch sie strecken ihre Arrne nach vom aus. Dieser
Gestus ist vielleicht mit dem sumerischen Gebetsausdruck su-mu-mu, in der Bedeutung
"griissen, beten", in Verbindung zu bringen. 183 Wir durfen demzufo1ge in dieser Szene eine

Ku1thandlung mit Gruss oder Gebet an eine Gottheit sehen, bei der die Frau als einzige

Person erhoht sitzt und wohl den Kult als Priesterin anfUhrt.

Zwei thematisch unterschiedliche Motive sind auf Nr. 192 (Tf. VIII), einem Siegel in

Ann Arbor, nebeneinandergesetzt: Links steht ein Mann vor zwei Schafen, mit je einer

Rosette dahinter, ein Thema, das in den Kreis des tierfUtternden Mannes gehort;l84 rechts

davon sehen wir eine Beterin auf einem stierbeinigen Hocker, vor ihr eine Tiillenkanne, eine

Mondsiche1 und zwei grosse Gefasse, ahnlich denen auf den Siegeln Nr. 186 bis 191.
Die Kultsituation hat mit Gebet und Opfergaben zu tun. Dass es sich bei der Beterin urn

eine Priesterin handelt, geht daraus hervor, dass sie auf einem stierbeinigen Hocker sitzt,

eine Auszeichnung, die nur den allerhochsten Personlichkeiten zustand. 185 Die besondere

Stellung dieser Beterin kommt femer darin zum Ausdruck, dass sie wie die Priesterinnen mit

dem En (Nr. 186-190), nicht Teil einer Gruppe ist, sondem sozusagen als einzige Frau einem

Mann gegenuber sitzt.

Eine ahnliche Situation findet sich auf dem Siegel Nr. 193 (Tf. V II I): Eine Frau mit
langen Haaren hockt auf einem stierbeinigen Hocker, in ihren Handen halt sie einen Becher.
Zwei nackte Kultdiener kommen auf die Frau zu, der eine mit zum Gebet erhobenen

Handen, der andere mit einer Tullenkanne; eine weitere Tullenkanne steht vor ihm.
Auch diese Frau durfte eine Priesterin von hohem Rang sein, denn sie ist offensichtlich

die Empfangerin einer Kulthandlung, wenn auch wahrscheinlich stellvertretend fUr eine
Gottheit.

Eine Priesterin ist auf dem Siegel Nr. 194 (Tf. V II I) dargestent: Sie hockt auf einem mit
Kugeln verzierten Hocker vor einem Tempel, der mit drei Ringemblemen ausgestattet ist.

Vor sich hat sie ein Ringemblem, eine Tiillenkanne und eine Aehre, hinter ihr liegt eine

wohl leere-Tullenkanne, darunter zwei Gegenstande, die Aehnlichkeit mit Schalen haben.

ISO Parrot, Syria 39 (1962) PI. XI, XII (=Nr. 564); die jeweils letzten Anhiinger der Ketten sind wohl
Siegel.

181 Woolley, UE II, PG 800 (U. 10939, 10871, 10872), PI. 193 Pigs. 16-18; vgl. dazu 2.7 dieser Arbeit.
182 Siehe Anm. 103.
183Vgl. 1.1.

184prankfort, CS, PI. IlIa, Vd,i.
185Vgl. Anm. 102.
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Ueber der Tullenkanne ist ein Gebilde zu sehen, das mit zwei waagerechten dicken Strichen

angegeben ist, die an den Enden Kugelbohrungen aufweisen. Sollte dieses Gebilde vielleicht

Brote oder Kuchen wiedergeben? Die Hande der Priesterin bilden die Fonn einer flachen

Schale (vgl. Nr. 193 Tf. VIII). Unter Beriicksichtigung der vennutlichen Gefassformen und

der Aehre konnte es sich bei dieser Szene urn ein Trank- und Speiseopfer handeln, das von

einer Priesterin dargebracht wird.
Die Darstellung eines Trankopfers ist Nr. 195 (Tf. V II I) zu entnehmen. Vor einem .

Tempel sitzt eine Frau auf einem mit Kugeln geschmuckten Hocker, das linke Bein hat sie

untergeschlagen, das rechte aufgestellt, und sie halt einen Becher in der Hand. Vor ihr steht

ein kahlkopfiger Mann mit Rock, der aus einem langen, schmalen Gefass eine Fliissigkeit in

den Becher der Frau giesst. Zwischen beide ist eine Kanne eingefUgt; links hockt ein Diener

auf dem Boden, der eine Schale (?) bereithalt, hinter und neben ihm stehen weitere, sehr
schmale Kannen.

Kehren wir zuruck zu der Frau, bei der die ungewohnliche Beinstellung auffallt, die in
der Regel bei Mannern zu finden ist. 186 Fur eine Deutung als Frauenfigur lassen sich jedoch

folgende Punkte anfiihren: Das Gewand, das den Oberkorper und anscheinend auch den

rechten Ann, sowie die Beine bedeckt und die lang auf den RUcken herabfallenden Haare

mit dem Stirnreif.

Wenn eine Frau ein Trankopfer empfangen kann, durfen wir daraus schliessen, dass sie

eine hochgestellte Priesterin war, und in diesem Fall vielleicht sogar als Stellvertreterin einer

Gottheit handelt, so wie wir es fUr die nin-dingir-Priesterinnen der Inanna angenommen

haben.
AnzufUgen sind hier noch drei Siegel (Nr. 196-198, Tf. V II I), bei denen fraglich ist, ob

Frauen dargestellt sind.
Nr. 196 (Tf. V II I)-vielleicht eine Falschung 187 -gibt in einem Tempeleingang oder

einer Nische stehend eine Gestalt mit dem Oberkorper en face und den FUssen im Prom

wieder. Sie hat beide Anne zur Seite hin ausgebreitet. Das Gewand ist in der Uruk- und

GN-Zeit bisher nicht belegt: Es besteht aus einem Wickelrock und einem kurzannligen
Oberteil, das mit Noppen und einem dreieckigen Muster verziert ist. Links von dieser Gestalt

steht ein Ringstab, und ein nackter Mann kommt auf den Tempel zu, der zwei Ganse bringt,
von denen er eine tragt.

Die Darstellung auf diesem Siegel ist ohne Parallelen. Es scheint sich hier, wenn uber

haupt urn eine weibliche Gestalt, urn die Darstellung eines Gotterbildes in einer Kultnische

zu handeln und nicht urn die einer Priesterin.
Ob auf Nr. 197 (Tf. VIII)-einem Siegelfragment aus Uruk-eine Frau dargestellt ist,

muss fraglich bleiben. Auf zwei Inanna -Symbele links springt ein Lowe von rechts zu, fiber

ihn, d.h. neben ihm, steht ein dreistufiges Podest mit Nischengliederung, vergleichbar dem

auf der Uruk-Vase (Nr. 13). Die oberste Podeststufe ist mit zwei Inanna-Symbolen verse

hen, zwischen denen eine menschliche Gestalt mit zum Gebet erhobenen Annen nach rechts
gewendet steht. Auf der Uruk- Vase sind an dieser Stelle Manner zu sehen, die einen ge

schlitzten Rock tragen und lange Haare haben. Bei dieser Siegeldarstellung ist nicht ein
deutig, ob hier ein Mann gemeint ist, d.h. eine Gestalt, die einen Rock tragt, oder etwa eine

Frau in einem Gewand.

186Siehe 1.1.3.2.
187 Amiet, GMA, ad no. 670.
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Ebensowenig eindeutig in Bezug auf das Geschlecht der Hauptperson ist die Szene auf

einer Siegelabrollung aus Siisa (Nr. 198 Tf. V II I). Dort ist in zwei Reihen ein Prozessions

zug von nackten Mlinnern mit den unterschiedlichsten Gegenstlinden zu sehen. In der

unteren Reihe links hinten wird eine Figur auf einer Slinfte von mindest drei Mlinnern ge
tragen. Diese menschliche Gestalt hockt im Schneidersitz vor der 'Kabine' mit zum Gebet
erhobenen Armen. Sie hat einen langen Zopf, die Manner des Prozessionszuges dagegen

haben Kahlkopfe oder Ausbuchtungen am Kopf. 188

Die Angabe von zwei Knien, die wir als Schneidersitz interpretiert haben, ist in Siisa

(Nr. 282, 283, 287), Coga Mi~ (Nr. 280) und l:Iabiiba Kabira (Nr. 185 Tf. VIII) fUr Frauen

belegt. Fraglich bleibt lediglich, ob diese Figur bekleidet oder nackt ist. Nehmen wir an, dass

sie entsprechend·den erwahnten Darstellungen aus Siisa und Coga Mi~ bekleidet war, so ware

hier eine Priesterin von allerhochstem Rang dargestellt.

Eine endgOltige Aussage zur Identitat dieser Gestalt zu machen, ist zum gegenwartigen
Zeitpunkt jedoch nicht moglich.

Zusammenfassend konnen wir sagen, dass einzelne Frauengestalten durch Attribute,
besondere Sitzmobel und ihre Stellung innerhalb einer Darstellung hervorgehoben werden.

Auf Grund dieser liusseren Kennzeichen haben wir sie als Priesterinnen von hohem Rang

gedeutet. Diese Priesterinnen empfangen den En, leiten Kulthandlungen oder sind Empfling

erinnen von Speise- und Trankopfern.

1.2 Frauen im Kult II (nackt)

Darstellungen von unbekleideten Frauen sind in der Uruk- und C a m d a t - N a ~ r - Z e i t sehr
selten. Mir sind drei Statuetten, ein Amulett, zwolf Stempelsiegel und -abdriicke, drei

Siegelabrollungen, sowie ein Vasenbild bekannt; Reliefwerke wurden bisher nicht gefun

den. 1

Weibliche Geschlechtsmerkmale sind nur bei den Statuetten und dem Amulett angege

ben. In den Werken der Glyptik und auf dem Vasenbild hingegen sind Frauen und Mlinner

gleich gestaltet und weibliche Gestalten, wenn sie aIlein auftreten, nur an Hand der fehlen

den mannlichen Genitalien und der Beinstellung als Frauen zu erkennen, denn sie haben

weder ein eingraviertes Schamdreieck, noch sind Briiste oder Haare wiedergegeben.

1.2.1 Plastik

Die Statuette Nr. 200 aus Uruk ist in die Uebergangsperiode von der Uruk- zur Camdat

N a ~ r - Z e i t zu datieren. 2 Es handelt sich urn eine stehende Frauenfigur mit langen, eng an

den Seiten anliegenden Armen. Die weiblichen Merkmale-volle Briiste und eingeritzte
Scham-sind betont. Die Form der Briiste erinnert an die der Statuette aus tIafa~ (Nr. 6),

188 Siehe 1.1.3.2.

lEin bemaltes Gipsrelief aus Assur, das gelegentlich auch in die (jamdat.Na~r-Zeit datiert wird, gehort
wohl in die FD-I-Zeit; vgl. Hrouda, Vorderasien I, 116;Moortgat, KAM, 24; siehe 2.2.2.

2 Hansen, PKG 14, 161f.
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die Armhaltung wiederum entspricht der auf einem FD-Gipsrelief aus Assur,3 das im

dortigen Btar-Tempel in der Schicht H gefunden wurde und zum Kultinventar gehorte. 4

Auch die Statuette aus Uruk kann zum Kultinventar eines Tempels gehert haben.
Eine sehr verwitterte Kupferstatuette aus Siisa (Nr. 20 I) scheint ebenfalls eine Frau

darzustellen, deren Arme eng am Kerper anliegen. Der schlechte Erhaltungszustand Hisst
nur noch schwach die unteren Umrisse der Brtiste erkennen.

Als einzige dieser nackten Frauenfiguren ist die Miniaturstatuette Nr. 202 (Tf. IX) mit

den Hiinden vor der Brust dargestellt. Ihr proportional Ubergrosser Kopf mit den groben

Gesichtszugen, der stark hervortretenden Nase und der tliehenden Stirn erinnert an die

Frauenstatue Nr. 6 aus Ijafagf. Auffallend sind die langen, fast bis zum Gesass reichenden

Haare, die sie in der gleichen Art tragt, wie die Frauen aus SUsa (Tf. I, II Nr. 8-1l) und aus

Ijafiigi (Nr. 2, Nr. 12 Tf. Ill). Diese Merkmale sprechen fUr eine Datierung des Miniatur

figUrchens Nr. 202 in die Gamdat - Na~r-Zeit. Die Modellierung ist im Vergleich zur Statuette
aus Uruk plastischer: Huften und Beine wirken rund und voll, allerdings bleiben Oberarme
und Oberkorper verhaltnismassig flach und eckig.

Ueber die Identitiit und Funktion dieser Statuetten lassen sich nur Vermutungen anstel

len, die aber im Zusammenhang mit den nackten Frauenstatuetten der friihdynastischen
Zeit behandelt werden, da aus dieser Epoche mehr Material zur Verfiigung steht. 5

1.2.2 Glyptik (Amulett, Vasenbild)

Ein Amulett und ein Vasenbild werden im Zusammenhang mit der Glyptik behandelt,
was sich damit begrUnden lasst, dass es singulare Stucke sind, die ikonographisch eng mit

den Siegelbildern verwandt sind. Wurde man sie in einem von den Siegelbildern getrennten
Kapitel behandeln, urn dem gattungsmassigen Aufbau gerecht zu werden, wurde der Zusam

menhang mit den Siegeln verloren gehen. Auch ist es wenig sinnvoll Miniaturwerke dieser
Art jeweils in einem eigenen Kapitel zu behandeln.

1.2.2.1 Frauen mit gespreizten Beinen hockend

Einige Roll- und Stempelsiegel, sowie ein Amulett zeigen hockende nackte Frauen mit
gespreizten Beinen in en -face-Ansicht 6 (Nr. 203 -211 ; vgl. Tf. X). Die Arme halten sie meist
ausgebreitet (Nr. 203, 205, 206, 209, 211 a?, 211 b; vgl. Tf. X), gelegentlich haben sie einen

oder beide Arme erhoben (Nr. 207, 210; Tf. X), je einmal auf die Knie gestUtzt (Nr. 204)
und an die Schamlippen gelegt (Tf. X NT. 208).

Auf einer Siegelabrollung aus Sl1sa (Tf. X Nr. 203) ist eine Frau zu sehen, auf die von
rechts und links je ein Cervide zuschreitet, weitere Tiere (drei unidentifizierbare und ein

Vogel?) befinden sich im Fries dariiber. Rechts im Bild uber dem Cerviden ist eine Rosette,
ein Mann hockt dahinter am Boden und fasst ein grosses Gefass am Henkel; eine Schlange

3 Siehe Nr. 691 des Katalogs dieser Arbeit.

4 Andrae, WVDOG 39, 54f.; Spycket, Les statues de culte, 12f.

5 Siehe 2.2 dieser Arbeit.
6 Buchanan, lAOS 87 (1967) 275 und 279 Anm. 66, hat darauf hingewiesen. dass diese SteUung in

Uruk auf Abrollungen der Schicht IV bei Damonen belegt ist.
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windet sich hinter ihm empor. Schlangen gelten als Fruchtbarkeitssymbol' und erscheinen

auch auf Nr. 211 a (Tf. X)-einem bisher unverOffentlichtem Stempelsiegel in einer Basler

Privatsammlung-und in der FD-I-Zeit in einer vergleichbaren Szene aus Ur. 8 Auffallend an

diesem Siegelbild (Nr. 203 Tf. X) ist, dass die hockende Frau in den Proportionen grosser
ist als die mannliche Figur und die Tiere, sodass sie besonders hervorgehoben wird. P. Amiet

vermutet in ihr eine Potnia Theron, d.h. eine Herrin der Tiere oder eine Priesterin in dieser
Rolle, schliesst aber nicht aus, dass sie auch in Gebarstellung dargestellt sein konnte. 9

An diese Darstellung lasst sich diejenige auf dem Bullenfragment Nr. 205 aus SOsa an

schliessen, die eine Frau in anscheinend derselben Haltung zeigt.

Nr. 204-ein weiteres Fragment einer Siegelabrollung aus SOsa-zeigt die Frau in dersel

ben Hockstellung; an ihrer linken Seite ist noch das Hinterbein eines Huftieres erhalten. 1m

Gegensatz zu den beiden Frauen, die die Arme zur Seite hin ausbreiten, stUtzt die Frau auf

Nr. 204 ihre Arme auf die Knie.
Auf einem Stempelsiegel (Tf. X Nr. 209) erscheint die hockende Frau zusammen mit

einem Tier und Gegenstanden: Zwischen ihren Beinen steht wohl ein Henkelgefass, und das

Gebilde links von ihr konnte vielleicht als Vogel oder auch als Strauch gedeutet werden. Die

anderen Gegenstande zwischen ihrem rechten Arm und Bein sowie zu beiden Seiten ihres

Kopfes, sind nicht zu identifizieren.

Das Stempelsiegel Nr. 206 (Tf. IX) aus SOsa zeigt eine weibliche Gestalt, die auf einer

Matte hockt, und entweder einen GUrtel tragt oder ihr Gewand bis zur Taille hochgeschoben

hat, was durch die Faltenstriche auf der Brustpartie angegeben sein konnte.

Zweimal werden Frauen in tete-beche-Anordnung wiedergegeben (Tf. IX Nr. 207, 211).
Es ware denkbar, dass sie liegen und vielleicht als Mann und Frau zu deuten sind. Dann

waren diese Siegel unter die Koitusdarstellungen einzureihen (siehe 1.2.2.2).
Das bereits erwahnte Amulett (Tf. X Nr. 208) wurde in Gamdat Nasr gefunden und ist

bis jetzt ohne Parallelen. Die hockende Frau fasst mit ihren Handen an die Schamlippen. Sie

hat lange, auf den RUcken herabfallende Haare, und erstaunlich ist, dass sogar die BrUste

bei diesem MiniaturfigUrchen ausgearbeitet sind.

B. Buchanan sieht in diesem Amulett eine Frau, die im Begriff ist zu gebaren. 10 Viel

eher denkbar ware, dass diese Frau sich zum Beischlaf anbietet. 11

In der sumerischen Literatur wird die Vulva (gal4 ) von Gottinnen in Hymnen haufig
oeschrieben bzw. gepriesen. 12 Daher ist es naheliegend, diese Texte zur UnterstUtzung der

Interpretation unserer Darstellungen zu verwenden. Allerdings ist ein direkter Zusammen
hang schon wegen der zeitlichen Differenz problematisch und nicht endgUltig bewiesen.

B. Buchanan ist der Ansicht, dass bei diesen Frauenbildern neben dem Gebiiren auch die

Bereitschaft zu sexuellem Verkehr zum Ausdruck kommt. Er vermutet, dass diese Frauen

schwanger dargesteHt sind, vor aHem deshalb, weil ihre Leibesformen oval sind,13 was aber

'Homes-Fredericq, CMP, 94; Buchanan, JAOS 87 (967) 279.
8Siehe Nr.694 (2.2.3.1).

9 Amiet, MDP XLIII, 78 ad no. 616.
10 Buchanan, JAOS 87 (967) 279 Anm. 73.

11 Vgl. dazu etwa die altbabylonischen Belege bei Falkenstein, WO 1 (947) 43ff. (SRT 23 Z.20-24).

12 Vgl. dazu z.B. die altbabylonischen Belege bei: Falkenstein, ZA 45 (939) 169 (SRT 5 ZAI-44),

173 (SRT 31 Z.21-24); Kramer, PAPS 107 (963) 501ff.; idem, The Sacred Marriage Rite, 59ff., 105ff.;

Romer, SKIZ, 191f.; Farber-FIUgge, [nanna und Enki 1,1 ZA-7 (Studia Pohll0,16f.).

13 Buchanan, JAOS 87 (967) 279.
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nur bei einem Tell der Darstellungen festgestellt werden kann (Nr. 205?, 297,209, 210?;

n. X). Dagegen halte ich die in einer weiblichen Figur vereinigte Darstellung von gleich

zeitiger sexueller Bereitschaft und Schwangerschaft fUr problematisch, da sexueller Verkehr
wahrend der Schwangerschaft untersagt war, weil Frauen in dieser Zeit als unrein galten. 14

Daher bin ich der Meinung, dass in diesen Darstellungen primar die Bereitschaft oder
Aufforderung zum Koitus ausgedrilckt wird. Das kann meines Erachtens dadurch unter

mauert werden, dass auf einem Vasenbild aus Tepe AlIabad (Tf. IX Nr. 218) 15 eine hock

ende Frau mit gespreitzten Beinen iiber einem Mann mit penis erectus wiedergegeben ist. 16

Die Haltung dieser Frau gleicht der auf den Siegeln Nr. 203-21 la, b; vgl. Tf. X.

Ais Deutung fUr die nackten Frauen, die mit gespreizten Beinen dahocken, ergibt sich

somit, dass hier die Verbildlichung des sexuellen Sich-Anbietens zu erkennen ist. Auch die

oben genannten Texte 17 machen eine solche Interpretation wahrscheinlich, spielt doch in

ihnen die Erotik eine wichtige Rolle; dagegen wird die Schwangerschaft in diesen Texten
nicht detailliert beschrieben. 18 Schwangerschaft und Geburt sind jedoch hiiufig Bestandteil
von Beschworungen. 19

Die Siegel und das Amulett (Nr. 203-211) konnen folgendermassen interpretiert werden;

Als
I. Darstellung erotischer Szenen, in denen die Frau zum Liebesakt auffordert bzw. ihre

Bereitschaft zum Koitus zeigt.

In diesem Fall ware es moglich, dass es sich urn die Darstellung von Tempelprostituierten

handelt.

oder
2. Darstellungen der Schwangerschaft.

Dann miisste man annehmen, dass diese Siegel und das Amulett als Talismann getragen

wurden, der Unheil abwenden sollte und eine Rolle bei Beschworungsriten spielte. 20

Gegen diese Interpretation spricht jedoch, dass einmal nur einige dieser Frauen eindeutig

ovale Leibesformen haben (Nr. 207, 209), zum andern, dass es nur eine geringe Anzahl

solcher Siegel und Amulette gibt.

oder

3. Darstellung der Geburt.
Hierbei hatten die Stiicke wie im Faile der zweiten Deutung eine magische Funktion.
Abgesehen von der bei einer Geburt ungewohnlichen und die Geburt nicht unter

stiitzenden Armhaltung, vermisst man auf den Darstellungen einen Hinweis aufein

14Labat,RIA 3, 178f. S.Y. 'Geburt'; Ygl. dazu auch Behrens, Enlil und Ninlil, 150-159.

15 Die Vase ist in die eN-oder FD-I-Zeit zu datieren, ygl. McCown, SAOC 23,44,46.
16Vgl. Cooper, RIA 4,268 § 18b.
17Siehe Anm. 12.

18Die Abfolge in den Texten ist fast immer: Sexueller Akt, Empfiingnis und Geburt. Vgl. dazu zu1etzt
Behrens, Enlil und Ninlil, 132ff., bes. 136ff. mit Belegen. Die Abfolge Empfiingnis, Schwangerschaft und
Geburt ist in literarischen Texten selten, meist wird nur indirekt auf die Schwangerschaft hingewiesen. Vgl.

Behrens, Enlil und Ninlil, Z.79, 105, 131, S.134. Mir ist nur ein literarischer Text bekannt, in dem die

Schwangerschaft etwas ausfiihrlicher beschrieben ist: Enki und NinlJursag (Kramer, BASOR, Suppl. 1

(1945) Z.74-88, 100-109, 120-127, 180-185).

19V9l. Labat, RIA 3, 178f. S.Y. 'Geburt '; yan Dijk, OrNS 44 (1975) 52ff.

2O Vgl. dazu Goff, Symbols, 162ff.
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Kind. Ebenfalls wie bei der zweiten Interpretation ist auch bei der dritten der Mangel

an Siegeln und Amuletten mit Bildern dieser Art als Gegenbeweis aufzufassen.

Wenn wir diese Frauendarstellungen nun eher im erotisch-sexuellen Bereich ansiedeln,
soli damit nicht gesagt werden, dass hierin die alleinige Bedeutung dieser Bilder liegen muss.
Vielmehr kann durchaus darin die Fruchtbarkeit-auch in iibertragenem Sinn-ausgedrilckt
sein, was sowohl aus den Texten 21 hervorgeht, als auch in den Darstellungen offensichtlich

mittels der Tiere und Pflanzen im Umkreis dieser Frauen (Nr. 203, 204, 206 Riickseite, 209,
211 a; vgl. Tf. X) angedeutet ist.

1.2.2.2 Koitusdarstellungen

Zwei Menschen beim Vollzug des Geschlechtsaktes sind auf Nr. 212-218 (Tf. X) darge

stellt. Es handelt sich urn runf Stempelsiegel bzw. -abdriicke von runder Form (Tf. X
Nr. 212-216), die aus Tepe Gaura stammen, ein anthropomorphes Stempelsiegel aus Siisa

(Nr. 217) und das schon erwahn te Vasenbild aus Aliabad (Nr. 218).

Auf zwei Abdriicken ist je ein Paar zu sehen (Tf. X Nr. 212, 213), dessen Beine so

miteinander verschrankt sind, dass man davon ausgehen kann, es gehe hier urn Koitusdar

stellungen. Nr. 212 (Tf. X) zeigt das Paar auf einem Bett und rechts daneben eine Schlange,

die, wie wir bereits erwahnt haben, als Fruchtbarkeitssymbol verstanden wird 22 und in
Mesopotamien mit einer Reihe von Gottheiten verbunden ist. 23

Dass es sich bei diesen Koitusdarstellungen (Tf. X Nr. 212, 213) wie auch bei dem
Vasenbild (Tf. X Nr. 218) urn heterosexuellen Geschlechtsverkehr handelt, geht wohl aus

der Position hervor, die die Paare einnehmen. Aeussere Merkmale, die die Geschlechtsunter
schiede zwischen den beiden Partnern erkennen Hessen, sind-abgesehen yom Penis auf Nr.

218-nicht festzustellen.

Ein nicht vollstandig erhaltener Siegelabdruck aus Tepe Gaura (Tf. X Nr. 214) gehert

wahrscheinlich auch zu diesen Darstellungen. 24

Neben den frontalen Koitusszenen stehen solche mit Analverkehr (Tf. X Nr. 215,
216).25 Beide Partner stehen leicht nach vorn gebeugt, und sie weisen wie bei den Paaren

auf Nr. 212, 213 (Tf. X) keine Geschlechtsmerkmale auf. Deshalb kann fiir diese beiden
Darstellungen nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei urn homosexuelle

Partner handeln kennte. 26

In den erotischen Bereich gehort auch ein Amulett aus SOsa (Nr. 217 Tf. X) mit zwei

sich umarmenden Menschen. 27 Diese Umarmung kann auch als sexuelle Vereinigung ver

standen werden. Die eine Gestalt sitzt auf den Knien der anderen, ihre Kerper beriihren

sich frontal, und sie umarmen und kiissen sich. Auch hier lasst sich nicht erkennen, ob es

21 Vgl. Behrens, Enlil und Ninlil, 138ff.

22Homes-Fredericq, CMP, 94; Buchanan, JAOS 87 (1967) 279.
23Seidl, Hrouda, Krecher, RIA 3,488,493,498, s.v. 'Gottersymbole'; van Buren, AnOr 18 (1939)

97f.
JIICooper, RIA 4,260 § 2 Nr. 5.

25Cooper, RIA 4,260 § 2 Nr. lund 4.

26 Ibid., 265, 267.

270hne sexuellen Bezug dagegen ist ein sich umarmendes Paar auf einem Stempelsiegel aus Tepe Giyan:

Tepe Giyan, PI. 38 (22); vgl. Buchanan, JAOS 87 (1967) 275.
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sich urn ein heterosexuelles Paar oder zwei Frauen bzw. zwei Manner handelt; die Stellung

der beiden spricht eigentlich eher fOr die erste Moglichkeit.

Nicht zu den menschlichen Koitusdarstellungen dagegen gehoren zwei Stempelsiegel

aus Tepe Giyan,28 auf denen die Paarung von Mischwesen oder vermenschlichten Tieren
dargestellt ist. 29

Diese Koitusdarstellungen zeugen von einer offenen, unbekiimmerten Einstellung

gegeniiber sexuellen Dingen, die E. Ebeling mit dem Wort "naiv" umschrieben hat. 30 Wir

wiirden es heute eher als natiirlich und unverkrampft bezeichnen. Diese Einstellung konnten

wir auch bei den literarischen Zeugnissen erkennen, die wir im Zusammenhang mit den

nackten Frauen angefiihrt haben.

Auch wenn die Geschlechtsmerkmale der Partner fehlen, und den Bildern ein-aus

tmserer Sicht-erotischer Reiz abgeht, so wirken sie doch natiirlich und freimiitig. Dies ist

umso bermerkenswerter, wenn man bedenkt, dass es sich wohl nicht urn Szenen aus der
privaten Intimsphare handelt. 31 Sie sind-wenn nicht direkt im kultischen Bereich-so doch
im Umkreis des Tempels anzusiedeln. 32

1m Tempel konnten soIche Siegel dazu dienen, Dinge zu kennzeichnen, die vielleicht im

Zusammenhang mit einem bestimmten Kult standen, dem auch das entsprechende Siegel
thema entnommen ist.

Mit der inhaltlichen Problematik dieser Szenen hat sich zuletzt J. S. Cooper auseinan

dergesetzt. 33 Er schliesst zwar die Moglichkeit nicht aus, dass es sich bei diesen Bildern urn

Hieros-Gamos-Szenen handelt, bezweifelt es aber.
Fur eine Interpretation als 'Heilige Hochzeit' konnte man auffOhren, dass die Darstel

lung des Geschlechtsverkehrs in kultischem Zusammenhang einen Sinn erlangt, etwa den

der symbolischen Nachvollziehung einer gottlichen Hochzeit und der dadurch erwirkten
Fruchtbarkeit. 34 Ferner scheint eine Deutung im Sinne pornographischer "I' art pour I' art"·

Bilder in der mesopotamischen Kultur undenkbar.

Moglich ware aber auch, dass diese Siegel Tempelprostituierten gehort haben, wie viel

leicht diejenigen mit nackten Frauen mit gespreitzten Beinen, und von diesen Prostituierten

als eine Art Personalausweis getragen wurden. 35

Diese Siegel konnten aber auch Privatleuten gehort haben und als Amulette getragen

worden sein, von denen man sich Fruchtbarkeit erhoffte, z.B. von kinderlosen Ehepaaren,

besonders von Frauen.

1.3 Frauen in Kult oder Wirtschaft

Es handelt sich hierbei urn Darstellungen, die sich eindeutig weder dem kultischen noch

dem wirtschaftlichen Bereich zuordnen lassen. Sie sind von den Kulthandlungen insofern zu

28 Tepe Giyan,Pl. 35 (5), 38 (24); vgl. Amiet, MDP XLIII, no. 458.
29Buchanan, lAOS 87 (1967) 275.
30 Ebeling, RIA 3, 223 s.v. 'Geschlechtsmoral.'

31 Vgl. Cooper, RIA 4,265 § 12.

32Homes-Fredericq, eMP, 94f.
33Cooper, RIA 4, 259ff.

34Vgl. Kramer, The Sacred Marriage Rite, 83f.; siehe 2.3.2.2 dieser Arbeit.
35 Siehe dazu 1.7;
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unterscheiden, als in den hier behandelten Szenen (Nr. 219-274, vgl. Tf. XI) keine Tempel

fassaden, AlHire, Embleme oder Beterinnen auftreten und damit aile Hinweise auf eine

kultische Tatigkeit entfallen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die hier wiedergegebenen Handlungen in den

Bereich der Tempelwirtschaft geheren, wie P. Amiet vermutet' hat, die aber wiederum
mehrere-nicht immer kultunabhangige-Aufgabenbereiche umfasst, in denen Frauen tatig
sein kennen. Deshalb haben wir Frauen, die mit Gefassen hantieren, von den eigentlichen

Wirtschaftsszenen getrennt behandelt.

Auf die verschiedenen Interpretationsmoglichkeiten werden wir am Ende dieses Kapitels

eingehen.

1.3.1 Glyptik

Frauen, die mit Gefassen hantieren, sind bisher nur auf Rollsiegel-Darstellungen belegt.
Diese ikonographische Gruppe ist sehr weit verbreitet:

SUsa (Nr. 219-226); Tepe Siyalk (Nr. 234); Uruk (Nr. 228); Telloh (Nr. 227); Nippur

(Nr. 229); Fara (Nr. 230, 231); Diyala-Gebiet (Nr. 232, 233); Gebel AbU Gelgel (Nr. 239);
Beridjik (Nr. 240); Tell B a ~ a r (Nr. 241).

Bei den Kultdarstellungen auf Siegeln in Kugelbohrtechnik konnten bisher regional
keine stilistischen Unterschiede beobachtet werden. In dieser Gruppe jedoch lassen sich Stile
erkennen: Neben dem 'Einheitsstil',der in Mesopotamien und Elam iiberwiegt, haben sich
spezifisch syrische (Nr. 239, 240, 241, 262 Tf. XI) und elamische (Nr. 234, 251) regionale
Siegelstile herausgebildet.

Mit der archaischen Glyptik aus Syrien hat sich P. Amiet beschaftigt;2 er konnt iiberzeu

gend nachweisen, dass stilistisch und motivisch zwischen Syrien und Elam Beziehungen
bestehen.

Was den mesopotamisch-elamischen 'Einheitsstil' anbetrifft, so ist diese Gruppe bereits
in der Uruk-IVa-Zeit belegt durch ein Siegel, das im Inanna-Tempel von Nippur in der

Schicht XVB gefunden wurde (Tf. XI Nr. 239).

1.3.1.1 Frauen mit Gefassen hantierend

Frauen, die mit Gefiissen hantieren, d.h. die diese anfassen, tragen oder nach ihnen die

Arme ausstrecken, sind uns schon als Teilnehmerinnen bei den Kulthandlungen begegnet. 3

Dort treten sie jedoch immer neben Weih- und Opfergabenbringerinnen, sowie Beterinnen

auf. Die Siegel, die in diesem Kapitel besprochen werden, zeigen diese Frauen jedoch allein,

d.h. ohne Personengruppen, die man dem Kult zuordnen konnte.

Es wurde bereits erwahnt, dass P. Amiet vorgeschlagen hat, hier Frauen zu sehen, die
in der Tempelwirtschaft beschaftigt sind. 4 Als Begriindung fiir seine These konnte man

anfiihren, dass in diesen Szenen dieselben Gefasse wie in den Kulthandlungen auftreten,

'Amiet, GMA, 102f.;idem,MDPXLIII, 110.
2 Amiet, Syria 40 (1963) 57ff.; vgl. Boehmer, PKG 14, 215f.

3 Vgl. Nr. 53, S5, 93,94,98, 101, 105, 109, 110, 114, 132, 139.
4Siehe 1.3.1.
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d.h. bauchige Topfe mit Henkeln bzw. Fiissen, Flaschen, Tiillenkannen, Henkelamphoren,
dreieckige Beutel und eine Reihe runder, nicht genau zu bestimmender Gegenstande, bei

denen es sich urn Gefasse handeln konnte. 5 Niemals treten in diesem Zusammenhang jedoch

die grossen Behalter auf, die auf der Uruk-Vase (Nr. 13) und vor den Priesterinnen auf den

Siegeln Nr. 186-193 (vgl. Tf. VIII) stehen. Gelegentlich sind die Gefiisse auf Tischen bzw.
Matten abgestellt (Nr. 221,237,243,256,264; Tf. XI; vgl. Tabelle I H2, 3, 7).

Die Frauen, die mit diesen Gefiissen beschaftigt sind, werden am haufigsten auf Matten
hockend dargestellt,6 gefolgt von denen, die auf dem Boden sitzen. 7 Seltener sind Frauen,

die auf einfachen Hockern Platz nehmen (Nr. 232, Tab. I B5) oder Hockern mit Beinen

(Nr. 220, 230, 243, 260 Tf. X; Tab. I G4, 6, 7, 12 ), Kissen? (Tf. X Nr. 260, Tab. I E) oder

Banken (Nr. 219?, 237, 271; Tab. I CI ?, 02). Auf einer Siegelabrollung aus Susa (Nr. 226)

sind die Frauen nicht hockend, sondern schreitend dargestellt.

In diesen Szenen sind meist zwei bis vier Frauen zu sehen (Abrollungen ausgenommen),
selten sind soIche, in denen mehr dargestellt sind, z.T. bis uber sieben weiblichen Gestalten

(Nr. 225, 251, 255,256), oder nur eine einzelne Frau (Nr. 221, 233, 239). Bei den einzel

nen Frauen sind dann vor allem Gefasse wiedergegeben, wie auf Nr. 221, wo eine Frau mit

einer Tullenkanne in den Handen vor einem Tisch hockt, auf dem in einer Reihe neun

Tiillenkannen stehen, weitere acht und ein Henkelgefass in tete-beche-Anordnung in der

Reihe darunter. Auf einem Siegel aus Tell Agrab (Nr. 233) wird fast das gesamte Bildfeld

von bauchigen Topfen und Tiillenkannen eingenommen; ganz am Rande hockt eine Frau,

die einen bauchigen Topf hebt, unter ihr kriecht ein Skorpion, und vor ihr schreitet eine

menschliche Gestalt. Wahrscheinlich ist auch diese Figur als Frau anzusehen, denn sie hat
einen Pferdeschwanz und tragt wohl ein Kleid, das bis uber die Knie reicht und mittels vier
Kugelbohrungen, die untereinander sitzen und einer in Kniehohe, die vielleicht die Weite
des Gewandes angibt, wiedergegeben ist. 8

Oefter belegt als in den Kultszenen sind hier zwei sich gegenuber sitzende Frauen (Nr.
222,229,235,237,245,248,252,271,272; vgl. Tf. XI). Diese paarweise Gruppierung ist

bereits auf einem Siegel aus Nippur (Tf. XI Nr. 229) aus der Uruk-IVa-Zeit belegt, auf dem

zwei einander zugewandte Frauen zusammen einen bauchigen Topf halten, wahrend zwei
weitere iibereinander angeordnete hinter ihnen stehen.

Die grossen Henkelamphoren waren vor allem in Elam und Nordsyrien ein beliebtes
Motiv (Nr. 234, 239-241). Die Gefasse auf den nordsyrischen Siegeln konnten in einem
Netz 'hiingend' dargestellt sein. Auf einigen Beispielen (Nr. 239-241) sind zwischen Henkel
und Gefasskorper waagerechte Striche eingraviert. Die Gefasse stehen jedoch auf dem Boden

und erscheinen auch in tete -beche -Anordnung (Nr. 240). SoIche Gefasse sind in Sosa ab der
'proto-urbain-recent '-Zeit belegt. 9

Ein Siegel in der Pierpont Morgan Library (Nr. 251) kann an das Siegel aus Tepe SiyiHk

(Nr. 234) angeschlossen werden. Es stellt in zwei Friesen iibereinander insgesamt sieben

5 Siehe 1.1 .3.5.: Opfergabenbringerinnen und Beterinnen.
6Nr. 221, 222,227,228,235-238,242,244,246,249, 250, 252-254,256,261,263-270,272,273;

vgl. 1.1.3.5. Anm. 102 und Tabelle I, A, B und C.
7N~223-225,229,233,234,239-241,250,251,255,259,262,274(TtXI~

8 0er geknickte Strich liber der kleinen Kugelbohrung konnte auch das nach unten weiter werdende

Gewand angeben. Es sieht wie eine fliichtige Arbeitaus, bei der Kugelbohrung und Strich als Mittel dazu

dienten, diese Gestalt von den nackten Mannern abzusetzen, deren Karper durch mehrere untereinander

gesetzte Kuge1bohrungen dargestellt werden; vgl. Frankfort, OIP 72, no. 872.
9Vgl. Arniet, MOP XLI II, no. 481,489,491, 536,623,629,644,649.
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hockende Frauen dar, die grosse Amphoren an ihren Henkeln fassen. Dieses Siegel zeigt

ausser den vergleichbaren Gefassen auch die gleiche Arm- und fast rechtwinklige Korper

haltung der Frauen wie auf demjenigen aus Tepe Siyalk. 10

In der Kompositionsweise herrscht das Reihungsprinzip vor, aIle anderen Gleiderungs

moglichkeiten treten nur vereinzelt auf (vgl. Tf. Xl):

1. Reihung in Friesen, einregistrig (Nr. 219-223, 226-231, 233-241, 242, 244-250, 252,

253, 258, 260-274).

2. Reihung in Friesen, zweiregistrig (Nr. 224, 225, 241,251,255,256).

3. Metopengliederung (Nr. 243, 257).

4. tete-beche-Anordnung der Frauen (Nr. 232, 254, 256, 259).

Wir haben schon zu Beginn dieses Kapitels erwahnt, dass die inhaltliche Deutung der
Darstellungen von Frauen, die mit Gefassen hantieren, sich als ein schwer losbares Problem
erweist. II Mann kann diese Tiitigkeit sowohl dem Kult- als auch dem Wirtschaftsbereich
zuschreiben, und beide sind zudem nicht immer streng voneinander zu trennen.

Folgende Interpretationsmoglichkeiten bieten sich an:

1. Emfang von Waren:

a. als Opfergaben

b. als wirtschaftliche Giiter

c. beides =a + b

Das hiesse, dass Frauen berechtigt waren, Waren in Empfang zu nehmen.

2. Versorgen von Waren und Vorratshaltung:
a. fUr kultische Zwecke
b. fUr wirtschaftliche Zwecke

c. beides = a + b

Das hiesse, dass Frauen die Aufgabe hatten, Waren bzw. Vorrate zu versorgen.

3. Ausgabe von Waren:

a. fUr kultische Mahlzeiten und Opfergaben

b. als Zuteilung: Lohn, Gratifikation, Bezahlung, Handels-Tauschware, etc.

Das hiesse, dass Frauen verantwortungsvol/e Aufgaben innerhalb der Administration der
Tempelwirtschaft hatten.

4. Bereitung und Handhabung von Opfergaben:

a. vor und fUr kultische Handlungen

b. wiihrend kultischer Handlungen

Das hiesse, dass diese Frauen zum Kultpersonal gehoren, das. wahrend seiner Tatigkeit

dargestellt ist. AIle hier aufgefUhrten Punkte konnten unter Umstanden auf die Darstel

lungen zutreffen, wenn wir von den verschiedenen Funktionen der Siegel ausgehen.
P. Amiet hat darauf hingewiesen, dass die geringe Anzahl der Siegelabrollungen in

10Vgl. Tepe Sialk I, PI. XCIV (S. 79), dort hocken wahrscheinlich Manner in derselben Haltung wie

auf NT. 234 und 251 mit denselben Henkelamphoren. Diese Figuren haben keine Pferdeschwiinze und bei

einer scheinen die Beine nackt zu sein, d.h. Unterschenkel und Fiisse sind trotz der hockenden Haltung

angegeben.
11 In der Literatur finden sich die unterschiedlichsten Interpretationen: van Buren, OrNS 26 (I 957)

298,305; Frankfort, CS. 36f; Moortgat, VR, 7; Boehmer, PKG 14,215; Porada, BM 4 (1976) 112.
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Kugelbohrtechnik aufiHlig ist, und daraus geschlossen, dass die schematisierenden Siegel nur

selten zum Siegeln verwendet und wohl eher als Amulette angefertigt wurden. 12

Nun hat H. J. Nissen versucht, die Diskrepanz zwischen den zahlreichen Abrollungen der

naturalistischen Siegel (" individualistic seals") und den fast nur in Originalen erhaltenen
schematischen Siegeln ("simple-design seals") damit zu erklaren, dass

"as most probably the places where things were sealed and where the seaJings were broken were

different, the sharp contrast just mentioned may be nothing but a reflection of the very uneven

excavation activities within excavated sites".13

Gegen den von P. Amiet angenommenen Amulettcharakter dieser Siegel spricht, dass die

Themen der Darstellungen, in denen Frauen eine Rolle spielen, keinen allegorischen oder

magischen Charakter haben, sondern in einen eher alltaglichen Zusammenhang gehoren. Nur

auf den naturalistischen Siegeln und den Darstellungen von Priesterinnen (Nr. 20-25 Tf. IV,

186, 191, 192-195 Tf. VIII, 196-198), nackten Frauen (Nr. 203-211, vgl. Tf. X) und

Koitusszenen (Nr. 212-218, vgl. Tf. X), finden sich Symboltrager, die meist in Form vom

Emblemen oder Tieren auftreten. Die Handlung konnte aber auch als Gleichnis verstanden

werden, wie bei den nackten Frauen und den Koitusszenen, die zum grossten Tell auf
Stempelsiegeln zu finden sind. 14

Der Amulettcharakter von Rollsiegeln ist sehr wahrscheinlich sekundar. Primar dagegen

ist das Siegeln von Plomben, Krugverschliissen und Tontafeln. Man kann hier H. J. Nissens

Ueberlegungen folgen und hinzufUgen, dass neben der Ausgrabungssituation wohl auch die

Art der Vernichtung in die Diskussion urn die fehlenden Abrollungen mit einbezogen

werden muss. Man kann nicht ausschliessen, dass ein grosser Teil der fehlenden Abrollungen

als Abfall weggeworfen wurde und zerfiel, weshalb er fUr immer verloren gegangen sein

diirfte. Diese Vernichtung trifft wohl vor allem auf die Abrollungen zu, die sich auf Krug

verschliissen befanden, und vornehmlich fUr solche, die auf Gefassen mit Inhalten des

taglichen Bedarfs angebracht waren, wie Nahrungsmittel fUr Gottermahlzeiten, regelmassige

Opfergaben und Rationen fUr Personal. Die Krugverschliisse von diesen Gefassen wurde

sicher in den Wohnstatten der Empfanger von Entlohnungen erbrochen und dann achtlos

zum MUll geworfen. Auch ist anzunehmen, dass der Abfall von Tempeln ausserhalb der
Stadtmauern deponiert wurde, wie es sich fUr Ur nachweisen lasst. 15

Diese Ueberlegungen fUhren uns nun zu dem Inhalt der Darstellungen zuriick. Wir

nehmen an, dass bestimmte Waren in Gefasse gefUllt, verschlossen, versiegelt, registriert und

verwahrt wurden. Wenn diese Waren nun gebraucht wurden, musste man erkennen konnen,

was in den Gefassen war, ohne den Verschluss erbrechen zu mUssen. Ferner ist daran zu

denken, dass die Gefasse so markiert waren, dass man erkennen konnte, fUr welchen Zweck

sie bestimmt waren.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, 16 dass man den Inhalt der Gefasse, zumindest was

feste einerseits und flUssige Vorrate andererseits betrifft, an der Gefassform erkennen

konnte. Den Verwendungszweck konnte man vielleicht an Hand des auf dem Krugverschluss

12 Amiet, MDP XLIII, 110; vgl. van Buren, OrNS 26 (1957) 290; Nissen, BM 6 (1977) 21 Anm. 2.
13 Nissen, ibid., 20.

14 Vgl. Goff, Symbols, 170ff; dort sind nur wenige Siegel angefUhrt, die nachweislich als Amulette

dienten.
15 Woolley, UE IV, 2.

16 Siehe S. 28f. dieser Arbeit.
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abgerollten SiegeIs, d.h. an dem Thema der Darstellung erkennen. So ware es moglich, dass

die Dinge, die fOr den Kult bestimmt waren, mit einem Rollsiegel mit kultischem Thema

gesiegelt wurden, dagegen wurde eines mit wirtschaftlicher Szene verwendet, wenn die Ware

als Lohnzuteilung, Bezahlung oder Handelsgut gespeichert wurde.
Es ware auch moglich, dass in den Variationen eines Siegelthemas eine chronologische

Angabe enthalten ist, wie es von M. A. Brandes vorgeschlagen wird. 17

Auf Grund der obigen AusfOhrungen wird folgende Deutung vorgeschlagen: Die Frauen,

die mit Gefassen hantieren, gehoren in den Bereich des Wirtschaftslebens. Es handelt sich

in einzelnen Fiillen urn Aufseherinnen bzw. Vorsteherinnen, aber bei der Mehrzahl urn

Frauen, die mit der Ein- und Ausgabe von Waren, sowie der Vorratshaltung zu tun haben.

1.4 Frauen im Wirtschaftsleben

In diesem Abschnitt werden Darstellungen behandelt, aus denen eindeutig hervorgeht,

dass Frauen einer Arbeit nachgehen, d.h. sie sind entweder mit oder an einem Arbeitsgerat·

beschaftigt, oder i.iben eine Tatigkeit aus wie z.B. PflOcken oder Melken.

Die Einteilung dieser Siegel in Gruppen, d.h. ihre Behandlung in einzelnert Kapiteln

basiert auf den Tatigkeitsgebieten, wobei jedoch einzelne Siegel zwei Gruppen angehoren

konnen, wenn auf ihnen zwei verschiedenartige Arbeiten nebeneinander dargestellt sind.

1.4. i Glyptik

Es handelt sich bei den Wirtschaftszenen ausschliesslich urn Darstellungen auf Roll

siegeln und Siegelabrollungen (Tf. X II). Von diesen stammen allein aus Elam genau so viele

wie aus Mesopotamien und Syrien zusammen:

Sl1sa (Nr. 282, 283, f87-289); Coga Mi§ (Nr. 280); Ur (Nr. 286); Telloh (Nr. 292);

Diyala-Gebiet (Nr. 290); Tell Brak (Nr. 283); Ugarit (Nr. 293); GatalhOyOk (Nr. 294);

l:Iabl1ba-Kabira (Nr. 275).1

Ais Kompositionspringzip ist nur die Reihung in Friesen belegt, wobei einmal die Frauen
in tete-beche-Anordnung wiedergegeben sind (Nr. 290).

1.4.1.1 Textilarbeiterinnen

Unter den Frauen, die man als Textilarbeiterinnen bezeichnen kann, befinden sich
Spinnerinnen, Weberinnen, Wascher- oder Farberinnen, sowie Hilfskrafte.

Ein Uruk-zeitliches Siegel aus toga M i ~ (Tf. XII Nr. 280) zeigt zwei Arbeitsbereiche

nebeneinander: Links sitzt auf einer einfachen Matte eine Frau, die mit zwei Milchgefassen 2

17Brandes, FAOS 3, 98ff.

1In toga Mi§ wurden noch weitere Siegel mit 'pigtailed women' gefunden, die in Klirze von Kantor in

einem OIP Band (wahrscheinlich Nr. 100) veroffentlicht werden sollen. Ich danke H. Kantor fUr diese

(mlindliche) Auskunft; vgl. jetztauch van Driel, Akkadica 33 (1983) 34 pp.

2 Delougaz/ Kantor, UNESCO,lLe Courrier, Nov. 1969, 23.
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hantiert, vor denen eine grosse Henkelamphora steht; rechts an diese Szene schliesst sich

eine zweite an, auf der eine Frau dargestellt ist, die auf einem Hocker mit kurzen Beinen
sitzt und mit beiden minden eine Spindel halt. Zwischen den beiden Frauen befinden sich

ein Hund und ein Skorpion. Diese Szene wirkt eher hauslich, einmal wegen des Hundes, zum

andern, weil die beiden Frauen je mit einer anderen Arbeit beschaftigt sind.
Hingegen ist auf einem Siegel aus Tell Brak (Nr. 281) ein Betrieb dargestellt, was daran

zu erkennen ist, dass vor den acht hier arbeitenden Frauen ein Aufseher sitzt. Zwischen ihm

und den Frauen scheint ein Baum oder Busch zu stehen, der wohl darauf hinweist, dass die

hier dargestellte Arbeit im Freien verrichtet wurde. Vor dieser Pflanze hocken vier Frauen

in zwei Reihen iibereinander, die in ihren minden Spindeln haben. Neben dieser Gruppe

sitzen weitere vier Frauen, je zwei iibereinander und zu beiden Seiten eines Tisches, auf dem
zwei dreieckige Beutel stehen. Zwischen den beiden Frauen unten, von denen eine auf einer

Matte hockt, liegt ein Hinglicher, schmaler Gegenstand, bei dem es sich urn Wolle handeln
konnte.

In dieser Szene sind wohl Spinnerinnen und Hilfskrafte dargestellt, die einmal Wolle
vielleicht zupfen und den Spinnerinnen zureichen, zum andern die gesponnene Wolle in

Beutel packen; die Frauen werden von einem Aufseher iiberwacht. In den Texten der FD

Zeit aus Girsu (Telloh) ist bezeugt, dass es Aufsichtspersonal fUr Wollarbeiterinnen gab. 3

Wie das Spinnen war auch das Weben ein Frauenberuf, allerdings begegnen uns auf

einem Siegel aus SOsa auch Manner am Webstuh1. 4 Es handelt sich bei diesen Webstiihlen
urn die etwas ungenaue Wiedergabe eines liegenden Webstuhles, wie er noch heute in vielen
Landem des Orients und Nordafrikas in Gebrauch ist und den H. Waetzoldt folgendermassen

beschreibt:

"Zwischen zwei Stangen ist eine Kette gespannt und ein Tell des Stoffes ist schon gewebt. Auf

jeder Seite hockt eine Weberin, doch kann man nicht erkennen, was sie gerade tun. Neben ihnen

liegen oder stehen quadratische Gegenstiinde, vielleicht Stiitzen fUr den Schlingenstab oder

Behiilter fUr die Wollkniiuel". 5

Darstellungen von Weberinnen gibt es auf zwei Abrollungen aus SOsa aus der 'proto-urbain
recent'-Zeit (Nr. 282 Tf. XII, 283):6 Auf beiden Darstellungen haben die Frauen beson

ders lange und volle Pferdeschwanze. Auch fallen die besonderen Hockerformen auf: Auf

Nr. 282 (Tf. XII) sitzen zwei Frauen im Schneidersitz auf rechteckigen kompakten Hockern
mit Beinen, auf denen anscheinend Matten liegen (Tab. I G14); die beiden dahinterste

henden Frauen tragen ein Kleid und sind im Begriff, mit fertigen Textilien gefUllte Behalter
in Empfang zu nehmen; am Webstuhl ist im Moment keine von ihnen beschaftigt. Die zweite

Abrollung mit Weberinnen aus SOsa (Nr. 283) ist nur fragmentarisch erhalten; hier sitzen die

Frauen-wieder im Schneidersitz-auf halbmondformigen Hockern mit kurzen Fiissen

(Tab. I Gil), jede hat einen Webstuhl vor sich. Von der Weberin, die rechts hockt, ist

gerade noch der Unterarm erhalten, sodass man erkennen kann, dass sie beim Weben wieder
gegeben ist.

Zwei Siegel in der Yale University (Nr. 284, 285) zeigen je zwei Weberinnen, die zu

beiden Seiten des Webstuhles sitzen. Auf Nr. 284 halten die beiden rechts sitzenden Frauen

3 Vgl. Deirnel, OrSP 21 (1926) 17ff; vgl. auch Waetzoldt, Textilindustrie, 94ff.

4 Arniet, MDP XLIII, no. 673.
SWaetzoldt, Textilindustrie, 130f; vgl. Ellis, AlA 80 (1976) 76.
6 Siehe 1.1.1. Anm. 24.
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einen Hinglichen Gegenstand in der Hand, der ein Webschiffchen sein konnte. Nr. 285 zeigt

ausserdem eine dritte Frau, die mehrere Gegenstande vor sich hat, mit denen vielleicht

Behalter und Wollknauel wiedergegeben sind.

Ein Webstuhl ist wohl auch auf Nr. 286 (Tf. XII) dargestellt, einem Siegel aus Ur, das
in der < i a m d a t - N a ~ r - z e i t l i c h e n Schicht des Pit F gefunden wurde. 7 Rechts vom Webstuhl

sitzen zwei Frauen mit Gefassen, eine auf einem hoheren Hocker mit Beinen (Tab. 1 G5),
die andere auf einem niedrigeren (Tab. 1 A2). Vor Ihnen richtet sich ein gehorntes Tier auf

seinen Hinterbeinen auf, und darunter steht ein beinahe quadratischer Gegenstand mit

dachartigem Aufsatz, von dem E. Douglas van Buren annimmt, dass es sich urn einen Ofen

handeln konnte. 8 Es ware auch moglich, dass hier eine HOrde dargestellt ist. Am rechten

Bildrand ist eine Spinne zu sehen, die gerade ihr Netz spinnt. Der Teil der Szene mit dem

Tier, der HOrde und den hockenden Frauen, der so unvermittelt neben den Webstuhl gesetzt

zu sein scheint, konnte in den Bereich der Tierversorgung oder Milchwirtschaft gehoren. In

diesem FaIle waren zwei Themen neheneinandergesetzt, wie wir es schon bei der Siegel
abrollung aus toga M i ~ (Tf. XII Nr. 280) gesehen haben.

In den FD-Texten aus Girsu (Telloh) sind Wollarbeiterinnen, d.h. Weberinnen und
Spinnerinnen gut bezeugt. 9 Sie werden in den Entlohnungslisten voneinander getrennt

aufgefOhrt, d.h. es handelt sich urn jeweils eigenstandige Berufe. 10 Diese Unterscheidung

von Weberinnen und Spinnerinnen findet sich auch in den Siegeidarstellungen wieder, d.h.

sie treten niemals zusammen auf einem Siegel auf, sondern immer getrennt (Nr. 280, 281

versa Nr. 282-285; vgl. Tf. XII).
Schwierig ist die Deutung der beiden Siegel, auf denen eine Spinnerin (Nr. 280) bzw.

ein Webstuhl (Nr. 286) in Verbindung mit anderen Tatigkeiten dargestellt ist. FOr Nr. 280
wurde der Vorschlag gemacht, die Szene im hauslichen Bereich anzusiedeln; dann konnte
die Abrollung, die von dem Siegel erhalten ist, dazu gedient haben, Heimerzeugnisse zu

kennzeichnen.

Anders auf Nr. 286 (Tf. X II), wo die Verbindung zwischen Frauen mit Gefassen,
gehornten Tieren, HOrde und Webstuhl am ehesten vielleicht so zu erklaren ware: Das Tier

stellt ein Schaf dar,l1 darunter dessen HOrde, in den Gefiissen der Frauen konnten sich

Erzeugnisse von Schafen befinden, wie Schafmilch und Schafkase; der Webstuhl dahinter

gibt einen Hinweis auf die mit Schafwolle hergestellten Textilien.

Eine weitere Interpretationsmoglichkeit ware, dass diese Frauen, ausser beim Weben und
Spinnen, auch bei anderen Arbeiten wiedergegeben werden. Aus Texten der Ur-III-Zeit

wissen wir, dass Weberinnen auch zu anderen Tatigkeiten herangezogen werden konnten,

und z.B. Schafe raufen, Schiffe treideln, Rohr tragen und Getreide mahlen mussten. 12

Eine einzelne Siegeiabrollung aus SQsa (Nr. 287 Tf. X II) zeigt in zwei Reihen Oberein

ander sechs Frauen mit sehr langen Zopfen, die im Schneidersitz auf dem Boden hocken.

Drei haben einen eckigen Bottich vor sich, mit gewundenen Bandern oder Stofflagen, die

die Frauen entweder aus dem Bottich herausziehen oder im Begriff sind hineinzustrecken.

7Legrain, UE X, ad no. 31.

8Van Buren, OrNS 26 (1957) 294, 304.

9 Deimel, OrSP 43-44 (1929) 82ff.; idem, AnOr 2 (1931) 97, 108f.; Maekawa, Mesopotamia VIII-

IX (1973-74) 96f.
10Ibid.

11Vgl. Nagel, ZA 55 (1963) 176ff.

12Waetzoldt, Textilindustrie, 93,97.
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Zwei weitere Frauen scheinen an solchen 'Stoffen' zu ziehen; bei der sechsten ist wohl ein

Bottich zu erganzen. P. Arniet verrnutet auf Grund ahnlicher Darstellungen in einern agypt

ischen Grab, dass es sich hier urn Frauen handelt, die Wasche waschen. 13 Moglich ware

auch, dass diese Frauen Stoffe oder Bander farben. 14

Das Spinnen, Weben und z.T. auch das Waschen und Walken von Stoffen war sowohl
nach Aussage der Siegelbilder als auch der spaten schriftlichen Quellen Frauenarbeit. 15

1.4.1.2 Gartenarbeiterinnen

Mit dern Pfliicken von Friichten sind Frauen auf Siegelabrollungen aus SUsa beschaftigt
(Nr. 288, 289, Tf. XII).16 Sie stehen und halten je einen Behalter in der linken Hand, wah

rend sie init der rechten an eine Pflanze fassen.
Dass Frauen in der Gartenarbeit tatig waren, konnen wir nur diesen beiden Stiicken aus

SUsa entnehrnen, und die Darstellung ist urnso iiberraschender, als nach Aussage von FD
Wirtschaftstexten diese Tatigkeit von den sogenannten igi - n u - d Us ausgeiibt wurde, die

allern Anschein nach rnannlichen Geschlechtes waren. 17 Es ist aber rnoglich, dass z.B. in

Siisa die Gartenarbeit zu jenen Tatigkeiten gehorte, die von Frauen ausgeiibt wurde, irn

Gegensatz zu Mesopotamien, wo es Mannerarbeit war.

1.4.1.3 Topfereiarbeiterinnen

P. Arniet hat vermutet, dass auf einern Siegel aus Tell Agrab (Nr. 290) die

"grand appareils bombes contenant chacun un objet globuleux ... pourraient etre

des fours de potiers".18

TopferOfen vergleichbar denen auf diesern Siegel wurden in Tepe Gaura, Tepe Siylilk und
dern Ternpeloval von l J a r a ~ i gefunden. 19

Topferinnen kennen wir aber aus den FD-Wirtschaftstexten ebenso wenig wie Garten

arbeiterinnen. Auf der Darstellung 20 sind in zwei Reihen in tete-beche-Anordnung acht

Personen zu sehen. Das Siegel ist jedoch sehr tliichtig gearbeitet und z.T. am Rand etwas

abgerieben, so dass nicht rnehr aIle Details erkennbar sind.
In der oberen Reihe hockt eine Gestalt, deren Kopf und Arme nicht rnehr erhalten

sind, auf einer Matte hinter einern Topferofen; davor sitzt eine Frau mit Pferdeschwanz auf

dern Boden, die ihre Arme nach vorne zu runden Gegenstanden ausgestreckt hat; hinter ihr

liegt ein weiterer dieser Gegenstande. Vor der Frau befindet sich ein zweiter Topferofen,

13 Arniet, MOP XLIII, 80.

14Waetzoldt, Texti/industrie, 154, 16lf; tiber das Farben als Tatigkeit ist bisher nur wenig bekannt,
vgl. zurn Beruf des Farbers RIA 3,26, und zuletzt Landsberger, JCS 21 (I967) 145ff., 155ff.

15 Waetzoldt, Texti/industrie, 82, 92f., 122.
16 Arniet, MOP XLIII, 83.
17 ZU igi-nu-dus siehe: Edzard, SRU, 86; Hruska, ArOr 41 (1973) 6, 124f.
18 Arniet, GMA, 102.

19 Tepe Gawra I, S. 34, PI. IX (R. 817); Tepe Gawra II, PI. XLI a, b; Tepe Sialk I, 37 Fig. 5; Delou

gaz, OIP 53, 132 Fig. 120; vgl. Salonen, BagM 3 (I964) 114ff.
200as Siegel ist in Frankfort, OIP 72, PI. 75 no. 819 verkehrt herurn abgebildet worden; vgl. Urnzeich

nung von Arniet, GMA, PI. 21 bis G; (die TopferOfen stehen in OIP 72 auf dern Kopf).
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und eine Gestalt hockt davor mit dem Gesicht der anderen Frau zugewandt; die Arme sind

nach vorn ausgestreckt, und uber ihnen ist nochmals ein runder Gegenstand. Hinter dieser
Gestalt ist in KopfbC,he ein schrager Strich, der an einem weiteren runden Gegenstand endet
und wahrscheinlich den Pferdeschwanz angibt, d.h. diese Gestalt ist wohl eine Frau. Mit dem
Rucken dieser zugekehrt hockt links noch eine Frau, die wiederum einen runden Gegen
stand tragt.

In dieser oberen Szene scheint das Hineinsetzen oder Herausnehmen der Topfe in bzw.
aus dem Ofen dargestellt zu sein. Die in der unteren Reihe tete-heche dazu hockenden Frau

en haben dreimal einen bauchigen Henkeltopf vor sich und einmal anscheinend eine TuIlen
kanne. 21 Zwischen dieser Kanne und dem runden Gegenstand in der oberen Reihe ist ein

ovales, unten nicht geschlossenes Gebilde mit einer Kugel in der Mitte wiedergegeben. Sollte
hier vielleicht ein dritter Topferofen dargestellt sein? Zwei Skorpione kriechen im unteren
Fries zwischen zwei Frauen.

Die Frauen der unteren Reihe halten entweder die bereits gebrannten Gefasse oder, was
in diesem FaIle die Verbindung zur oberen Szene herstellen wurde, sie hocken mit den noch
ungebrannten Gefassen, die ihnen von den in der oberen Reihe Sitzenden abgenommen und
in den Ofen gestellt werden.

Abgesehen von der Gestalt ohne Kopf und Arme in der oberen Reihe sind alle Frauen
mit Gefassen beschaftigt, denn wir durfen wohl auch in den runden Gegenstanden Gefasse
sehen. Neben der 'bereits vorgeschlagenen Deutung des Holens und Bringens vom bzw. zum
Ofen ware auch denkbar, dass das Glatten und Verzieren von Keramik dargestellt ist. Die
Arbeit an der Topferscheibe konnen wir ausschliessen.

1.4.1.4 Frauen in Milchwirtschaft und Tierhaltung

Eine Frau mit zwei Milchgefassen haben wir neben einer Spinnerin auf Nr. 280 (Tf. XII)
gesehen und angenommen, dass es sich urn eine Darstellung aus dem hauslichen Bereich

handelt.
Die Siegeldarstellung Nr. 291 kann man vielleicht am ehesten in den Bereich der Milch

wirtschaft einreihen. Auf einer Matte und einem fiinfbeinigen Hocker (Tab. I G9) hockt je
eine Frau mit einer Tullenkanne; vor und hinter dem Hocker stehen runde Topfe, aus denen
ein langer Stab herauskommt, und die E. Douglas van Buren als Butterfass mit Butterstossel
erklart hat. 22 An diese Szene schliesst eine weitere mit drei Betenden (?) und Gefassen an.

Wir sehen hier wohl eine Kombination von zwei verschiedenartigen Szenen, nur dass hier
nicht beide Themen aus dem Bereich des Wirtschaftlebens stammen, sondern eines zu den
Kultdarstellungen gehoren durfte, d.h. Opfergabengringerinnen darstellt. Deutet dieses

Nebeneinandersetzen vielleicht auf eine Verbindung zwischen der Herstellung eines Pro
duktes, in diesem FaIle Butter, und dem Darbringen dieses Erzeugnisses als Opfergabe?

Dieses Siegel konnte demnach ebensogut unter die Szenen von Frauen mit Opfergaben
eingereiht werden (1.1.3.5).

Aus Telloh stammt ein Siegel (Nr. 292), das in den Bereich der Tierhaltung gehort. Drei
Ziegen mit recht ungeschickt wiedergegebenen Fussen stehen nach rechts gewandt in einer
Reihe hintereinander. Ueber ihnen, womit wohl neben ihnen gemeint ist, befinden sich

21 Am Original ist vome deutlich eine Art Tulle zu sehen.
22 Van Buren, OrNS 26 (1957) 294.
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mattenartige Gebilde. Die vorderste liege wird von einem Mann gefUttert, und hinter der

mittleren hockt eine Frau auf dem Boden, die wahrscheinlich im Begriff ist, die liege zu

melken.
Aus Ugarit stammt ein Siegel (Tf. XII Nr. 293), auf dem eine einzelne hockende Frau

zusammen mit einem dreieckigen Beutel und einer Schale mit hohem Fuss dargestellt ist,
sowie drei Cerviden und Matten. Die Tatigkeit der Frau hat wohl mit den Tieren zu tun,

lasst sich aber an Hand der Darstellung nicht genau festlegen.

Ein weiteres Siegel aus dem syrischen <;atalhiiyiik (Nr. 294), zeigt von rechts nach links

einen stehenden Mann mit erhobenem Arm, gefolgt von einem Cerviden. Hinter dem Tier

befinden sich zwei grosse Henkelamphoren, von denen die untere aufrecht steht und die

obere waagerecht gehalten wird. Hinter den Amphoren sitzen zwei Frauen iibereinander,

die das jeweilige Gefass vor sich anfassen, d.h. es konnte sein, dass die Frau, die oben hockt,
aus dem Gefass, das sie waagerecht halt, etwas in das darunterstehende giesst. 1m Riicken

der beiden Frauen steht ein Bovide auf einer Matte, und dariiber liegt ein Hund in um
gekehrter Richtung. Es ist anzunehmen, dass in dem Boviden eine Kuh dargestellt ist, die

zum Melken bereit ist und deshalb auch auf einer Matte steht; der Cervide ist dann wahr

scheinlich eine liege, die bereits gemolken ist und von dem Mann abgefUhrt wird.

In den Bereich der Tierversorgung gehort wohl auch das Siegel Nr. 295, auf dem fol

gende Figuren dargestellt sind: Unten zwei einander gegeniibersitzende Frauen mit einer

Henkelamphora zwischen sich, dariiber eine dritte, die einen nicht identifizierbaren Gegen

stand in den Handen halt, davor befindet sich noch ein weiterer unkenntlicher Gegenstand.
In der Mitte des Bildfeldes kniet eine etwas grossere Gestalt mit nach vorn ausgestreckten
Armen, vor der eine Frau auf einem Hocker mit Fiissen (Tab. I G8) sitzt. Diese Frau hat
ein kleines Gefass in den Handen, und vor ihr, nach links gewandt, steht entweder eine liege

oder ein Schaf, das seinen Kopfiiber etwas neigt, was man vielleicht als die fliichtige Wieder

gabe einer Pflanze deuten konnte. 23 Dariiber hockt eine kleine Frau mit sehr langem Pfer

deschwanz, hinter der ein junges Tier-wohl ein licklein-steht.

Auf Grund dieser Darstellung lasst sich nicht mehr sagen, als dass vielleicht rechts die

Versorgung der Tiere gezeigt ist, wahrend links eventuell die entsprechenden Erzeugnisse
dieser Tiere in Gefasse gefUllt stehen. Die etwas grossere Figur in der Mitte halt E. Porada
fUr eine Art Aufseher. 24

Aus den FD-Wirtschaftstexten wissen wir, dass es Skalvinnen gab, die fUr die Versor
gung von Tieren zustandig waren. 25 Ob aber auch auf diesen Siegelbildern Sklavinnen

dargestellt sind, ist nicht zu erkennen, konnte aber auf Grund der Anwesenheit von Mannern

auf Nr. 292 und 294 und dem vermutlichen Aufseher auf Nr. 295 angenommen werden. In

jedem FaIle bezeugen diese Darstellungen, dass Frauen schon vor der FD-leit in diesem
Wirtschaftszweig tatig waren.

In wie weit aber diese Frauen oder Sklavinnen spezialisiert waren, ist kaum festzu

stellen. Aus den Lohnlisten erfahren wir zwar, dass sie fUr die Entlohnung nach Tatigkeits
bereichen gruppiert sind,26 das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch anderen Arbeiten

nachgehen mussten, wie etwa jahreszeitbedingten Beschaftigungen. Dieses konnte vielleicht
auf Grund der Namen der Sklavinnen in Verbindung mit den Daten der Texte fUr Girsu

23Vgl. Porada, CANES I, 5 ad no. 8.
24 Ibid.

25 Deimel, DrSP 43-44 (1929) 87ff.;idem, AnDr 2 (1931) 109; vgl. Bauer, AWL, 197ff. (Text Nr. 46).

26 Ibid.; vgl. auch 1.6 zu Sklavinnen in der Uruk-GN -Zeit.
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erschlossen werden, wobei jedoch eine solche Identifikation unsicher ist, da in den Listen

viele Frauen dieselben Namen tragen. Indirekte Hinweise darauf, dass die Arbeitsplatze

gewechselt wurden, gibt es jedoch in den Texten. 27

Zusammenfassend konnen wir iiber Frauen im Wirtschaftsleben der Uruk- und Gamdat

N a ~ r - Z e i t sagen, dass sie

1. ausserhalb des hauslichen Bereiches in Betrieben wie Spinnereien, Webereien, Topfer-

eien und Gartnereien arbeiten,

2. melken und Milcherzeugnisse herstellten, und

3. bis zu einem gewissen Ausmass auch mit der Tierversorgung betraut wurden. 28

Diese Tatigkeiten, die Frauen schon auf den Darstellungen der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t

ausiiben, sind dann als Frauenberufe in den folgenden Epochen nicht mehr bildlich wieder

gegeben, sondern fast ausschliesslich in den Wirtschaftstexten belegt.

Frauen arbeiteten in der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - P e r i o d e aber auch in Wirtschafts

zweigen, die uns aus den Texten bisher nur fUr Manner belegt sind, wie in Topfereien und

im Gartenbau.

In Aussehen und Haltung unterscheiden sich die arbeitenden Frauen in nichts von

denen, die als Weih- und Opfergabenbringerinnen und Beterinnen an den Kulthandlungen

teilnehmen. In einigen Fallen sitzen sie sogar auf Hockern mit Beinen (Nr. 280, 282, 283,

286,291; vgl. Tf. XII und Tabelle 1 G), was vielleicht so zu verstehen ist, dass es innerhalb

einer Gruppe arbeitender Frauen hierarchische Stufungen gab. Schwierig bleibt eine solche
Abstufung jedoch im Vergleich zu einer Rangordnung innerhalb des Kultpersonals, wo Prie

sterinnen z.T. auch auf Hockern mit Beinen sitzen (siehe Tabelle 1 G). Immerhin gibt es in

den Darstellungen von Wirtschaftsszenen keine Hocker mit Kugelverzierungen oder Stier
beinen.

1.S Schwer zu deutende Szenen auf Rollsiegeln

Einerseits lassen sich mehrere Darstellungen mit Frauen in keinen der bisher bespro

chenen Bereiche einfiigen, andererseits aber ergeben sich aus ihnen auch keine neuen

Aspekte hinsichtlich der Funktionen von Frauen im Offentlichen Leben, d.h. im Kulteben

oder in Bereichen der Wirtschaft. Zwar werden im folgenden DeutungsvorschHige gemacht,

sie sind aber zu wenig gesichert, urn eine Zuordnung zu einem bestimmten Bereich zu

erlauben.

Die Siegel, urn die es hier geht, werden im folgenden einzeln (unter Nummern) be
handelt:

1. Auf dem Siegel Nr. 297 (Tf. VIII) sind zwei auf einer Matte hockende Frauen zusam

men mit zwei auf Bergen liegenden Rindern dargestellt. Die rechte Frau hat die Arme

betend erhoben, die Arme der Frau in der Mitte zwischen den beiden Rindern sind nur

noch teilweise erhalten, moglicherweise durch die leichte Beschiidigung am Siegel.

Vorstellbar ware aber auch, dass sie nach vorn waagrecht ausgestreckt waren. Vor den

beiden Rindern steht je eine Flasche.

27Maekawa, Mesopotamia VIII-IX (1973-74) 102 Anm. 30, 125 Anm. 68 (7), 128f. Anm. 70 und 71.

28Ein weiteres Siegel, das zu dieser Gruppe gehort, wurde in l;Iabiiba-Kabira gefunden und stellt eine
Frau zwischen Tieren und einem Gefass dar; siehe Nr. 275; vgl. auch van Oriel, Akkadica 33 (1983) 36.
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Unwahrscheinlich ist wohl, dass es sieh, wie E. Douglas van Buren meint, urn Kiihe han
delt, die gemolken werden,l da Kiihe zum Melken stehen miissen.

Wir konnen die beiden Motive getrennt voneinander auffassen, wobei die Bedeutung der
auf einem Berg liegenden Rinder offen bleibt. Sie konnten eventuell als Symboltiere
einer Gottheit verstanden werden, womit ein Bezug zum Gebetsgestus der Frau rechts
hergestellt ware. Nehmen wir an, dass die Arme der zwischen den beiden Rindern hoek
enden weiblichen Gestalt ausgestreekt sind, ferner, dass, obwohl das Rind dahinter
keinen Schwanz hat, einer der beiden Linien dariiber ein Schwanz ist-(die zweite Linie

kann ieh mir dann nieht erklaren),-so konnte es sein, dass hier die Geburt eines Kalbes
dargestellt ist. Es konnte vielleieht sein, dass am Hinterteil der Kuh, an der Stelle, wo
die kleine Besehiidigung ist, eine Ausbuehtung sitzt, die auf ein Kalbchen hinweist, das
die Frau gerade herauszieht. Gegen diese Interpretation kann man anfiihren, dass auf
Grund der beiden senkreehten Striche iiber bzw. hinter dem Hinterteil der Kuh die Frau
dahinter ihre Arme im Gebetsgestus erhoben hat, wie diejenige, die vor der Kuh hoekt.
Ferner ist zu bedenken, dass, wenn die Kuh gebarend dargestellt ist, sie zumindest auf
der Seite liegend miisste, was jedoeh bei Kiihen sehr selten der Fall ist, denn in der Regel
gebaren sie stehend.

Die Verbindung zwischen Flasche und Rind, wie sie hier wiedergegeben ist, schliesst
wohl eine Identifikation des Rindes mit einem Stier aus. So bleibt wohl unsere erste
Vermutung am wahrscheinlichsten, d.h. das Nebeneinandersetzen von Rind-Berg-Motiv
und betenden Frauen, ohne dass eine handlungsbezogene Verbindung zwischen beiden
bestiinde.

2. Nr. 298 (Tf. XII) ist ein Siegel aus Nordsyrien (Tell Ba§ar). Hier steht ungefahr in der
Mitte der Szene eine Frau mit kurzem Zopf und knielangem Kleid nach rechts gewandt;
iiber ihr ist eine kleine Kugel, und hinter ihr steht ein Henkelgefass, das fast so gross ist

wie sie. Ueber dem Gefass liegt ein langer, schmaler undefinierbarer Gegenstand, der sich
zum rechten Ende hin verdickt und links IOffelfOrmig endet; etwa in der Mitte geht ein
schrager Strich nach unten. Links von Gefass und Gegenstand hockt eine Gruppe von
Personnen ohne pferdeschwanze und Arme, die tete-beche angeordnet sind, und nur
noch aus nebeneinander gesetzten Kugelbohrungen bestehen.

Rechts von der stehenden kleinen Frau scheint ebenfalls eine Gestalt zu hoeken, die
naeh links gewandt ist. Auch sie ist nur noch mittels Kugelbohrungen wiedergegeben.
Diese Figur ist verglichen mit den anderen im Masstab viel grosser und deshalb wahr
scheinlich die Ranghoehste unter ihnen. Ihr Kopf und Korper sind relativ weit vonein
ander getrennt, vor ihr befindet sich eine kurze, dicke senkrechte Kerbung, die vielleicht
die Arme dieser Gestalt darstellen soli. Hinter dieser Figur ist ein Gegenstand zu sehen,
der sich aus einem rechteckigen, liinglichen Mittelteil mit zwei Kugeln dariiber zusam
mengesetzt und link und rechts von je einem schmalen bogenformigen Gebilde gerahmt
wird, dessen iiussere Linie un ten in mehreren kurzen Verzweigungen endet. Eine
Deutung dieses Gegenstandes ist mir nicht moglich. 2

3. 1m Metropolitan Museum in New York befindet sich ein noeh unverOffentlichtes Siegel
(Tf. XII Nr. 299) mit menschlichen Figuren und Gefassen. Am rechten Bildrand hockt
eine Frau, die ihre Arme in Brusthohe erhoben hat. Auf einer Bank mit FOssen (Tab. I

1 Van Buren, OrNS 26 (1957) 302.
2Vgl. Buchanan, Oxford I, no. 707.
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G6), die auf die besondere Stellung der Personen hinweist, die darauf Platz genommen

haben, sitzen sich em Mann und eine Frau gegeni.iber, die gemeinsam eine Kanne halten.

Links von dieser Gruppe sehen wir eine grosse Gestalt, bei der es sich wahrscheinlich urn

einen Mann handelt, der das linke Bein untergeschlagen und das rechte aufgestellt hat.
Er fasst eine grosse Amphora, die vor ihm steht, am Henkel, und die auf der anderen

Seite am Fuss von einer winzig kleinen Figur-vielleicht einem Kind-beri.ihrt wird.
Zwischen der Bank und dem, am Boden hockenden grossen Mann befinden sich drei

kleine Kugeln, die vielleicht ein Gefass wiedergeben. 3 Dari.iber ist ein Gebilde, das sich

i.iber dem Hockenden nach links biegt, rechts unten von einer Kugel ausgeht und auf der

anderen Seite in einer Verdickung mit drei Abzweigungen endet. Womoglich ist hier ein

Baldachin oder ein umgebogener Baum bzw. Pflanze dargestellt. 4

Links neben der kleinen Gestalt steht ein zweites Henkelgefass, ein drittes liegt dari.iber,

und daneben befinden sich im oberen Register zwei weitere dieses Typus, im unteren
Register zwei dreieckige Beutel.

Diese Szene ware an die Darstellungen von Frauen anzuschliessen, die mit Gefassen

hantieren (1.3). Sie wurde jedoch von dieser Gruppe getrennt behandelt, da offen bleibt,
ob die Tatigkeiten, die hier ausgefi.ihrt werden, nicht doch eher in den Bereich der Kult

handlungen gehoren. Denn es scheint, dass sowohl der Mann unter dem gebogenen

Gegenstand als auch der Mann auf der Bank eine hervorgehobene Stellung einnehmen,

da beide grosser als die Frauen sind, die hier vermutlich eine untergeordnete Rolle
spielen.

4. Die letzte schwer zu deutende Darstellung tragt ein Siegel aus ijafa~i (NT. 300): Links
sitzt eine Frau auf einem Hocker (Tab. 1 F6), die die ganze Hohe der Siegelflache
einnimmt; sie hat die Arme im Gebetsgestus erhoben. Vor ihr hockt eine Gruppe von

drei Frauen auf dem Boden, zwei von ihnen in tete-beche-Anordnung, die Gefasse i.iber

bzw. vor sich haben. Die beiden rechts hockenden Frauen halten einen schmalen,
langlichen Gegenstand in den Handen, der aus zwei parallelen Strichen und je einer

Kugel rechts und links der Striche besteht. Davor hockt eine Gestalt auf einem Hocker

tete- heche zu der anderen grossen Frau, die von zwei klammerartigen Gebilden einge

fasst ist. Dieses Gebilde beschreibt eine senkrechte Linie, die oben und unten recht

winklig umbiegt, wobei dasjenige rechts unten ineinem Bogen verlauft, der an dem
unteren Arm der Frau endet; oben enden beide in einer kleinen kugelahnlichen Verdick
ung. Es ware unter Umstanden moglich, dass hier der Bau eines Webstuhles wieder

gegeben ist, und die Darstellung miisste dann unter die Szenen eingereiht werden, die

in den Bereich der Textilbetriebe gehoren (siehe oben 1.4.1.1). Aber man muss wohl

auch die Moglichkeit in Betracht ziehen, dass dieses Gebilde als Schlangen gedeutet
werden konnte, und hier vielleicht eine Kulthandlung gezeigt ist.

3 Es hande1t sich hier vielleicht urn die fliichtig gearbeitete Wiedergabe eines bauchigen Topfes mit

Henklen.
4Vgl. die gebogenen Gebilde auf archaischen Siegeln aus Uruk; Zusammenstellung bei Amiet, GMA,

PI. 9 No. 173(?), 174, 175.
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Zu den schriftlichen Quellen der Uruk- und ( j a m d a t - N a ~ r - Z e i t , die fUr die Fragestellung
dieser Arbeit zur VerfUgung stehen, ist zu bemerken, dass nach einer Durchsicht der verOf
fentlichten Texte aus Uruk l und Gamdat N a ~ r , 2 sowie der mir zuganglichen Sekundarlitera
tur,3 kaum auswertbare Hinweise auf Frauen zu erhalten sind.

Aussagen tiber Offentliche und private Funktionen von Frauen lassen sich auf der Basis

des Textmaterials noch nicht machen. 4 Es ist aber nicht so, dass in den Texten keine weib

lichen Personen genannt wtirden, sondern der Grund liegt darin, dass unser Verstiindnis

dieser Texte noch sehr begrenzt ist. Recht haufig ist z.B. das Zeichen fUr Frau M i in Uruk
belegt,5 und es hat zahlenmassig viele Sklavinnen GEM E gegeben. 6 Zwei Stellen bieten

einen Beleg fUr eine Oberpriesterin EN: Mi, ' und die Zeichen fUr Herrin, Konigin NIN 8 und
Gemahl(in) DAM 9 sind in wenigen Beispielen belegt.

Daraus kann man immerhin schliessen, dass es hochgestellte Frauen und Sklavinnen
gegeben hat, wobei von letzteren fUr die Uruk- und ( j a m d a t - N a ~ r - Z e i t bisher noch nicht

bekannt ist, welche Arbeiten sie verrichteten. Die Texte bezeugen jedoch, dass es bereits
in diesen Perioden ein differenziertes SozialgefUge gab, und dass, was Frauen anbetrifft,

mindestens zwei gesellschaftliche Schichten nachweisbar sind, sowohl Herrinnen, d.h.

Priesterinnen und Koniginnen, als auch Sklavinnen, d.h. sehr wahrscheinlich Arbeiterinnen.

Es Hisst sich auch eine Verbindung zwischen den Texten und den Siegeldarstellungen

aufzeigen:

Das Zeichen ftir Oberpriesterin EN:Mi kann man mit den als Priesterinnen gedeuteten

Frauen auf der Uruk-Vase (Nr. 13), in den Prozessionsszenen (Nr. 20, 23, 25) und den
Kulthandlungen (Nr. 186-195) in Beziehung setzen. Auch wenn wir nicht nachweisen
konnen, dass es sich bei diesen Darstellungen urn diejenigen von Oberpriesterinnen der

'Klasse' der EN:Mi handelt, so belegen doch die archaologischen und schriftlichen QueUen

die Existenz hoher Priesterinnen in der Uruk- und GN -Zeit.

1.7 Ueberlegungen zur Situation der Frau
in der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t

Wir miissen uns nun die Frage stellen, was sich aus dem untersuchten Material im Hin

blick auf Frauen im Offentlichen und privaten Leben der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t

ergibt.

1 Falkenstein, ATU (I936).
2 Langdon, OECT 7 (I 928).
3 Vgl. Zusammenstellung bei Nissen, WG A V, 7 Anm. 7; die russische und japanische Literatur war mir

nur soweit zugiinglich, wie sie iibersetzt oder in Sammelbiinden erschienen ist.
4 M.G. Green, die diese Texte bearbeitet, hat mir mitgeteilt,dass sie beim gegenwartigen Stand ihrer For-

schungen noch nichts Brauchbares liber Frauen aussagen konne.
5 Falkenstein, A TU, Nr. 21.
6 Vgl . Vaimann, WGA V, 24f.
'Langdon, OECT 7, no. 302; vgl. Vaimann, WGA V, 19£.; Falkenstein, ATU, Nr. 21 (Nr. 349 Rs 12).
8 Langdon, OECT 7, no. 305.
9 Falkenstein, ATU, Nr. 22.
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"'lI

Was den Bereich des Offentlichen Lebens anbetrifft, so ist der religios-kultische Aspekt,
d.h. die Institution Tempel, beim archiiologischen Material dieser Perioden vorherrschend. 1

Das erstaunt nicht, da die Regierung und Verwaltung des Gemeinwesens zum grossten Teil

bei den Tempeln lag. 2 In 'weltlichen' Funktionen des Offentlichen Lebens sind Frauen bis
jetzt weder in archiiologischen noch in schriftlichen Zeugnissen belegt. 3

Zum Offentlichen Bereich gehort auch das Wirtschaftsleben, das Ueberschneidungen mit

dem kultisch-religiosen Leben (Tempel) und wohl auch mit den sakularen Einrichtungen

(Palast) aufweist, sowie gelegentlich in den privaten Bereich iibergreift. 4 Gerade im Wirt

schaftsleben sind die verschiedenen Verwaltungs- und Lebensbereiche nicht immer streng

voneinander zu trennen. s

Aus den untersuchten Darstellungen lasst sich schliessen, dass es im Tempel bei den

Frauenberufen eine Hierarchie gab, die bis zu einem gewissen Grad wohl auch als Spiegelbild

ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft angesehen werden kann. 6 So nehmen Frauen als
Priesterinnen einen prominenten Platz neben dem En ein,7 und sie konnen Kult-'Emp

fangerinnen' oder Leiterinnen des Kultes sein. 8 Unter dieser weiblichen 'Fiihrungsschicht'
standen Gruppen weiblichen Hilfspersonals. Sie hatten vielfaltige Aufgaben zu erfiillen, die

sowohl kultischer Art, als auch handwerklichen Charakters sein konnten, oder aber in den

Bereich der Dienstleistungen fielen. Ob diese Frauen Sklavinnen waren, oder aber der 'frei
en' Mittelschicht einer Stadt angehorten, lasst sich an den archiiologischen Zeugnissen nicht

erkennen. Nach Aussage der Texte diirfte aber ein solcher Unterschied bestanden haben. 9

Auch die ausseren Merkmale-wie Kleidung und Haartracht-geben hier keinen klaren

den Hinweis. Abgesehen von den Priesterinnen auf den Darstellungen Nr. 13, 186 -191, sind
weibliche Personen immer gleich gekleidet und frisiert. So unterscheiden sich die im Kult

beschiiftigten Frauen im Aussehen in nichts von denen, die in der Wirtschaft tatig sind, d.h.
dass anscheinend Kleidung und Frisuren keine 'Statussymbole' waren. Die Gewander

konnen sich jedoch in der QualWit des Materials und den Farben unterschieden haben.

Auffallig ist ferner, dass niemals Schmuck dargestellt ist, auch nicht bei der Priesterin auf
der Uruk-Vase (Nr. 13), obwohl man Schmuck aus der C a m d a t - N a ~ r - Z e i t gefunden hat. 10"

Auf Grund der Darstellungen ist keine endgiiltige Aussage dariiber moglich, ob Frauen,

die kultische Aufgaben zu verrichten hatten, auch in der Wirtschaft beschiiftigt wurden. Es

kann auch voneinander getrennte Personalgruppen gegeben haben, die nur im kultischen
oder nur im wirtschaftlichen Bereich tatig waren. Da diese Frauen fast ausschliesslich auf
Siegeldarstellungen erscheinen, miissen wir uns auch nach dem Sinn, dem Verwendungs

zweck und den Inhabern dieser Siegel fragen.

H. J. Nissen hat in einer Untersuchung iiber die fruhen RoUsiegel die Inhaber der

schematisierenden Siegel als "legal persons" bezeichnet,11 d.h. dass nicht die Person, die

I Siehe Diagramm Kapitel 3.
2 Falkenstein, La cite temple, 790f.
3 Siehe Diagramm Kapitel 3.
4 ygl . 1.4.1.1 ZU NT. 281.
5 Ibid.

6 Ygl. S. 34 dieser Arbeit.
7Ygl. Nr. 13 und NT. 186-190.
8Ygl. NT. 20,23,58,192,193,194,195.
9Ygl. 1.6.

IOYgI. im Allgemeinen dazu: Maxwell-Hyslop, Western Asiatic Jewellery, I.

11 Nissen, BM 6 (1977) 19; vgl. dazu auch Brandes, FAGS 3, 94ff. bes. S. 97.
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siegelte, erkennbar sein musste, sondern die Institution, der die Person angehorte. Siegel mit

schematisierender Darstellung waren somit 'Amtssiegel' gewesen. H. J. Nissen geht davon

aus, dass die neue umfangreichere Wirtschaftsstruktur der spaten Uruk-Zeit Siegel im klein
eren Format und 'mechanisierter' Technik bedingte, da man soIche Siegel schneller und in
grosseren Mengen herstellen konnte als die qualitatvolleren naturalistischen Siegel. 12

Aber nicht nur die Anzahl der Siegel, sondem auch die der Siegelberechtigten und
anscheinend auch die Beschaftigung von weiblichem Personal hatte zugenommen, wie das

verrnehrte Auftreten von Frauen auf den Siegelbildern erkennen Hisst. Es ist zudem auffallig,

dass auf den Siegeln mit 'squatting figures' nur verhaltnismassig wenige Manner dargestellt

sind, was wohl darauf hinweist, dass in den entsprechenden Bereichen nur wenige Manner

tiitig waren.

Wem aber wurden nun diese 'Amtssiegel' gegeben, etwa einem Individuum, oder konn

ten sie von mehreren Personen einer Institution oder eines Betriebes benutzt werden? Wenn
mehrere Personen gleichzeitig siegelberechtigt sind, so ist die interne Kontrolle schwieriger,
als wenn nur jeweils eine und vielleieht eine zweite (als Stellvertreter) bevollmachtigt ist.
Hinzu kommt, dass bei wachsendem Personalbestand auch eine gewisse Personalkontrolle

notwendig wird. Diese Ueberlegungen ftihren zu dem Schluss, dass sieher nur bestimmte,

ausgewahlte Personen festgelegte Kompetenzen hatten, wie z.B. die Berechtigung zum

Siegeln.

Die verhaltnismiissig grosse Anzahl der schematisierenden Siegel spricht dafUr, dass ein

relativ grosserer Personenkreis als in den vorangegangenen Perioden nun Siegeltrager war.

Die Zahl der Siegel ist aber nicht so gross, dass daraus geschlossen werden kann, dass nun

'Jedermann' ein Siegel hatte.
Es besteht aber auch die Moglichkeit, die Siegel chronologisch zu interpreteiren, wie

es M. A. Brandes ftir die Siegelabrollungen aus Uruk vorgeschlagen hat. 13 In diesem Falle

wiirde ein 'Amtssiegel' nach einem gewissen Zeitraum durch ein neues ersetzt, das weiterhin

die Charakterstika bzw. Thematik einer bestimmten Institution in seiner Darstellung auf

weist, sich jedoch durch kleinere Variationen yom Vorganger unterscheidet. Die EinfUhrung
eines neuen Siegels konnte nach Ablauf gewisser festgesetzter Zeitraume geschehen oder
beim Wechsel von Herrschern, Priestem oder Amtsvorstehern. 14

Das Siegel einer "legal person" kann nieht nur als Institutionssiegel gedient haben, son
dem durchaus auch als eine Art Personal- oder Berechtigungsausweis. Der Inhaber konnte
sich durch das Siegel z.B. als Aufseher(in), Vorsteher(in), Registrator(in) oder Empfangs
oder Ausgabeberechtigte(r) ausweisen. Ein Siegel mit eher kultischem Charakter des Bild

themas berechtigte etwa bestimmte Personen des Kultpersonals zum Zugang zu Orten (z.B.

den Tempel, besondere Raumlichkeiten des Tempels, Schatzhauser und Magazine), die fUr

andere Personen geschlossen waren, oder auch zum Empfang oder der Ausgabe von Kult

gemt, Opfergaben und anderem.
Wie bereits oben erwahnt wurde, finden sich unter den schematischen Siegeln mit Dar

stellungen von Personen weit mehr soIche mit Frauen als mit Mannern. Das kann bedeuten,
dass ab der spaten Uruk-Zeit nieht nur sehr viel mehr Frauen beschiiftigt wurden, sondern
auch mehr Frauen die Vollmacht zum Siegeln hatten als in fruheren Perioden. Zwar handelt

12 Ygl. ADm. 11.

13 Brandes, FAOS 3, 98ff.
14Ygl. ibid., 99ff.
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es sich hierbei nur urn eine Vermutung, aber sie wOrde die stereotype, sich immer wieder
holende Frauenikonographie dieser Zeit erkHiren und konnte zugleich Zeugnis fOr Frauen in

den mittleren Positionen der beruflichen Hierarchie sein. Es scheint so, dass von der spaten

Uruk-Zeit an zumindest einem Teil des (weiblichen) Personals auch Frauen vorstanden.

Wir konnen also festhalten, dass der Sinn der schematischen Siegel mit Darstellungen

von 'squatting pigtailed women' zum einen durch die Verwaltungsaufgaben und Geschafte

einer Institution gegeben ist, zum anderen darin liegt, eine Kontrolle iiber das Personal

auszuiiben. Der Verwendungszweck dieser Siegel war primar das Siegeln,15 und sekundar

dienten sie wohl auch zur Identifikation der Inhaber und als Berechtigungsausweise. Die

Inhaber der Siegel konnen nach H. J. Nissen als "legal persons" bezeichnet werden, 16 und

zu ihnen haben auch Frauen gehort.
Eindeutig aus dem Wirschaftsleben stammende Darstellungen sind gegeniiber denen aus

dem Kultleben und denen mit fOr uns nicht eindeutigem Charakter 17 selten. Das liesse sich
damit erkliiren, dass es fOr jede Institution nur einen Betrieb eines jeweiligen Produktions

zweiges gab, der anscheinend keinen grossen Verwaltungsaufwand hatte. Wahrscheinlich
geniigte in einem Betrieb ein Siegel fOr die leitende Person, da die Produkte von einer iiber

geordneten Institution registriert und verwaltet wurden. 18 Die Darstellungen, in denen

Frauen auftreten, beziehen sich auf die Waren, die hergestellt oder geliefert werden, so z.B.

Wolle, Gewebe, Getreide, Friichte, Milchprodukte und Keramik.

Die Frauen, die bei diesen Arbeiten dargestellt sind, waren wohl Sklavinnen oder Lohn
empfangerinnen,19 aber nicht Siegelberechtigte. Wie bereits bemerkt,20 arbeitete zumindest

ein Teil von ihnen nicht ausschliesslich in einem Betrieb, sondern konnte auch zu anderen
Tatigkeiten herangezogen werden. Ueber ihre Arbeitsbedingungen und Bezahlung, auch im
Vergleich zu den Mannern, kann bisher kaum etwas ausgesagt werden. 21

Wir konnen iiber die Siegeldarstellungen und die vermutlichen Tragerinnen dieser Siegel
zusammenfassend Folgendes aussagen: Es kommen in Frage fOr

1. Siegel im individuellen ('naturalistischen') 8tH als mogliche Tragerinnen hohe Priest-.
erinnen;

2. Siegel im schematischen 8tH mit singuliiren Darstellungen als mogliche Tragerinnen
Priesterinnen ;

3. Siegel im schematischen Stil mit 'squatting pigtailed women' alsmogliche Tragerinnen
a) Vorsteherinnen von Kultpersonal,
b) Vorsteherinnen von Arbeiterinnen oder Betrieben,
c) Frauen mit verantwortungsvollen Aufgaben oder Vollmachten in Kult und Wirt

schaft;

4. Stempelsiegel mit nackten Frauen und Koitusszenen als mogliche Tragerinnen

a) Priesterinnen im Zusammenhang mit dem Hieros Gamos ,
b) Tempelprostituierte.

Aus dieser Aufstellung geht deutlich hervor, dass Frauen ausschliesslich in kultischen und

15Vgl. dazu 1.3.1.1.
16 Siehe 1.7.

17Vgl. 1.3.

18Vgl. dazu die Verwaltung der Tempelwirtschaft des E.Mi in Laga§: Siehe dazu 2.5.1.
19V9l. 1.4.1.4 und 1.6.
20 Siehe 1.4.1.1.

21 Vgl. Vaimann, WGA V, 17; Falkenstein, ATU, 48.
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wirtschaftlichen Funktionen gezeigt werden, was auch fUr die Reliefdarstellungen und die

Plastik zutrifft.

Das Privatleben von Frauen in der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t bleibt uns vollkommen

verschlossen. Auch die Darstellungen von nackten Frauen und die aus dem erotisch-sexuel

len Bereich geben keinen Einblick. Es lasst sich daraus lediglich ersehen, dass man-selbst
wenn die Szenen wohl dem Kultleben zuzuordnen sind-sexuellen Dingen gegenUber offen

und unkompliziert war. Das trifft sehr wahrscheinlich sowohl fUr die Privatsphare als auch

die Prostitution zu.

Ueber die Familie, Geburt, Kindheit, Erziehung, Ehe, Schwangerschaft, Mutterschaft,

das GefUhlsleben, den personlichen Glauben und den Tod,22 d.h. das tagliche Leben, die

eigenen Gedanken und GefUhle der Frauen sagen weder die archaologischen, noch die

schriftlichen Quellen der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t etwas aus. Auch die Eigennamen der

Frauen sind bisher noch nicht lesbar. Die Frau als Privatperson bleibt somit unbekannt.

Die Frauen der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t werden nur im offiziellen Leben, d.h. in
Kult und Wirtschaft, fassbar und auch dann nur teilweise. 23 Berucksichtigt man, dass das
archiiologische Material in Bezug auf Frauendarstellungen sehr unterschiedlich verteilt ist,

und dass die schriftlichen Quellen gegenwartig noch nicht erschlossen sind, so ist es immer

bin moglich, trotz dieser ungUnstigen Ausgangsposition festzustellen, dass Frauen in der

Uruk- Gamdat-Nasr-Zeit wichtige Funktionen im Kult- und Wirtschaftsleben sowohl Meso

potamiens als auch Elams und Syriens 24 einnahmen, dass sie nicht nur in vielen Bereichen
als Arbeitskrafte dienten, sondem auch gehobene und vereinzelt auch sehr hohe Positionen

innehatten. Zudem ergibt sich aus der beruflichen und kultischen Hierarchie bei den Frauen,
dass es anscheinend ab der spiitenUruk-Zeit drei Gruppen von unterschiedlicher geseIl
schaftlicher Stellung gab.

22 Ygl. Kapitel 1 Anm. 4 zu den Griibern.
23Ygl. Diagramm Kapitel3.

24 Auch in Syrien belegen neuere Funde vor aHem aus l:Iabilba-Kabira die wachsende Bedeutung, die
Frauen in der GeseHschaft und Wirtschaft gewannen, vgl. Nr. 149, 182, 185,275, siehe auch van Driel,
Akkadica 33 (1983) 34ff.
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Die Chronologie der FD-Zeit (vgl. zum Folgenden Zeittafel auf S. 225) ist durch die

jOngeren Ausgrabungen des Inanna-Tempels in Nippur und Textfunde in al-ijiba' und Ebla

erneut in die Diskussion geraten. 1 Genauere Untersuchungen sind erst dann moglich, wenn

die endgOltige Bearbeitung dieser Funde vorliegt. 1m Folgenden solI versucht werden, eine

chronologische Abfolge unter BerOcksichtigung sowohl der archaologischen wie der philo

logischen Quellen zu skizzieren, soweit dies auf Grund des verOffentlichten und mir zu

giinglichen Materials 2 moglich und fOr diese Arbeit erforderlich ist.

Die von H. Frankfort vorgeschlagene Einteilung in drei frOhdynastische Perioden wird

grundsatzlich beibehalten;3 zusatzlich wird fOr eine detaillierte Gliederung die Schichten

folge des Inanna-Tempels von Nippur zu Hilfe genommen. 4

FOr die FD-I-Zeit konnten in Nippur im Inanna-Tempel ronf Schichten bestimmt

werden, in deren aItester XIB und jOngster IXA Siegelabrollungen gefunden wurden, die
denen aus dem SIS 8-4 Stratum von Ur entsprechen. S

Die Zahl von fOnf Schichten deutet zudem darauf .hin, dass die FD-I-Periode langer
dauerte als bisher angenommen wurde. 6

Die FD-II-Zeit ist im Inanna-Tempel durch die Schicht VIII und den Beginn der

Schicht VIIB belegt.' Es ist anzunehmen, dass diese Periode von kUrzerer Dauer war als

FD-I-Zeit. Zwischen den Schichten IX und VIII ist ein Bruch in der Architektur festzu

stellen. 8 Einige Reliefwerke aus dieser Schicht geben zudem Anhaltspunkte zur Datierung

1 Hansen, Archaeology 15 (1962) 75-84; idem, Chronologies, 159-165,209, Tabelle S. 178-179;

idem, FS Hanfmann, 47 ff.; idem, JNES 22 (1963) 145ff.; Gelb, SMS 1, 1 (1977) 5ff.; Matthiae/Pettinato,

Akkadica 2 (1977) 2-29; idem, RiA 5, 9-20 "Ibla" (mit Bibliographie z.T. bis 1976). Zur Geschichte von

Laga~ siehe jetzt auch Cooper, SANE 2/1 (1983).
2Ich danke D. P. Hansen und R. L. Zettler fUr die Erlaubnis, das friihdynastische Material aus dem

Inanna-Tempel einsehen zu diirfen (Grabungstagebiicher im Oriental Institute in Chicago und die person

lichen Unterlagen und Photos von D. P. Hansen in N.Y.).

3 Frankfort, OIP 60 und 72, Tabellen am Ende der BQcher; vgl. Porada, Chronologies, 178-179;

Braun-Holzinger, FB, 12 mit Anm. 26. Die Perioden-Einteilung,die Frankfort und Porada vorgeschlagen
haben, wird dem System von Moortgat vorgezogen, well letzteres vor allem auf Stilstufen beruht. Die

Einteilung, die hier vorgelegt wird, versucht eine, wenn auch nur annahernde Synchronisierung von archao
logischen und philologischen Quellen.

4 Siehe Hansen, Anm. I.

S Ibid.; vgl. Buccellati/ Biggs, AS 17 (1969) No.1, 2, 3 (Tafeln aus der Schicht IXA).

6Hansen, PKG 14, 159 weist darauf hin, dass es weder zwischen der Uruk/GN- und der FD-I-Zeit,

noch zwischen FD-I und-II einen "allgemeinen Bruch" gegeben habe; vgl. Buccellati/ Biggs, AS 17 (1969)

No.4 (Tafel aus Schicht VIII).
'Hansen, Fs. Han[mann, 48.
8Ibid., 47.
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weiterer Funde. 9 Es wurde jedoch keine Rundplastik in den Schichten IX und VIII ge

funden. lo

Nach D. P. Hansens Beobachtungen umfasst die Schicht VIIB das Ende der FD-II-Zeit

und den Beginn der FD-I1IA-Zeit. ll Hier wurden Tafeln vom Fara-Typus entdeckt, sowie

eine betrachtliche Anzahl von Statuetten und Gegenstanden mit Weihinschriften. 12 Das

Ende dieser Schicht entspricht etwa der Zeit des Uman~e, der wohl zu Beginn der FD-III

Zeit regierte.

Auch die Schicht VIlA gehort noch zur FD-I1IA-Periode;13 die Schicht VI dagegen

schon in die spate Phase der FD-III-Zeit, was daran zu erkennen ist, dass die Texte aus

dieser Schicht gegenOber denen aus den vorangegangenen Schichten VIIB und A bereits

grammatikalische Morpheme schreiben, die in den Texten der Schichten VIIB und A noch
nicht zu finden sind. 14

Was die geschichtliche Rekonstruktion der FD-Zeit anbetrifft, schliessen wir uns den

Arbeiten von D. O. Edzard und teilweise auch von H. J. Nissen an. IS Fur die relativen Jah

reszahlen wurde die mittIere Chronologie zu Grunde gelegt und den AusfUhrungen von D. O.
Edzard gefolgt,16 abgesehen von Abweichungen, die sich aus der Verlangerung der FD-I

Zeit ergeben sowie infolge neuer Textfunde, die Synchronismen zwischen Mesalim und Ebla

aufweisen. 17

Weiterhin fraglich bleibt eine genaue Datierung der Tempel aus Assur und Mari. 18

A. Parrot hat den I ~ t a r a t - N i n n i z a z a - T e m p e l in Mari in die FD-II/III-Zeit (presargonique)

datiert,19 die Statuetten aus diesem und dem gtar-Tempel werden z.T. frOher eingeord

net. 20

Aus dem marat-Ninnizaza-Tempel stammen Werke mit der Inschrift oder Nennung des
Iblul-11, Konigs von Mari,21 der auch in den Texten von Ebla erwahnt wird. 22

Das Datum der Zerstorung von Ebla durch Sargon oder Naramsin von Akkad ist zwar

umstritten,23 aber die Statuetten aus der Zeit des Iblul-Il von Mari sind wohl kaum spater

als in der zweiten Halfte der FD-III-Periode entstanden. DafUr, dass Iblul-Il von Mari in

9Hansen, JNES 22 (1963) 153ff.;PKG 14, 186f., Nr. 79b,80b;ferner7N251 (=Nr.565)Weihplatte

aus Nippur aus Schicht VIII.
10Hansen, PKG 14, 159.

11 Siehe Anm. 7.
12 Siehe Anm. I.

13 Goetze, JCS 23 (1970) 39ff. fiihrt eine Reihe von Weihobjekten mit Inschriften aus der Schicht V II

(ohne niihere Bezeichnung!) an. Damit ist wohl die Schicht VIlA gemeint; vgl. Buccellati/Biggs, AS 17

(1969) No. 5 aus der Schicht VIlA. Auch in der Architektur gibt es zwischen V II B und A nur geringe
Underschiede, siehe Heinrich, PKG 14, 147f.

14 Buccellati/Biggs, AS 17 (1969) No.6, 7, 8, 9.

IS Edzard, ZA 53 (1959) 9-26; idem, FWG 2, 67ff.; Nissen, Konigsfrledhof, 119ff.

16 Edzard, FWG 2, Tabelle S.60. Siehe jetzt auch Cooper, SANE 2/l (1983) mit Zeittafel auf S.60.
17Nach miindlichen Aussagen von Pettinato.
18Vgl. Boese, BagM 7 (1974) 62 mt Anm. 8-15; Braun-Holzinger, FB, 46f., 53, 55,65 Korrekturzu-

satz; Porada, Chronologies, 178-179.

19parrot, MAM 111,36; vgl. auch BOrker-Kllihn, ZA 69 (1980) 221ff., bes. 232f.
20 Braun -Holzinger, FB, Anm. 6; Strommenger, BagM I (1960) 24ff.

2Iparrot/Dossin, MAM III, No. II, 17,68,69, S. 318, 323, 327,328.
22pettinato, Akkadica 2 (1977) 22ff.

23Gelb, SMS I, I (1977) 5ff.; Pettinato, OrNS 44 (1975) 364; idem, Akkadica 2 (I 977) 20f., 28;

Matthiae, ibid., 13ff.
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der spateren FD-III-Zeit (ungeflihr zur Zeit des Entemena von Laga§ oder kurz danach)

regierte, spricht auch, dass nach dem Sieg Eblas Ober Iblul-Il 24 noch zwei, hochstens aber
drei Herrscher in Ebla regierten, bevor die Stadt durch die Akkader zerstort wurde. 25

Wenn man sich mit Frauen in der frOhdynastischen Zeit beschliftigt, so ist die FOlie

und Verschiedenartigkeit des Materials auffallend. In keiner anderen Epoche gibtes so viele
Frauendarstellungen in Plastik und Reliefs, bei Mosaikeinlagen, in der Glyptik oder auf
Gefiissen. Die FD-Zeit ist zudem reich an Inschriften von Frauen selbst, sowie an Inschriften

mit der Nennung von Frauen (Weih-, Wirtschafts- und Siegelinschriften). Was die archlio

logischen Zeugnisse und die schriftlichen Quellen betrifft, ist die FD-Zeit in Bezug auf

Frauen sehr ergiebig und erlaubt einen weit besseren Einblick als andere Epochen in die

gesellschaftliche und wirtschaftliche Stellung der Frauen, in deren Funktionen und teilweise

sogar in ihr Privatleben (siehe Diagramm Kapitel 3). Zum ersten Mal in der Geschichte Mes<r

potamiens sind in dieser Zeit historische weibliche Personen belegt. 26

1m Vergleich zur Uruk/GN-Epoche verteilen sich die Themenkreise, die in der Kunst

und den Inschriften auftreten, ganz anders: Die kOnstlerische Darstellung beschrankt sich
fast ausschliesslich auf Szenen aus dem kultischen und religiosen Bereich, wlihrend die zahl

reichen Texte und Inschriften vor allem einen Einblick in das Wirtschafts- und Rechtswesen

geben.

2.1 Frauen im Kult I (bekleidet)

Wie in der Uruk- und ( j a m d a t - N a ~ r - Z e i t gibt es auch in der friihdynastischen Epoche
bekleidete und nackte Frauendarstellungen. So gehoren die meisten weiblichen Statuetten
zum Typ der bekleideten Frauen, ebenso fast aile Frauen auf Relief- und Mosaikdarstel

lungen, sowie die Mehrzahl der weiblichen Personen in den Siegelbildem.

Die szenischen Darstellungen in Relief, Mosaik und Glyptik sind in zwei Gruppen einge

teilt: In Kulthandlungen (2.1.2.1 und 2.1.3.1) und in Bankettszenen (2.1.2.2 und 2.1.3.2).
Einige einzelne Werke, bei denen nicht sicher ist, ob sie zu den Kultszenen gehoren, und die

Siegelinschriften von Frauen werden separat besprochen (2.1.2.3 'Varia' und 2.1.3.3 'Siegel
inschriften von Frauen').

Der Grund fUr die Einteilung in zwei thematische Hauptgruppen ist einmal, dass auf
diese Weise mehrere Darstellungen in einem Kapitel zusammengefasst werden konnen, auch

wenn nicht immer genau die gleiche Kulthandlung wiedergegeben ist (siehe 2.1.2.1 und

2.1.3.1); zum andem entsteht so ein geschlosseneres Bild der verschiedenen Funktionen von

Frauen im Kult.

AnzufUgen ist noch eine Bemerkung zur Terminologie. 1m Foigenden werden die Be

griffe "Konig" und "Konigin" als allgemeine Bezeichnung fUr "Herrscher" und deren

Gemahlinnen verwendet. Die besonderen Gegebenheiten in den verschiedenen Stlidten der
FD-Zeit, sowie die Titellinderungen gemliss der jeweiligen politischen Lage werden nicht

24pettinato, Akkadica 2 (1977) 24ff.

25Ibid., 27f.; Matthiae, ibid., 13; Pettinato, Bibi. Arch. 39 (1976) 47; (in RiA 5,12 und Akkadica 2

[1977] folgt Irkab-Damu auf IgriJ-ijalam und nicht mehr auf Dubu\}u-Ada wie in Bibi. Arch. 39).

26Siehe 2.1.2.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.5.1. Zur Konigin von Ebla siehe vorliiufig die Bemerkungen von
Pettinato, in Bib/. Arch. 39 (1976)47 und RiA 5,12 §9.1.
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beriicksichtigt. Dadurch sollen Unklarheiten vermieden werden, die z.B. dadurch entstehen
konnten, dass in L a g ~ sowohl der Titel ens! (Stadtfiirst) als auch lugal (Konig) gefuhrt
wird.

2.1.1 Plastik

Bei den rundplastischen Frauendarstellungen mit Kleidung handelt es sich urn soge
nannte 'Beterinnen'. Ueber die friihdynastischen Beterstatuetten erschien 1977 eine Unter
suchung zur Stilgeschichte und den Inschriften von E. A. Braun-Holzinger, 1 in der auch fast
aile bis dahin bekannten weiblichen Statuetten aufgefiihrt sind. 2

Von den durch E. A. Braun-Holzinger ermittelten etwa 600 friihdynastischen Rund
bildern 3 sind ungefahr 40 Prozent Frauenplastiken. 4 Aus keiner anderen Epoche sind so
viele weibliche Statuetten uberliefert.

1m Rahmen dieser Untersuchung wird dem Thema gemass das iiussere Erscheinungsbild
der Frauen in der Plastik analysiert, d.h. Kleidung, Haartrachten und Attribute, sowie der
Frage nach dem Sinn und der Verwendung dieser Statuen nachgegangen. 5

Die Frauenstatuetten der FD-Zeit wurden fast ausschliesslich in Tempeln in sekundaren
Fundlagen entdeckt;6 in Nippur, Assur und Mari in Tempeln der Inanna-Istar bzw. IStarat

Ninnizaza,' im Diyala-Gebiet, Mari und wahrscheinlich auch in Siisa in Tempeln der Nin
vursag-Nintu, des Sin, Sara und Abu. 8 Das erweckt den Eindruck, als ob die Tempel der
Inanna-IStar und anscheinend auch der Ninvursag-Nintu von Frauen als Ort fur ihre Stif
tungen bevorzugt wurden. Eine Erkliirung dafur konnte darin liegen, dass diese Gottinnen
auf der einen Seite aile weiblichen Eigenschaften verkorpern und auf der anderen Seite
innerhalb des Pantheons eine prominente Stellung einnehmen und sehr selbstbewusst und
unabhangig auftreten konnen. 9

Es stellt sich uns nicht nur die Frage nach der Identitat der Stifterinnen, sondern auch
nach dem Sinn und Anlass der Weihgegenstande, insbesondere der Statuetten. 1m Gegen-"
satz zu den Mannerplastiken tragen die weiblichen nur selten Inschriften, bei denen zudem
selten mehr als der Name erhalten oder angegeben ist. 10 Die Inschriften der mannlichen

1 Braun-Holzinger, FB (1977).

2Nicht aIle Statuetten und Kopfe sind dort aufgefUhrt; vgl. Konkordanzen und Katalog ibid. S. 77-89
mit denen dieser Arbeit.

3 Siehe Anm. I, Seite 77ff.

4 Ueber 250 Statuetten und Kopfe von Frauen sind bisher bekannt; vgl. Katalog dieser Arbeit.

5 Aus diesen Grunden und weil mir eine emeute stilistische und chronologische Untersuchung ohne die
Einbeziehung erstens der Statuetten aus dem Inanna-Tempel von Nippur (bisher unveroffentlicht) und

zweitens der minnlichen Statuetten nicht sehr sinnvoIl erscheint, wird hier auf eine emeute stilistische
Analyse verzichtet. Zu den einzelnen Datierungen vergleiche die Angaben im Katalog.

6Siehe dazu zuletzt Braun-Holzinger, FB, II mit Anm. 15.
'Hansen, Archaeology 15 (1962) 75ff.; Parrot, MAM lund MAM III; Andrae, WVDOG 39.
8 Frankfort, OIP 44 und OIP 60; Parrot, Syria XXI (1940) 4ff.; Amiet, Revue du Louvre 19 (1969)

328.

9Vgl. dazu Edzard, WdM I, 8Hf., 103ff.; Kramer, The Sacred Marriage Rite; Jacobsen, OrNS 42

(1973) 274ff.; Wilcke, RIA 5, 74ff.

10 Siehe Anm. 6, S. 19; Nr. 490-493 (TC. XX, XXI) dieser Arbeit.
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Stifterfiguren nennen als Wunsch und Zweck Mufig die Bitte urn ein langes Leben (nam - t il

Ia- [ni -Jse).l1 Aus den meisten Inschriften geht nicht hervor, ob ein Anlass zur Stiftung

einer solchen Statuette bestand. Jedoch Iiegt es nahe, bei einer Statuette des Entemena

und einigen des Gudea in der Einweihung eines Tempels den Anlass fUr die Stiftung zu
erkennen. 12 So konnte man vermuten, dass auch in fruhdynastischer Zeit zu bestimmten

Anlassen Statuetten gestiftet worden sind. Ein solcher Anlass wird am ehesten offizieIIer

und nur gelegentlich privater Natur gewesen sein. In Frage kiimen als AnHisse fUr Frauen

vieIIeicht bei Mitgliedern des Herrscherhauses z.B. die Thronbesteigung eines Herrschers,

ansonsten Ernennungen und Inthronisierungen von Priesterinnen, die Geburt eines Thron

folgers, uberhaupt Geburten und Heiraten im Herrscherhaus und vieIIeicht auch bei der

hOheren Priester- und Beamtenschaft.
Ueber Stellung und Beruf der Dargestellten geben einige Statuetteninschriften von

Miinnern Auskunft. Daraus geht hervor, dass die meisten Statuetten mit Inschriften von
Mitgliedern des Konigshauses oder hochgestellten Personlichkeiten gestiftet wurden. 13 Auch

die auf Weihobjekten von Frauen genannten Berufe der Ehemiinner belegen, dass es sich

meist urn Personen in wichtigen SteIIungen des Offentlichen Leben oder in der Wirtschaft
handelte. 14

Beziehen wir diese Beobachtungen auf die weiblichen Statuetten, so durfen wir anneh

men, dass es sich bei ihnen hauptsiichlich urn DarsteIIungen von Frauen aus den oberen

gesellschaftlichen Schichten handelt. 15 Dazu ist zu bemerken, dass Statuetten sicher recht
kostspielige Stiftungen waren, die sich nicht jede Frau Ieisten konnte. 16

Der Begriff 'Beterinnen' fUr die Frauenstatuetten wurde von uns bereits erwiihnt.17

Diese allgemein ubliche Benennung der FD-Statuetten aIs Beterfiguren wird-wie uns
scheint zu Recht-von B. Hrouda als nicht ganz zutreffend bezeichnet. 18 Schon die unter

schiedliche Handhaltung und die verschiedenen Attribute sprechen gegen eine solche verall

gemeinernde Interpretation. Wir werden sie vorlaufig als 'Stifterfiguren' 19 bezeichnen und

im Folgenden versuchen, eine genauere Bestimmung fUr die Frauenstatuetten zu finden,

sowie eine Antwort auf die Fragen nach ihren Funktionen und Eigenschaften.

AIs Ausgangspunkt unserer Betrachtungen dienen Unterscheidungsmerkmale wie HaI

tung, Kleidung, Haartracht und Attribute (siehe TabeIIen 3 bis 6).

Wir unterscheiden:

11 Braun-Holzinger, FB, S.17.

12Ibid., 71,73 (Ent. I.); vgl. Gudea Zyl. A XXII 24-XXIV 7 fOhrt 6 Statuen mit Namen an, Zyl. A

XXIX 1,7 Statuen des Gudea. Sie waren im kisal-mab, ka-sur-ra, igi-utu-e-a, su-g'a-Iam, URU
xA und a - ga _d ba - ba6 aufgestellt. Die in XXIV 1-2 benannte Statue konnte auf Grund der Aehnlichkeit
der Namen mit Statue D (V 2-7), die in Zyl. A XXV 5-6 benannte Statue mit der Statue H (III 1-8)
identifiziert werden. Aile Statuen, die in Zyl. A genannt werden, wurden zur Einweihung des Tempels
gestiftet.

13 Braun-Holzinger, FB, 19.

14 Siehe dazu Goetze, JCS 23 (1970) 39ff; vgl. 2.87.
ISVgl. Nr. 483, Tf. XVII (Statue der Gemebaba, der Tochter Enentarzids).

16 Statuetten wurden von Baranamtara an die Konigin von Adab als Geschenk geschickt, siehe 2.5.1.
17 Siehe S. 66.

18Hrouda, Methoden, 35.
19V9l. Braun-Holzinger, FB, 18,19.
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l. Stand- (I) und Sitz- (II) Bilder
2. mit a 'gefalteten' vor Brust oder Taille gehaltenen Hiinden

b Becher
c Datteltraube (=Dattelrispe)
d Becher und Datteltraube

3. Gewander: A, B und C Schultergewander; D, E, Fund G Capes

4. Frisuren und Kopfbedeckungen

1. Stand- und Sitzbilder, Tabellen 3 und 4

Mehr als doppelt so viele Stand- (I) wie Sitz- (II) Bilder sind erhalten. In der FD-II
Zeit ist die Zahl der Sitzbilder noch verhaltnismassig klein,20 nicht viel grosser ist sie am

Beginn der FD-III-Periode,21 dagegen sind Sitzbilder in der mittleren und spaten FD-III
Zeit besonders in Mari und Assur haufiger. 22

2a. 'Gefa/tete' vor Brust oder Tai//e geha/tene Hande, Tabelle 3a

Bei den alteren Frauenstatuetten ist die Vielfalt der Handhaltungen bemerkenswert.

Meist sind die Hande ineinandergelegt, d.h. eine Hand ruht zwischen dem Daumen und
den Fingern der anderen,23 oder ilbereinandergelegt. 24 Seltener fasst eine Hand an das

Gelenk der anderen. 2S Die Hande werden vor die Taille, gelegentlich aber auch vor die

Brust gehalten. 26 1m Laufe der FD-II I -Zeit setzen sich die vor der Brust gehaltenen Hande

durch. 27 Die Hande sind in dieser Zeit meist ineinandergelegt 28 und nur noch selten ilber
einandergelegt 29 dargestellt.

Aus den Variationen der Handhaltung 30 geht hervor, dass, wenn ilberhaupt Gebets
gesten, nur ein einziger Gebetsgestus gemeint sein kann. 31 Auf Reliefs und Siegeln mit

Kult- und Bankettszenen begegnen uns 'gefaltete' Hande (meist zu grob in der Wiedergabe,

urn die genalle Handhaltung erkennen zu konnen) bei Personen, die anscheinend nicht mit
der Kulthandlung an sich beschaftigt sind, d.h. keine Tatigkeit ausilben, bei der sie Me
Hande bzw. Arme bewegen milssen. So ist z.B. auf einer Siegelabrollung aus dem SIS 5-4
Sratum aus Ur (Nr. 584) die einzige nicht handelnde Person als Empfanger mit vor der Taille

20 Bisher sind 7 bekannt: Nr. 310-313,457, 520 (Tf. XXIV), 521 (Tf. XXIV).

21 Bisher sind 11 bekannt: Nr. 307, 308, 314, 374, 375,467,468,470,494, 516, 517 (Tf. XXIII).
22Es handelt sich urn insgesamt 29 Statuetten: Nr. 388-393,401,435,437-446,452-454,478,481

(Tf. XVI), 488, 490 (Tf. XX), 493 (Tf. XX), 504, 5 I 5 (Tf. XXV), 518 (Tf. XXV).

23 Nr. 302, 305, 318, 324, 326, 328,332, 341, 380, 400, 413 (1), 414, 426, 432(?), 437(1), 455,458
463,469,479,484,494,503,506,509,524,546, Tf. XIII, XVI, XXII.

24 Nr. 306, 315 (1), 317, 319,320, 321, 322, 327, 329,372(1), 379,392(1),450,464,489(1),492 (1),
500(1),502,507,517(1),519,525,545(1), Tf. XIV, XXII, XXIII. UebereinandergelegteHiindesindvor
aHem bei den Miinnerstatuetten aus dern Diyala-Gebiet zu beobachten.

25 Nr. 325, 331, 456, 465, 471,482(1), 523, Tf. XIII, XVI, XXI I.

26Nr. 328, 379,461. Die Taille ist rneist etwas hoch, d.h. gleich unter der Brust.
27 Nur noch selten in der Taille: Nr. 380,459,460 (Tf. XIII).

28 Nr. 305, 318, 328, 380, 400,413 (1),414,426,432(1),437(1),455,459,460 (Tf. XIII), 461,462,
469,479,484,494,503,506,546.

29Eindeutig festzustellen nur bei Nr. 379 und 450. Einrnal fasst wohl auch eine Hand an das Hand

gelenk der anderen: Nr. 482. Wie irn Diyala-Gebiet sind auch in Marl die iibereinandergelegten Hiinde vor
allern an Miinnerstatuetten zu beobachten.

30 Auf Tabelle 3 unter a zusarnrnengefasst.
31 Zu den Gebetsgesten vergleiche 1.1.
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t

l

'gefaltenen' Hiinden vor einem Tempel dargestellt. Auch auf einer Weihplatte aus Ur (Nr.
557) begegnet uns diese Handhaltung bei fUnf Frauen, die einer Libation beiwohnen, aber
selbst nicht aktiv am Geschehen teilnehmen. 32

Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass die nicht sichtbar handelnden Per
sonen Gebete vortragen. Dennoch sollte dazu in Betracht gezogen werden, dass die' gefalte
ten' Hiinde bei dienenden Frauen und Mannern in Bankettszenen vorkommen. 33 Fur
diese Figuren kann wohl nicht angenommen werden, dass sie beten; es sieht eher so aus,
als ob sie darauf warten, dass ihre Dienste von ihrer Herrschaft in Anspruch genommen
werden. 34

In ganz anderem Zusammenhang treten 'gefaltete' Hande auf den Familienreliefs des

U r n a n ~ e auf. 35 Auf einer dieser Weihplatten (Nr. 559) halten sechs Sohne und eine Tochter
des Urnanse die Hande vor die Brust, ein weiterer Sohn, sowie die Mundschenke tragen
Tullenkannen, und ein Hofbeamter hat die Hand zum Gruss erhoben. Auch ruer bei den

Prinzen und der Prinzessin handelt es sich urn Personen, die nicht agieren.
Die eben angefuhrten Beispiele zeigen, dass in der Regel einige Personen-oft diejenigen,

die unmittelbar vor einem Gott, Tempel oder Konig stehen-handeln, wiihrend die nach
folgenden zuschauen oder warten, sei es mit 'gefalteten' Handen oder Opfergaben, bis sie
an die Reihe kommen.

Ueber die Relief- und Siegeldarstellungen konnen wir 'gefaltete' Hande als eine 'Geste'

erkennen, die in den Bereich der Kulthandlungen gehort. Somit durfen wir auch in den

Frauenstatuetten mit dieser Handhaltung (a) Darstellungen von Kultteilnehmerinnen se
hen. 36 Fur diese Interpretation lasst sich auch die bereits erwiihnte Aufstellung der meisten
Statuetten in Tempeln anfUhren (siehe oben). Die Statuetten bildeten im Tempel wohl einen
permanenten Rahmen fUr den Kult oder 'Statisten' fUr einen lebenden Kult. Es ware
deshalb denkbar, dass eine Statuette stellvertretend fUr den abwesenden 'Stifter' anwesend
war, d.h. stellvertretende Teilnahme an Kulthandlungen durch die Statuette gegeben ist.
Ferner wird damit erreicht, dass im Tempel ein dauernder Rahmen fUr kultische Handlungen
prasent ist, auch wenn nur wenige Personen bei einer kultischen Handlung anwesend waren,
wie etwa fUr die taglichen Opfer anzunehmen ist. •

Die Mehrzahl der Kultteilnehmerinnen-Statuetten halten ihre Hande gefaltet (Tabelle
3a), eine Handhaltung, die wir in Verbindung mit zwei ganz verschiedenen Szenen beobach
tet haben, wie der Libation auf der Weihplatte aus Ur (Nr. 557) und der Bauzeremonie auf
dem Familienrelief des Urnanse (Nr. 559).37 Wir haben angenommen, dass beide Szenen
Ausschnitte einer ablaufenden Handlung wiedergeben, und die Gesten ephemer sind. Was
aber drucken die 'gefalteten' Hande aus? Da sie sowohl bei stehenden als auch sitzenden
Figuren, sowie bei Gottheiten 38 vorkommen, kann diese Geste wohl nicht als Gebetshaltung

interpretiert werden.
Nur eine FD-zeitliche Statue hat in ihrer Inschrift einen Gebetsterminus: Es ist ein

Standbild des Entemena, der mit vor der Brust ubereinandergelegten Handen dargestellt

32Vgl. auch Nr. 586,587.

33Boese, Weihplatten, Tf. V (I), Tf. XXV (2), Tf. III (I) im Opferzug. VgI. auch Nr. 556 und 582.
34 Ibid.

35 Ibid., n. XXIX, XXX (I, 2).

36 Braun-Holzinger, FB, 11.
37Siehe dazu S.87ff.dieser Arbeit.
38Vgl. z.B. Zervos, Mesopotamie, PI. 92,93.
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ist,39 und in deren Inschrift der sogenannte Grussgestus40 'kiri-su-gal', "die Hand an

der Nase vorhanden sein lassen," genannt ist. Zwischen diesem Gruss-Gebetsgestus, bei dem
eine Hand bis zur Hohe der Nase erhoben wird,41 und dem mit vor der Brust 'gefalteten'

Handen des Entemena, scheint keine Beziehung zu bestehen.
Da das FD-Material in Bezug auf die Deutung der Handhaltung nichts ergibt, milssen

wir spatere Quellen heranziehen. Hier bieten sich die Statuen des Gudea an, die noch diesel

ben Handhaltungen aufweisen wie in der FD-Zeit. 42 Auch lassen sich Variationen fest

stelIen: Die Hande werden ineinandergelegt dargestellt mit einer Ausnahme, wo Gudea mit

der rechten Hand das Handgelenk der linken fasst. 43 Mit 'gefalteten' Handen wird er sowohl
stehend als auch sitzend wiedergegeben,44 mit Konigskappe,45 oder kahlkopfig,46 mit

verschiedenen Attributen wie Plan,47 Zeichenbrett 48 oder Vase. 49 Aus diesen unterschied

lichen Darstellungsweisen kann man schliessen, dass Gudea in verschiedenen Funktionen
wiedergegeben ist. 50 Dabei fallt auf, dass aIle Statuen, abgesehen von der Statue M, die
Hande ineinander gelegt halten.

Flir eine Deutung der 'gefalteten' Hande werden diejenigen Gudea- Inschriften heran
gezogen, die sich auf Statuen beziehen. So wird irn Zylinder A ilber die Statuen, die im

Eninnu aufgestellt waren, gesagt, dass sie sich mit Ningirsu beraten. 51 Ein Gebetsterrninus
wird hier nicht genannt, und das Besprechen bezieht sich wohl auf einen gegenseitigen Wort

wechsel zwischen dem Gott und Gudea. 1m Hinblick auf die ilberwiegende Anzahl von

erhaltenen Statuen mit ineinandergelegten Handen ware es denkbar, das diese Handhaltung

mit dem ganz allgemeinen 'sich mit dem Gott besprechen' zu verbinden ist.

In den Inschriften der erhaltenen Statuen des Gudea steht nur einmal im Statuennamen
(Statue M) ein Gebetsterrninus. 52 Da die Statue M zudem die einzige ist, bei der Gudea
eine andere Handhaltung hat,53 ware es denkbar, dass mit dieser Handhaltung (die rechte

Hand fasst ans linke Handgelenk) ein bestimmter Gebetsgestus dargestellt ist. Diesen Gebets

gestus konnte man mit dem in der Inschrift genannten nam-sita x (REC 316)-Gebet in

..

39 Braun-Holzinger, FB, Tf. 27d, S. 17f., 72.

40Siehe dazu 1.1 und 1.1.2 mit Anm. 40.
41 Vgl. auch 1.1.

42 Johansen, Mesopotamia 6 (I 978) PI. I, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 27,28,33,37,50,52,55,71,77,80,
84,88.

43 Ibid., PI. 75 (Statue M).

44 Ibid., PI. 1-91.

45 Ibid., PI. 37,44,55,64, 75, 77, 84, 88, 92, 94, 97,99.
46 Ibid., PI. 47, 50, 71.

47 Johansen, Mesopotamia 6 (1978), PI. 19-22.
48Ibid., PI. 28-32.
49 Ibid., PI. 64-66.

50 Aus der altbabylonischen Zeit ist in Jahresnamen iiberliefert, dass Konige Statuen von sich in ver
schiedenen Funktionen anfertigen Hessen; vgl. dazu Edzard, 20ieme CRRA, 162 mit Anm. 52.

51ZyI. A XXIX 1-2: na-inim e-a da5-ba-bi/ ni lugal-bi-da §a-kus-kus-dam; "Seine sieben
Statuen, die im Tempel aufgestellt sind, beraten alles mit ihrem Konig (= Ningirsu)"; vgl. Falkenstein, AnOr

29,64.

52 Statue Mill 2: nam-sita x (REC 316)-e ba-gub(=DU), "sie steht dem Gebet bei"; vgl. zuletzt
Alster, Mesopotamia 6 (1978) 50ff.

53Siehe Anm. 47, PI. 75-76 (Statue M).
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Verbindung bringen. 54 Das n am - si t a x- Gebet ist schon in FD- Inschriften belegt 55 und

eine Beziehung zu den teilweise noch alteren FD-Statuetten mit dieser Handhaltung 56 ware
somit moglich.

Gegen eine Interpretation dieser Handhaltung (eine Hand fasst ans Handgelenk der an

deren) als Gebetsgestus kannte man einwenden, dass auch Gatter-wenn auch in spateren

Epochen-ihre Hande so halten konnen. 57 Allerdings sind in diesen Fallen die GaUer inner

halb von Szenen in einer untergeordneten StelIung dargestelIt und immer stehend wieder
gegeben. Es ware somit durchaus moglich, dass es sich hier urn einen Gebetsgestus bei

Gottern und Menschen handeln kann.
Dennoch scheint mir diese Handhaltung-ineinandergelegte Hande-eine eher allgemeine

Bedeutung zu haben, die sich nicht auf ein spezifisches Gebet festlegen lasst. Wir konnen sie

als ruhende, abwartende oder vielleicht auch zuhorende Position ansehen, in der ein Kult

teilnehrner lange verharren konnte (siehe oben). Auch Gottinnen, Koniginnen und Priester
innen werden nach der FD-Zeit Mufig mit ineinandergelegten minden dargestelIt. 58 Ueber
einandergelegte Hande sind bisher nur von der Statue einer Gottin aus Ur bekannt. 59 Eine

eindeutige Festlegung auf Gebetsgesten ergibt sich auch auf Grund dieser QueIIen nicht.

Kehren wir nun zurUck zu unseren FD-Frauenstatuetten, so konnen wir einmal fest

steIIen, dass nur drei Frauen aus ijafagi (Nr. 325) und Nippur (Nr. 456, 465), die in die
FD-II-Zeit gehoren, vieIIeicht als Beterinnen wiedergegeben sind, denn sie weisen dieselbe

Handhaltung auf wie die Statue M des Gudea. Dagegen gehoren 75 weibliche Statuetten der
FD-II- und III-Zeit zu den nicht naher bestimmbaren DarstelIungen von Kultteilnehmer
innen mit in- oder ubereinander geIegten minden (siehe oben und TabelIe 3a), d.h. einer
Geste, die wir als ruhend, abwartend oder zuhorend interpretiert haben. AuffaIIend ist, dass
von den Frauen mit 'gefalteten' Handen nur ungefahr I I Prozent (8 Statuetten) sitzend,
der grosste Teil aber (70 Statuetten) stehend dargesteIIt ist (siehe TabelIe 3a). Diese Beob

achtung Hisst sich-verhaltnismassig, d.h. an der Anzahl gemessen-auch bei den Relief

szenen machen, in denen nur einmal zwei Frauen sitzend wiedergegeben sind: Es sind die
Gemahlin und Tochter des Urnanse auf einer Stele aus al-l;Iiba' (Nr. 556).60 Daraus kann

man wahl schliessen, dass SitzbiIder von Frauen mit 'gefalteten' Handen Koniginnen,
Prinzessinnen und vielIeicht auch hohe Priesterinnen darstellen. Unter den Standbildern

dagegen scheint es nicht nur Frauen der koniglichen Familie oder hohe Priesterinnen gege
ben zu haben, wenn wir sie mit ReIiefdarsteIIungen vergleichen. Zwar sind drei Beterinnen
(Nr. 325, 456, 465 Tf. XII) stehend dargesteIIt, wie der betende Gudea (Statue M), woraus

man den Schluss ziehen konnte, dass es sich bei diesen Beterinnen urn Koniginnen oder
Prinzessinnen handeln musse. Es ware zwar moglich, ist aber letzIich ohne Inschrift oder

vergleichbare szenische DarsteIIungen aus der FD-Zeit nicht zu beweisen.

2b. Becher. Tabelle 3b

Es gibt nur fUnf Statuetten von Frauen, die eindeutig einen Becher in der Hand ha1ten

54 Siehe auch 1.1.
55 Siehe I.l.

56Nr. 325, 456,465, Tf. XIII.

57Moortgat, KAM, Abb. 189,190; Orthmann, PKG 14, Abb. 52.
58 Parrot, Tello, fig. 39a, b, g, 4la, f; Wiseman, Iraq XXII (1960), PI. XXIIc; Moortgat, KAM, Abb.

328.
59parrot, Sumer, Abb. 328.

60 Siehe 2.1. 2.1.
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(Tabelle 3b).61 Von diesen gehoren zwei Standbilder in die FD-II-Zeit und wurden im

Diyala-Gebiet gefunden (Nr. 301, 378). Beide halten die rechte Hand mit dem Becher vor

die Brust und die linke in der Taille. Eine Statuette (Nr. 30 I) war zusammen mit einem

Kind dargesteIlt, von dem nur noch die Beine mit den Fiissen erhalten sind.

In Siidbabylonien ist dieser Typus bisher nicht gefunden worden, denn auch die drei

sitzenden Frauen mit Becher aus der spaten FD-III-Zeit stammen aus Nordbabylonien:

Nr. 490 (Tf. XX) aus Sippar, Nr. 388 aus Assur und Nr. 452 aus Mari. AIle drei Frauen sind

auf einem Hocker sitzend wiedergegeben, wobei der Hocker, auf dem die Frau aus Assur

(Nr. 388) sitzt, bemerkenswert ist, denn er ist mit Stierbeinen und einem Stierschwanz

verziert und kennzeichnet dadurch die Frau als Person von hohem Rang, d.h. entweder als

Konigin oder als Priesterin (siehe unten). 62 Die Hocker der beiden anderen Statuetten (Nr.

490 n. XX, 452) sind ohne Schmuck. Jede dieser Frauen tragt ein anderes Gewand, die aus

Sippar eines aus Zottenstoff, die aus Assur ein glattes mit Zottensaum, und die Frau aus

Mari ein glattes Gewand mit einem Cape dariiber, die beide mit einem Zottensaum versehen

sind. Die Statuette aus Sippar gehort zu den wenigen, die eine Inschrift tragen, von der

anscheinend noch der Name erhalten ist (Tf. XX).

Weibliche Personen, die einen Becher halten, sind auch in den Kultdarstellungen der

FD-Zeit selten. In der Libationsszene auf einer Weihplatte aus Ur (Nr. 557 Tf. XXVIII)

steht im oberen Register als letzte des Zuges eine Frau mit Becher, und einen 'Becher halt

auch die sitzende Gemahlin des Urnanse auf der Stele aus al-ijiba' (Nr. 556).

Aehnlich wie bei den Statuetten finden sich auch in den beiden Kultszenen eine ste

hende und eine sitzende Frau mit Becher. Jedoch sind die beiden Standbilder (Nr. 30 I,

378) aus der FD-II-Zeit, wahrend beide Reliefdarstellungen in die FD-III-Zeit gehoren.

Dennoch mochte ich auf Grund des Vergleichs mit der Frau auf der Weihplatte von Ur

(Nr. 557 Tf. XXVIII) die beiden stehenden Frauen mit Becher als Weihgabenbringerinnen

interpretieren. 63 Die Sitzbilder (Nr. 388, 452, 490 Tf. XX) stellen wohl in der Hierarchie

sehr weit oben stehende Frauen dar, wie wir am Vergleich mit der Konigin auf der Urnanse

Stele (Nr. 556) sehen konnen und auf Grund des Hockers mit Stierbeinen und StierschwanZ'

(Nr. 388), sowie des Capes bei der Figur aus Mari (Nr. 452)64 und der Inschrift auf Nr.

490 65 annehmen diirfen. Ob es sich auch bei den' sitzenden Frauen urn die Darstellung von

Weihgabenbringerinnen handelt, scheint mir fraglich; wahrscheinlicher ist vor allem wegen

der Sitzhaltung, dass diese Frauen als Kultteilnehmerinnen wiedergegeben sind.

61Nr. 301, 378, 388,452,490 (Tf. XX).
62Ygl. dazu 1.1.3.5 Anm.l03.
63Hier besteht vielleicht ein Zusammenhang zu den Steingefiissen mit Inschriften von oder fUr das

Leben von Frauen, wie sie z.B. im Inanna-Tempel von Nippur gefunden wurden; vgl. Goetze, JCS 23

(1970) 39ff. Einige dieser Gefiisse wurden von Ehemannern fUr das Leben ihrer Frau und Kinde(s/r)
gestiftet; so gesehen ware es m6glich, dass die Statuette Nr. 301 eine Frau mit ihrem Kind darstellt, die fUr
ihr Leben einen Becher in den Tempel stiftet. Bemerkenswert ist allerdings die geringe Anzahl von Statu
etten mit Becher gegeniiber der gr6sseren Zahl von Steingefassen, die gestiftet wurden. Es handelt sich
dabei nicht urn soziale bzw. wirtschaftliche Unterschiede, da sich unter den Gefass-'sti[terinnen' Konig
innen und Frauen hoher Beamter befinden; vgl. dazu auch 2.5.1 und 2.5.7.

64 Siehe dazu auch S. 75f. dieser Arbeit.
65Ygl. dazu Braun-Holzinger, FB, 19;siehe auch Tf. XX.
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2c. Datteltraube (=Dattelrispe). Tabellen 2 und 3c

Noch seltener als Frauenstatuetten mit einem Becher gibt es solche mit einem pflanzen

artigen Gegenstand in der Hand. Es handelt sich urn zwei Standbilder, die in die FD-II-Zeit
zu datieren sind und aus dem Diyala-Gebiet stammen (Nr. 329,330).66 Nr. 329 umfasst mit

ihren ineinandergelegten Handern den Stiel einer Pflanze von eckiger, sich nach unten ver
breiternder Form. Nr. 330 halt eine schmale, lange Pflanze in der rechten Hand und greift

mit der linken an den Saum des Gewandausschnittes, so, als ob sie das Gewand von der
entblossten Brust wegzoge. Beide Pflanzen haben nicht die bei den FD-Statuetten sonst auf

tretende Form von Datteltrauben. 67 Bei der Statuette Nr. 329 ist die Umrisslinie jedoch der
einer Ritzzeichnung von Datteltrauben auf einer Vase aus Telloh 68 so ahnlich, dass man

daraus schliessen kann, es handle sich auch hier urn eine Datteltraube. Dagegen entspricht
der pflanzenartige Gegenstand, den die Frau Nr. 330 halt, eher einem Palrnzweig, wie ihn
Manner in ihren Handen halten,69 und der fUr Frauen sonst nicht belegt ist (Tabelle 2).

Datteln-im Sumerischen zu-Ium-gehoren, wenn auch seltener als andere Nahrungs
mittel, zu den Opfergaben fUr die Gotter,70 und es ware somit moglich, dass die Frau Nr.

329 Datteln als Opfergaben darbringt. Bei Nr. 330 wird es sich ebenfalls urn eine Opfer

gabenbringerin handeln, aber es bleibt in diesem FaIle fraglich, ob sie eine Datteltraube

darbringt oder vielleicht einen Wedel aus einem Palmzweig.

2d. Becher und Datteltraube, Tabellen 2 und 3d

Unter den weiblichen Statuetten mit Attributen sind diejenigen am haufigsten, die einen
Becher und eine Datteltraube in den minden halten. Diese Attribute werden beinahe dop

pelt so haufig von sitzenden wie von stehenden Frauen gehalten (Tabelle 3d). Dasselbe
Verhaltnis zwischen Stand- und Sitzbildern lasst sich auch bei den nur fragmentarisch
erhalten Statuetten beobachten (Tabelle 3 coder d), die wohl zum Uberwiegenden Teil mit

Becher zu erganzen sind. 71 .
Der Becher wird fast immer mit der rechten Hand in Brusthohe gehalten, die Daite1

traube in der linken vor den Beinen. Solche Datteltrauben in den Handen von Gottinnen 72

und Frauen sind nur in der FD-Zeit bekannt. Sie erscheinen nicht nur bei Frauenstatuetten,

sondern auch auf Weihplatten mit Bankettszenen (Tabelle 2).73 Fur die Weihplatten mit

Bankettszenen aus Nippur hat D. P. Hansen festgesteIlt, dass ein Underschied in der Form

66 Bei einer dritten Statuette (Nr. 310) ist nicht eindeutig, ob sie nur eine Datteltraube oder auch noch

einen Becher triigt. Die Hand verbreitert sich zum Dekollete hin so, dass es aussieht, als ob sie einen Becher

hiilt. Viele Statuetten sind zudem so beschiidigt, dass nicht mehr erkennbar ist, ob ausser der Datteltraube
auch noch ein Becher vorhanden war. Siehe Tabelle 3c oder d.

67Siehe Tabelle 2.

68 De Genouillac, FT I, PI. 63 (3).

69 z.B. Frankfort, OIP 44, No. 203; OIP 60, No. 270, 319. Die Pflanze bei Nr. 330 ist an ihrem unteren

Teil abgeschlagen, und es ware moglich, dass das Ende nicht spitz, sondern abgerundet war, und dann etwa
denjenigen entspnlche, die bei anderen Statuetten und Reliefs auftreten. Siehe Tabelle 2.

7OBauer, AWL, 424ff. Nr. 154. Vgl. auch die Vasen, aus denen Datteltrauben hiingen: Zervos, Mesopo

tamie, PI. 150; Orthmann, PKG 14, Abb. 91 (Geierstele, Seite B, 3tes Register); Nr. 557.
71 Aus MaTi gibt es besonders viele fragmer carische Statuetten, bei denen nur noch die Datteltraube

erhalten und wahrscheinlich der Becher zu ergiinzen ist. Siehe Konkordanz zu MAM lund MAM III und

Tabelle 3c oder d.
720rthmann, PKG 14, Abb. 84a-c, 87a. Woolley, DE IV, PI. 39d (Gottin?); vgl. Strommenger, Meso

potamien, Abb. 65 (einziges Beispiel fUr einen Gott mit einer Datteltraube).
73 Siehe 2.1.2.2.
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•

der 'Pflanzen' besteht, zwischen denen, die die Frauen und denen, die die Manner halten.74

Zudem sieht D. P. Hansen in der Pflanze der Frauen die Aehnlichkeit mit einer Dattel
traube. 75 Diese Beobachtung lasst sich auch auf die FD-Rundplastik tibertragen. Bei den

Datteltrauben der Frauen handelt es sich urn Gebilde aus Friichten, die an einem Stiel
hangen und von ovaler, sich mehr oder weniger nach unten verbreitender Form sind (Tabelle
2). Die Innenzeichnung, die Stiel, Stengel und Friichte wiedergibt, ist unregelmassig und oft
nur summarisch ausgefUhrt, gelegentlich aber auch-vor aHem in Mari-sind die Dattel
trauben sorgfaltig gearbeitet (siehe Tabelle 2).

Ueber Datteltrauben (im Sumerischen a-an - zu -Iurn) 76 erfahren wir aus den Texten

nur sehr wenig. Meist werden Datteln (im Sumerischen zu-Ium) als Opfergaben auf
gefilhrt. 77 Zu den wenigen literarischen Belegen fUr Datteltrauben 78 gehoren zwei in den

Inschriften der Statuen E und G des Gudea, in denen Datteltrauben unter den Hochzeits

gaben (ni - M i-us -sa) der Gottin Baba aufgefilhrt werden. Die Datteltrauben gehoren in
diesen Inschriften (Gudea Statue E und G) zu den Gaben, die als Hochzeitsgaben in den
Tempel gebracht werden. 79 Abgesehen von den seltenen, bei B. Landsberger angefilhrten
Belegen filr Datteltrauben als Opfergaben,80 sind Datteltrauben gelegentlich in literarischen

Texten fUr Inanna belegt: In einem Gedicht, das von Inanna und Sulgi handelt, gibt es einen

Hinweis darauf, dass Inanna Datteltrauben in ihrer Hand halt. 81

In der Akkad-Zeit wird die kriegerische lStar vereinzelt mit einer Datteltraube in der

Hand dargestellt. 82 Weder aus den archaologischen, noch den literarischen Zeugnissen lasst

sich erkennen, ob die Dattel bzw. Datteltraube eine symolische Bedeutung oder eine be
stimmte Funktion hatte. Den literarischen Aussagen konnen wir entnehmen, dass Dattel
trauben

I. zu den Hochzeitsgaben der Baba gehorten;

2. in der Hand der Inanna sein konnten, wobei nichts tiber Anlass oder Funktion bekannt

ist;

3. Opfergaben sein konnten.

An archaologischen Denkmalem von Frauen mit Datteltrauben haben wir (ausser den
Statuetten) in der FD-III-Zeit:

I. Reliefs mit Gottinnen;83
2. Reliefs mit Bankettszenen. 84

'l4Hansen, JNES 22 (1963) 164 mit Anm. 98;vgl. Tabelle 2 dieser Arbeit.
75 Ibid.

76 Die Bezeichnung Datte/traube an Stelle des iiblichen Datte/rlspe wurde gewiihlt, well erstens Rispe

einen Bliitenstand bezeichnet, nicht aber die reifen Friichte, und zweitens Datteltraube der englischen

Bezeichnung "date cluster" (Jacobsen, Tammuz, 29,323 Anm. 6, 375;idem, Treasures, 37) oder "spadix
with ripe dates" (Landsberger, AID Beiheft 17,37) entspricht.

77 So z.B. Bauer, AWL, 424f. Nr. 154;Gudea Zyi. B III 21, 23; Romer, SKIZ, 133 Z. 147ff.
78Siehe Landsberger, AfO Beiheft 17,37.
79 Siehe Lambert, RA 46 (1952) 80ff; Thureau-Dangin, SAK 78ff.; (Statue E VII Z.2, 14-21; Statue

G V Z.22, VI Z.l3- 20).
80Siehe Anm. 78.
81 Kramer, Iraq 31 (1969) 18ff., S.20 Z.6;PAPS 107 (1963) S.495 Z.3 und 4.

82 Boehmer, EGA, Abb. 377, S. 67.

83 Orthmann, PKG 14, Abb. 84a-c, 87a; Woolley, UE IV, PI. 39d (Gottin ?); vgl. Strom menger, Meso

potamien Abb. 65 (einziges Beispiel fUr einen Gott mit Datteltraube); vgl. Tabelle 2.

84Siehe dazu 2.I.2.2;vgl. Tabelle 2.



2.1 Frauen im Kult I (bekleidet) 75

Eine eindeutige Identifizierung der auf den FD-Reliefs dargestellten Gottinnen ist nicht

moglich, da sie nicht inschriftlich bezeichnet sind. Deshalb lasst sich auch die Datteltraube

nicht mit einer bestimmten Gottheit verbinden.

Zwischen der schriftlichen und archiiologischen Ueberlieferung scheint es nur einen

Beriihrungspunkt zu geben: Die Hochzeitsgaben der Baba, die fUr ein Festmahl in den
Tempel gebracht werden, lassen sich mit den Opfergaben vergleichen, die in den Bankett

szenen auf den FD-Weihp1atten wiedergegeben sind (siehe 2.1.2.2). Wenn wir diese Bankett

szenen mit den Statuetten in Zusammenhang bringen wollen, so gibt es zwei Probleme:

I. Die Frauen in den Bankettszenen, die Datteltrauben in den Handen halten, bekommen

diese nicht als Nahrungsmitte1 zum Essen gereicht. Die Datteltrauben in den Hochzeits

gaben waren aber wohl zum Essen bestimmt. 85

2. Es gibt weibIiche Statuetten mit Datteltrauben und Becher in den Handen in sitzender

und stehender Ha1tung, die Bankett-Teilnehmerinnen aber sind immer sitzend dar

gestelIt.

Fur das erste Problem scheint es keine Erk1arung zu geben; dagegen bietet sich fur das

zweite fo1gende Losung an: Die stehenden Frauen konnten zu den Opfergabenbringerinnen

gehoren, die sitzenden dagegen konnten Bankett-Teilnehmerinnen darstellen. 86 Unter den

1etzteren gibt es in der FD-III-Zeit eine Reihe von Frauenstatuetten aus Assur (Nr. 388),

Tell Aswad (Nr. 493) und Mari (Nr. 401,438,439,440 Tf. XXI, 446), die auf Hockem mit

Stierbeinen sitzen.87 Der Hocker einer weiteren Statuette (Nr. 515 Tf. XXV) ist mit einem

Relief geschmiickt, auf dem zwei Ziegen rechts und links einer Pflanze dargestellt sind. Auf
so reich verzierten Hockem konnten-wie wir bereits oben festgestellt haben-nur sehr pro

minente Vertreterinnen des Palastes oder Tempels Platz nehmen, und wir diirfen deshalb

annehmen, dass es sich hier urn Frauen aus dem Herrscherhaus oder urn Priesterlnnen

hande1t. Diese Hocker gibt es aber nur in der FD-III-Zeit und nur, wie genannt, in Assur,

Tell Aswad und Mari. Desha1b konnen wir nicht die Sitzbilder aus anderen Fundorten a1s

Darstellung von Frauen in niedereren Stellungen ansehen. Dagegen spricht, •

1. dass nur in Assur (Nr. 389,390, 391,392) und Marl (NT. 435,441-445,452-454)

Hocker mit Stierbeinen neben anderen Hockerformen auftreten:

2. dass im Diyalii-Gebiet und Nippur Hocker mit Beinen und z.T. ornamentalen Verzie
rungen neben Hockern aus Rohrmatten 88 auftreten. 89 Diese beiden Hockertypen sind

auch auf Reliefdarstellungen bei Gottheiten zu sehen. 90

3. dass die Frauenstatuette mit Inschrift aus Sippar (NT. 490, Tf. XX) die wir als die Dar

stellung einer Frau von hohem Rang interpretiert haben (siehe oben), auf einem unver

zierten Hocker sitzt.

85Ygl. dazu Falkenstein, NSGU I, 103ff.

116 Zu der Moglichkeit einer Deutung als Ahnenbilder siehe unten.
87Hocker mit Stierbeinen gibt es nur bei Frauen; vgl. die SitzbiIder von Miinnem bei Frankfort, OIP 44,

no. 20,78,97; OIP 60, no. 270; Andrae, WYDOG 39, Nr. 84; Parrot, MAM I, PI. XXVII (Statue des Ebeh
11); idem, MAM III, PI. XLV (Statue des Sangers Dmanse); Orthmann, PKG 14, Abb. 21b;ausserdem gibt
es noch 12 eindeutige Sitzstatuetten von Miinnem, vgl. Braun-Holzinger, FB, 77ff.

88Ygl. 1.1.3.5 Anm. 102 und 103.
89 Diyalii-Gebiet: Rohrrnatten-Hocker: Nr. 308, 310-313; andere Hocker: Nr. 314, 374, 375; Nippur:

Rohrmatten-Hocker: Nr. 457, 470 (Tf. XXIII); glatter Hocker mit Beinen: Nr. 468.
!lOYgl. z.B. die Zusammenstellung bei: Barrelet, JNES 29 (1970) 236.
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Aus diesen Grunden sind wohl auch die Sitzbilder aus dem Diyala-Gebiet, Nippur,91 Telloh

(Nr.481 Tf. XVI), Uruk (Nr. 478), KiS (Nr. 488) und Sippar (Nr. 490 Tf. XX) sowie aus

dem Kunsthande1 (Nr. 504, 517 Tf. XXI 11,518 Tf. XXV, 519 Tf. XXII, 520 Tf. XXIV)92

als Frauen in hohen Stellungen oder Funktionen anzusehen.

3. Gewtinder, Tabellen 4 und 5

Ein weiteres ausseres Unterscheidungsmerkmal bei den Frauen ist die Kleidung. Es lassen

sich zwei Gewandtypen aunterscheiden:

I. Das von E. Strommenger so bezeichnete Schultergewand, welches eine Schulter und
einen Arm freilasst und die andere Seite bedeckt 93 (Tabelle 3 und 4 A, B, C).

2. Das von E. Strommenger als Cape bezeichnete Gewand. 94 Hinter dieser Bezeichnung
verbergen sich wohl zwei Kleidungsstiicke, ein Kleid und das daruber getragene Cape,
das das Kleid vollkommen bedeckt, dreiviertel lang sein kann, oder nur den Oberkorper
bekleidet,95 Cape und Gewand konnen aus verschiedenem Material sein 96 (Tabelle 3

und 4 D, E, F, G, H).

Als MateriaHen sind glatte Stoffe (Tabelle 3 und 4 A, D), Schuppen-Zottengewebe (Tabelle

3 und 4 C, G, H) und glatte Stoffe mit Fransen oder Zottensaumen (Tabelle 3 und 4 B, E,
F) belegt.

Schultergewander sind am weitesten verbreitet, und von diesen wiederum war das aus

glattem Stoff (A) am beliebtesten. Dieses Gewand war vor allem in der FD-II- und begin

nenden FD-III-Zeit in Mode 97 und ist Mufig bei den Statuetten aus Nippur (Nr. 456-458,
460, 463-465, 470, 472;vgI. Tf. XIII, XIV, XXIII) und denen aus dem Diyala-Gebiet (Nr.

301, 302, 308-3 I 5, 319, 320, 324-327, 329, 374-378 Tf. XXI, 380) zu sehen. In Assur ist
es zweimal belegt (Nr. 389, 392) und in Mari dreimal (Nr. 420,442,446).

Die Schu1tergewander aus Zottenstoff (C) sind beinahe ebenso haufig wie die glatten.

E. A. Braun-Holzinger hat nachgewiesen, dass der Zottenstoff den glatten im Laufe der
FD-III-Zeit zuriickdrangte;98 so gibt es unter den Frauenstatuetten aus Assur (Nr. 384

386, 390, 391,393) und Mari (Nr. 413-417, 434-437, 439, 450, 451) weit mehr mit Ge

wandern aus Zottengewebe als aus glattem Stoff; ebenso iiberwiegen diese Kleiderstoffe in
Telloh (Nr. 481, 482, 484;Tf. XVI, XIX) und Sippar (Nr. 490-493 ;Tf. XX, XXI). Aus

Nippur stammen fiinf Frauenstatuetten der friihen FD-III-Zeit, die Zottengewander haben

(Nr. 459, 461,462,467,469). Neben diesen Zottengewandern treten aber auch in der FD

III-Zeit immer wider glatte Kleider auf (Nr. 308, 309, 368, 374, 380, 460 Tf. XIII, 472,

488, 506), sodass es denkbar ist, dass, abgesehen von eventuellen Modestromungen, die

verschiedenen Gewander mit den verschiedenen Funktionen von Frauen in Zusammenhang

stehen, zumal ja auch die Zottengewander nicht erst in der FD-III-Zeit zu finden sind.

91 Siehe Anm. 89.

92Vgl. Tabelle 5 unter II und Tf. XXI, XXIII, XXV.

93 Strommenger, Act. Praehist. et Arch. 2 (1971) 45f.; Tf. XIII, XIV, XVI, XIX-XXV dieser Arbeit.

Die Gewiinder auf den Darstellungen lassen sich nicht mit sumerischen bzw. akkadischen Termini verbin
den. Siehe zuletzt Waetzoldt, RiA 6, S. 18ff. und Strommenger, RiA 6, S.3lff. s.v. 'Kleidung'.

94 Strommenger, Act. Praehist. et Arch. 2 (1971) 44; Tf. XIV dieser Arbeit.
95 Siehe Nr. 387,425,466 (Tf. XIV).

96Siehe Nr. 425 (hier ist ein glattes Gewand unter dem Zottencape sichtbar).
97Braun-Holzinger, FR, 33,44.
98 Ibid.
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Mit den Zottengewandem verwandt sind diejenigen mit Schuppengleiderung (Nr. 370);

ein Stoffmuster dieser Art ist wohl auch bei der Statuette Nr. 317 wiedergegeben, wo das

Dessin mittels doppelt gefiihrter, rhombenahnlicher Ritzungen dargestellt ist. Dabei wird
die Oberflache nicht wie bei Nr. 370 durch flache Reliefschuppen mit Innenzeichnung ge

staltet, sondern bleibt in einer Flache. Diese Art der Stoffwiedergabe findet sich auch auf

einer Weihplatte aus Nippur (Nr. 565, Tf. XXIX), die in der Schicht VIII des Inanna

Tempels gefunden wurde, und somit spatestens in die zweite Hiilfte der FD-II-Zeit zu

datieren ist. Die Schuppenmusterung des Stoffes ist hier sehr vergrobert dargestellt und lasst

sich mit der noch fliichtigeren und groberen Wiedergabe auf einem Siegel aus dem Schatz
haus aus Uruk (Nr. 188, vgl. auch Nr. 189) vergleichen; denn auf diesen CN -zeitlichen

Siegeln scheint nicht ein Netzkleid dargstellt zu sein, sondern eher eines mit 'Schuppen

muster' wie bei der Statuette Nr. 317 und auf der Weihplatte aus Nippur. Somit kann diese

Art der Stoffwiedergabe bis in die CN-Zeit zuruckverfolgt und vielleicht als Vorlaufer der

Zottengewebe betrachtet werden. Damit ist auch bereits fOr die CN-Zeit das Nebeneinander

von glatten und rhombenartig gemusterten 'Schuppenstoffen' bezeugt.

Verglichen zu den glatten Stoffen und den Zottengeweben sind Stoffe mit Fransen

oder Zottensiiumen (B, E, F) selten: Aus dem DiyaHi-Gebiet gibt es eine Statuette mit

einem Gewand des Typus B (Nr. 365), eine weitere stammt aus Assur (Nr. 388), wo einmal

'das Gewand mit Cape (F, Nr. 387) belegt ist. Aus Mari gibt es Mufiger Gewander mit Fran

sen oder Zotten (Nr. 399, 418, 419, 431, 438, 441, 443, 449, 452).

Die Gewiinder aus glattem Material werden hauptsiichlich von stehenden Frauen mit

'gefalteten' Hiinden (Tabelle 5 Aa) getragen, ebenso die Zottenkleider (Tabelle 5 Ca).

Sitzende Frauen in Kleidern aus glattem Stoff halten haufig einen Becher und eine Dattel
traube (Tabelle 5 Ad). Diese Beobachtungen konnen auch an Hand der Reliefdarstellungen

gemacht werden: Dort treten Frauen in glatten Gewandem stehend oder schreitend, mit

'gefalteten' Hiinden, Musikinstrumenten oder Gefasse haltend auf; 99 die Sitzenden begeg

nen uns vor allem mit Becher und Datteltraube als Bankett-Teilnehmerinnen. 100

Zottengewiinder sind auf Reliefdarstellungen selten und bisher nur auf einer Weihplatte

des Uman§e aus Telloh (Nr. 559)101 und einer weiteren aus dem Gipar in Ur (Nr. 561)

belegt. Beide Weihplatten tragen Bauinschriften,102 und es ware deshalb moglich, dass die

Zottengewander bei Feierlichkeiten, die mit der Bautatigkeit zusammenhiingen, getragen
wurden.

SeIten, sowohl bei den Statuetten als auch auf Reliefszenen, tragen Frauen ein glattes

Gewand mit Fransen oder Zottensaum (Tabelle 5 B). Es wird auf dem Fragment einer
Weihplatte (Nr. 558) aus Telloh von einer Frau mit 'gefalteten' Handen getragen, die als

letzte in einem Zug von Opfergabenbringem schreitet. Ferner tritt es auf einer Weihplatte

aus Tell Asmar (Nr. 575) auf. 103 Dieses Gewand war, wie wir bereits festgestellt haben, vor

aHem in Mari beliebt, wo es zusammen mit kurzen Capes zu kultischen Anlassen getragen
wurde (Nr. 564).104 Es kann auch unter einem langen Cape (E) getragen werden (Nr. 547).

99Siehe Nr. 565 (Tf. XXIX), Nr. 566, 568-571, 573, 580.
looSiehe Nr. 566-568, 570-574,576-580 (Tf. XXIX).

10lIm Gegensatz zu Braun-Holzinger, FB, 54 Anm. 377 halte ich die Gestalt mit Zottengewand im

oberen Register fUr eine Frau, vgl. dazu S. 90ff. dieser Arbeit.
101 Steible, FADS 5/1, 79f. (Urnanse 2), 288f. (AnUr J7).

I03Zu diesem Relief siehe 2.1.2.2.

104 Zu dieser Szene siehe S. 90f. dieser Arbeit.
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Die Tragerin scheint ebenfaHs eine Priesterin zu sein, wie an ihrem grossen Anhanger in

Fonn eines nackten Paares zu erkennen ist (vgl. 2.2.4).

Capes treten ausserhalb Maris nur vereinzelt auf, so in Assur (Nr. 387), Nippur (Nr. 466,

Tf. XIV) und Siisa (Nr. 499). Es gibt sie in fiinf Variationen (TabeHe 5): Lange Capes aus

glattem Stoff (D), mit Zottensaum (E) oder aus Zottengewebe (G), kurze Capes aus glattem

Material mit Fransen (F) oder aus Zottenstoff (H). Capes wurden vor aHem von stehenden

Frauen getragen, die die Hande-soweit erhalten-'gefaltet' haben (Tabelle 5 ID-H). Von

den vier Sitzstatuetten mit Capes (TabeHe 5 lID-H) sind nur zwei gut genug erhalten, urn

Handhaltung bzw. Attribute erkennen zu konnen: Nr. 452 halt in der rechten Hand einen

Becher, und bei Nr. 401 ist die Datteltraube noch erhalten und vielleicht ein Becher zu

erganzen.

Frauen mit glatten, langen Capes (D) sind in der Libationsszene auf der Weihplatte aus

Ur (Nr. 557 Tf. XXVIII) zu sehen. Dort tragt nur die Frau, die eine Kette in den Handen

halt, ein Schultergewand, d.h. sie ist die einzige Opfergabenbringerin. 1m unteren Register

ist eine Frau en face wiedergegeben, die ihr Cape fiber die rechte Schulter gelegt hat, so dass

ihr Ann frei bleibt. Die Tatsache, dass Capes von Frauen getragen werden, die vor dem Gott

im oberen Register stehen, und von der einzigen en face dargestellten Person,105 scheint

wohl darauf hinzuweisen, dass lange, glatte Capes von Frauen getragen werden, die im Kult

hohe Funktionen innehatten.

Auf der bereits erwahnten MosaikdarsteHung aus Mari (Nr. 564) tragen aile Frauen

kurze Capes mit Fransensaum, unabhangig davon, was sie tun, und ob sie einen Polos,

Turban oder gar keine Kopfbedeckung haben; auch bei dieser Szene handelt es sich urn eine

Darstellung aus dem Kult.

Die langen Zottencapes (G) sind vor aHem aus Mari bekannt, bisher aber noch nicht in

Reliefszenen belegt. l06 Sie sind fiberwiegend bei stehenden Frauen mit' gefalteten' Handen

(Tabelle 5G) zu sehen und werden-soweit die Kopfe erhalten sind-zusammen mit einem

Polos getragen (Nr. 400, 401, 445) und einmal, bei einer Sitzfigur, deren Fundort nicht

bekannt ist (Nr. 504), zusammen mit einem Turban (vgl. Tabelle 6).

Turban und Polos treten aber auch in Verbindung mit anderen Gewandern auf (Nr.

339, 446); vgl. Tabelle 6. Dennoch kann angenommen werden, dass Zottencapes (G) in Mari

in der frfihdynastischen Zeit bestimmten Frauen vorbehalten waren, vor aHem deshalb, weil

sie seit der Akkad-Zeit auch als Gewander von Gottinnen und Priesterinnen belegt sind. 107

Wenn man die Frauen auf Hockern mit Stierbeinen (siehe oben) aus Mari (Nr. 401,438,

439, 440, 446) mit den sitzenden mit Zottencapes aus Mari (Nr. 401, 440 Tf. XXI, 445,

454) 108 vergleicht, so fallt auf, dass

1. nUT eine (Nr. 401) und eventuell eine zweite (Nr. 440), von der nur eine Hlilfte des

Unterkorpers erhalten ist, ein Zottencape tragen und auf einem Hocker mit Stierbeinen

sitzen;

105 Die en-face-Darstellung von Menschen ist sehr selten, sie ist rneist Gottern vorbehalten; vgl. S. 8
dieser Arbeit.

U16Sie sind vielleicht auf Nr. 561 irn unteren Register dargestellt, wobei jedoch nicht sicher ist, ob es
sich hier urn Frauen handelt.

107Vgl. Arniet, L 'art d'Agade, 101 fig. 36a;Parrot, Tello, fig. 38g, 41f, g;idern, Sumer, Fig. 288, 328.
108 Der Hocker der Statuette Nr. 454 ist nicht sehr gut erhalten, und eine genaue Beschreibung fehlt:

Vgl. Parrot, MAM III, PI. LVII unten Techts, 106 Nr. 80.
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2. die anderen Frauen auf Hockern mit Stierbeinen in Schultergewander gekleidet sind

(Nr. 438 Typ B, Nr. 439 Typ C, Nr. 446 Typ A);109

3. nur eine einzige sitzende Frau mit Polos und Zottencape auf einem Hocker mit Stier

beinen sitzt (Nr. 401), eine zweite (Nr. 445) dagegen auf einem ornamental verzierten

Hocker mit Beinen.

Wir sind bereits zu der Ueberzeugung gelangt, dass Hocker allgemein, und in Marl besonders

Hocker mit Stierbeinen, auf die hohe Stellung der jeweiligen Frau hinweisen (siehe oben).

Aber auch die Zottencapes scheinen nicht jeder Frau zugestanden zu haben, und da Hocker

mit'Stierbeinen und Zottencapes nur selten zusammen auftreten, ware es moglich, dass das

Zottencape dann getragen wurde, wenn eine Frau in einer bestimmten Funktion und viel

leicht auch zu einem bestimmten Anlass erscheint; denkbar ware eine Priesterin zu einem

Fest bzw. besonderen Kult. DafOr sprache die bereits erwahnte Tatsache, dass das Zotten

cape spater Gottinnen und Priesterinnen zusteht. Somit kame im Hocker die Stellung

einer Frau und in der Kleidung die jeweilige Funktion dem Anlass entsprechend zum Aus

druck. 110

4. Frisuren und Kopfbedeckungen, Tabelle 6

Neu ist ab der FD-I1-Zeit die Vielfalt der Haarfrisuren. ll1 Man kann neben den Kopf

bedeckungen, Polos und Turban, drei Typen unterscheiden:

I. geflochtene und gesteckte Frisuren, z.T. mit Bandern

~ . mit Ober den Kopf gelegtem Kranz, Tf. XXVI.,112

~. im Nacken hochgenommen und auf Hinterkopf festgesteckt, Tf. XV, XXVI. 113

2. glatte oder in Wellen herabfallende Haare

a. halblang, d.h. bis zu den Schultern reichend, Tf. XIII, XIV, XXI. 114

~. lang auf den ROcken herabfallend, Tf. XIV, XVI, XVI I, XIX. 115

3. Chignon-Frlsuren, Nr. 392, 508,415,534,538. 116

Die Frisuren des Typus la treten Oberwiegend im Diyala-Gebietauf und nur in Ver

bindung mit glatten Schultergewandern (A) und solchen aus Zottenstoff (C).117 Aus dem

Inanna-Tempel von Nippur gibt es eine Statue mit dieser Haarfrlsur (Nr. 457), die mit
Statuetten aus dem Diyala-Gebiet eng verwandt ist. 118 Statuetten und Kopfe mit Kranz

frlsuren sind in die FD-I1- und beginnende FD-I1I-Zeit zu datieren. 119

Bis zu den Funden im Inanna-Tempel von Nippur waren Frisuren des Typus la die

einzig bekannten bei Frauenstatuetten der FD-I1-Zeit. In Nippur nun sind bereits in dieser

109Nr. 494 aus Tell Aswad tragt ein Gewand des Typus C.

110 Strommenger, Act. Praehist. et Arch. 2 (1971) 44f., haIt diese Gewilnder fUr Kultgewilnder.
111 Ausfiihrlich beschaftigt mit diesen Frisuren hat sich Spycket, RA 48 (1954) 113ff.,.169ff.; RA 49

(1955) 113ff.; vgl. auch Borker-Kliihn, RIA 4, 2ff. s.v. "Haartrachten".
112 Ibid., 118ff.
113 Ibid., 120ff.
114 Ibid., 124ff.
115 Ibid.
116 Ibid.
117Ygl. die Angaben zu den einze1nen Werken in Katalog und Konkordanzen und Tabelle 6.
l18Siehe Braun-Holzinger, FB, 42.

119Fraglich ist, ob es sich bei Nr. 386 (aus Assur) und Nr. 511 urn Kranzfrisuren handelt; vgl. dazu
Andrae, WY DOG 39, 67. Diese beiden Statuetten waren dann Beispie1e fUr das vereinzelte Auftreten dieser
Frisur in der spiiteren FD-III-Zeit. Zur Datierung vgl. Braun-Holzinger, FB, 31,33.
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Periode beide Varianten des Haarstiles 2 belegt. So gibt es verschiedene halblange Frisuren

(Typ 20:): Nr. 456 hat in der Mitte gescheitelte, glatt nach beiden Seiten gekammte, sich
eng an den Kopf schmiegende Haare, die auf den Schultern aufliegen. Komplizierter ist
die Frisur der Frau Nr. 458: Die bis in den Nacken reichenden Haare sind iiber der Stirn
und an den Schlafen gewellt, hinter die Ohren zuriickgekammt und werden von einem
Band oder Reif gehalten. Ebenfalls in Wellen gelegt sind die Haare der Statuette Nr. 465
(Tf. XII I), die unten in eine dicke Innenrolle frisiert sind. Die Form der Wellen erinnert
an die Frisur des Uruk-Kopfes (Nr. 1).120 In Nippur finden sich auch in der FD-II-Zeit

lange auf den Riicken herabfallende Haare (Typ 213), die in Wellen frisiert sind und unten
in eingerollten Locken enden (Nr. 464 Tf. XIV). Diese Frisur ist auch auf einer Weih

platte aus Nippur (Nr. 565 Tf. XXIX) aus der FD-II-Zeit belegt.
Wahrend im DiyaHi-Gebiet in der FD-II-Zeit anscheinend nur die Kranzfrisur in

Mode war, sind in Nippur die verschiedenen Stile auffallend. Dabei tragen diese Frauen
das glatte Schultergewand (A) und halten, abgesehen von der Sitzenden (Nr. 457) mit
Datteltraube und Becher, alle die Hande 'gefaltet' (vgl. Tabelle 6).

Es fragt sich nun, ob diese Vielfalt eine Eigenart von Nippur ist, oder ob wir es hier
mit 'Importen' aus anderen Stadten zu tun haben. Es ware moglich, dass die Statuetten

Nr. 457 und eventuell auch Nr. 464 (Tf. XIV) aus dem Diyala-Gebiet bzw. aus Laga~

stammen. l2l Fiir die iibrigen Statuetten aus Nippur aus der FD-II-Zeit lassen sich noch
keine vergleichbaren Werke aus anderen Orten nachweisen. Dass es ausser Weihgaben aus

anderen Orten auch einheimische Werke gegeben hat, ist anzunehmen. 122 So konnte die
Gruppe der Frauen mit Frisuren des Typus 20: einer Nippur-Schule zugeschrieben wer·

den, zumal diese Art von Frisuren auch in der FD-I II -Zeit in Nippur sehr beliebt war.
In der FD- II I-Periode gibt es drei verschiedene Haarstile 013, 20: und 13), wohin

gegen die Kranzfrisur 00:) aus der Mode kommt. 123 Die komplizierten geflochtenen und
hochgestreckten Frisuren des Typus 113 (Tf. XV, XXVI) sind sowohl im DiyaIa-Gebiet
(Nr. 344, 346, 347, 366), als auch in Nippur (Nr. 466, 474, 476, vgl. Tf. XIV, XV, XXVI)
und in Mari (Nr. 406, 407, 410) bezeugt. 124 Nur eines dieser Werke ist als Statuette
erhalten (Nr. 466 Tf. XIV), und diese Frau tragt das einzige bisher bekannte, kurze
Zottencape (H).

Neben den gestreckten Frisuren gibt es in der FD-III-Zeit vor allem halblange (20:),
die z.T. geflochten und Mufig mit Bandern geschmiickt sind. 125 Sie kommen in Tell
Agrab (Nr. 286,374 Tf. XXI, 380, 381, 382), Nippur (Nr. 460, 475, Tf. XII, XIV), Adab
(Nr. 487), und Mari (Nr. 409) vor. Die Frauen, die diese Haarfrisur tragen, sind, soweit
die Statuetten erhalten sind, in Schultergewander aus glattem Material gehiillt (Nr. 374,
380,460).

120 Vgl. dazu z;B. die Mannerfrisuren mit Wellen: Frankfort, OfP 44, Nr. 1,4,6,28; OIP 60, Nr. 229.

121 Dass Nippur schon in der FD-II-Zeit Weihgaben erhielt, lisst sich zwar noch nicht durch schrift

liche Quellen belegen, ist aber nicht auszuschliessen; vgl. die Inschriften mit Erwiihnung des Gunidu,

Lugalezen und Sangatuku (beides S6line des UrnanSe) in Goetze, JCS 23 (I970) 39ff.; Hilprecht, BE I,
11, 114. Die haufige Erwiihnung Nippurs bzw. Enlils in den FD- Inschriften von Laga§ weist auf ein enges
Verhiiltnis zwischen diesen beiden Stadten hin. Die Iangen Haare-in der FD-III-Zeit ein typisches

Merkmal der Plastik aus Telloh-treten bei Nr. 464 (Tf. XIV) zum ersten Mal in dieser Form in Erschei
nung. Sollte dieses Werk aus Telloh sein, so ware mit ihm ein Hinweis auf die bereits in der FD-II-Zeit

bestehenden engen Beziehungen zwischen LagaA und Nippur gegeben.
122Vgl. dazu die Weihgeben mit Inschriften bei Goetze, JCS 23 (I 970) 39ff.

123Vgl. Braun-Holzinger, FB, 45.
124 Siehe auch die aus dem Kunsthandel stammenden Nr. 537 und 539 (Tf. XXVI).

125 Eine Variation dieser Frisur findet sich bei Nr. 503 (aus dem Kunsthandel), die ein Gewand des

Typus B tragt.
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In Telloh tragen die Frauen der FD-III-Zeit lange, gewellte und bis auf den ROcken

herabfallende Haare (Typ 2 ~ ) , die mit einem Band, das urn den Kopf filhrt und sich

hinten in Schulterhohe kreuzt, zusammengehalten werden (Nr. 481, 482, 484, 485, 486,
vgl. Nr. 506; Tf. XVI, XVIII, XIX). Diese Frisur ist ferner einmal in Siisa (Nr. 501) und
Mari (Nr. 454)-hier anscheinend ohne Band-belegt. 126 Bei den Frauenplastiken aus
Telloh ist nur diese Frisur belegt, und sie ist so typisch filr diese Stadt, dass man sie als
Laga~ -Frisur bezeichnen kann. 127 Diese Frisur tragen fast ausschliesslich Frauen, die in
ein Schultergewand aus Zottenmaterial gekleidet sind, 128 und einmal kommt diese Frisur

zusammen mit dem glatten Gewand des Typus A vor bei einer Statuette (Nr. 506) aus
dem Kunsthandel, die wahrscheinlich aus Telloh stammt (vgl. Tabelle 6).

Gelegentlich werden die Haare in der FD-III-Zeit zu Chignons (Typ 3) gesteckt, wie

bei einer Sitzfigur aus Assur (Nr. 392) und zwei Werken unbekannter Herkunft (Nr. 514,
538). Der Chignon kann auch mit halblangen Haaren kombiniert werden (Nr. 508, 534).

Von den beiden bekannten Kopfbedeckungen-Turban und Polos-war nur der
Turban weit verbreitet. Er begegnet im Diyala-Gebiet (Nr. 384, 387, 393-398), Nippur
(Nr. 473 Tf. XXVII 477, Dr (Nr. 479),129 Assur (Nr. 384, 387, 393-398) und Marl

(Nr. 408, 412). Turbane treten schon zu Beginn derFD-III-Zeitauf(Nr.349,473)und
werden mit Gewiindern des Typus C (Nr. 479, 546), F (Nr. 387) oder G (Nr. 528) kom

biniert. Auf einer Reliefdarstellung (Nr. 575) wird der Turban aber auch zusammen mit
dem Schultergewand (Typ B) getragen (vgl. Tabelle 6).

1m Gegensatz zum Turban ist der Polos eine auf das Gebiet von Mari beschriinkte
Kopfbedeckung. 130 Bisher wurde ausserhalb von Mati nur ein Kopf mit Polos in Terqa

(Nr. 498) gefunden. Auch aus Museen und Privatsammlungen ist mir nur ein Kopf mit
Polos bekannt (Nr. 543 Tf. XXVI I), ein bisher unveroffentlichtes Werk in Boston, das
wahrscheinlich aus der Gegend des mittleren Euphrat stammt.

Zur Bedeutung des Polos hat A. Parrot unter anderem die Hypothese aufgestellt,

dass die Frauen mit Polos "sans doute des pretresses" seien. 131 Diese Interpretation

beruht auf der bereits erwiihnten Mosaikdarstellung aus Mari (Nr. 564), auf der Frau'en
mit Polos an einer Kulthandlung teilnehmen. 132 Es wurde schon darauf hingewiesen, dass

filr die hohe Stellung einiger Frauen auch die Hocker mit Tierbeinen sprechen. 133 Dass
auf solehen Hockem auch Frauen, die einen Polos tragen, sitzen, zeigt Nr. 401. Bei einer
weiteren Frau mit Polos aus Marl (Nr. 445) ist der Hocker zwar nicht mit Stierbeinen
verziert, dafilr aber mit ornamentalen Schnitzereien versehen, die auch bei Hockem
in Bankettszenen zu finden sind. 134

Bei der Kleidung ist das Bild nicht einheitlich, denn drei Frauen mit Polos tragen
das Zottencape G (Nr. 400, 401, 445), eine das glatte Schultergewand A (Nr. 446) und

eine weitere das glatte Gewand mit Zottensaum B (Nr. 399); vgl. Tabelle 6. Auf der

126Variationen dieser Frisur gibt es von der Uebergangszeit FD-III/Akkad an: Vgl. z.B. Nr. 510;
Parrot, Tello, Fig. 41g; idem, Sumer, Abb. 274.

127 Auf Reliefs und bei Bronzefiguren treten auch andere Frisuren auf, vgl. Nr. 556, 558, 688 (Tf.
XXXII), 689, 690, 711 (Tf. XXXII).

128 VgI. Reliefplatte des Urnan§e Nr. 559.
129 Im Gegensatz zu Spycket, RA 48 (1954),124.
130 Ibid.

131 Parrot, MAM II I, 97.
132 Ibid.

133Siehe S. 75f. dieser Arbeit; femer die Standarte von Ur, Strommenger, Mesopotamien, Tf. X.
134 Siehe 2.1.2.2.
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MosaikdarstelIung (Nr. 564) sind die Frauen mit Polos in kurze Capes mit Zottensaum ge

kleidet, die sie Ober einem Kleid ebenfalIs mit Zottensaum tragen.

Die Handhaltung bzw. die Attribute dieser Frauen sind unterschiedlich und ergeben

keinen Anhaltspunkt fOr eine gemeinsame Funktion alIer Frauen, die einen Polos tragen

(vgl. TabelIen, 4, 5 und 6).
Die Frisuren scheinen, anders als die Kleidung, Modeerscheinungen gewesen zu sein. 135

Die meisten der in der FD-Zeit beliebten Haartrachten sind weder in den vorangehenden,

noch in den nachfolgenden Epochen zu finden. 136 Dass es sich bei diesen Frisuren urn

Modeerscheinungen handelt und nicht urn Statusmerkmale, ergibt sich daraus, dass auf

einigen ReliefdarstelIungen die Herrinnen und Dienerinnen, sowie manchmal auch die Musi

kantinnen, dieselbe Haarfrisur tragen (Nr. 568, 570, 571,573). Wenn es beim Haarschmuck

etwas gegeben hat, was nur bestimmten Frauen vorbehalten war, so durfte das der Turban,

der Polos und die Haarbander gewesen sein. 137 Haarbander oder vielIeicht auch Haarreifen

treten vereinzelt schon in der Uruk/GN-Zeit auLU8 In der FD-III-Periode scheinen sie

Priesterinnen vorbehalten gewesen zu sein, denn sie sind bei Frauen belegt, die an Liba

tionen teilnehmen (Nr. 557, 558). Auch der Turban wurde von Frauen getragen, die bei

Kulthandlungen anwesend sind (Nr. 564, 575).

Dass die grossenteils recht komplizierten Frisuren von Friseuren oder Friseusen ge

kammt wurden, geht aus den Texten hervor. So fUhren Wirtschaftstexte aus Abu ~ a H i b i l ] . ,

Fara und TelIoh (Girsu) diesen Beruf an. 139 Den Texten zufolge hatten in TelIoh (Girsu)

einige Prinzessinnen ihre eigenen Friseusen und wahrscheinlich auch die Konigin, wie auch

das sogenannte "Frauenhaus" (E.M 1).140

In den FD-Texten werden eine Reihe von Gewandnamen aufgeftihrt, aber diese Termini

sind bisher noch nicht mit Gewandern zu verbinden, die in Kunstwerken auftreten. 141

Neben Kleidern kommt gelegentlich auch der Ausdruck 'nig-sag-hi-munus' vor, von

dem angenommen wird, dass er einen Turban oder eine "Frauenkopfbinde ", vielleicht ein

Haarband, bezeichnet. 142 nig-sag-la-munus wird sowohl in Verbindung mit einer ver

heirateten Frau genannt 143 und mit Frauen unbekannten Familienstandes,144 als auch

in Verbindung mit einer nin-dingir-Priesterin,145 von deranzunehmenist,dasssieunver

heiratet war. 146 Wir erhalten somit keine Klarheit daruber, ob nun bestimmte Kleidungs

stOcke oder Kopfbedeckungen auf den Familienstand einer Frau hinweisen. Dies ist umso

bedauerlicher, als Statuetten keine Altersdifferenzierung erkennen lassen.

135 Spycket, RA 49 (1955) 114.

136 Ibid., gibt einen Ueberblick uber die Frauenfrisuren von der 'Obed bis zur altbabylonischen Zeit.
137 Ygl. z.B. das Relief mit der 'figures aux plumes' und die Reliefscheibe der Enheduanna, Orthmann,

PKG 14, Abb. 75 und 101; siehe auch S. 82, 95,101 dieser Arbeit. -
138Ygl. Nr. 6, 7,10,14-16,195.
139yAT 12617; MSL XII, 17 no. 48; Bauer, AWL, 87; siehe auch 2.5.1.
140Siehe 2.5.1.
141YgI. Edzard, SRU, 70 ad 110.
142 Ibid., ad I 11; H. Steible, FAOS 5/1, 304f. (Ukg. 4-5, 10: 10).
143 Ibid., 67 Nr. 31 I I-II 5.
144 Ibid., 71 Nr. 32 114',113 Nr. 60 YI 8.
145Ukg. 4 XII-B.; H. Steible, FAOS 5/1, 304f. (Ukg. 4-5, 10: 10-13).
146Renger, ZA 58 (1967) 141 mit Anm. 223a; indirekt daraus zu schliessen, dass die nin-dingir

Priesterinnen in der Regel kinderlos sind und "sexuell tabu" waren. Wie sich das mit ihrer Rolle als Yertre
terin der Gottin bei der 'heiligen Hochzeit' verbinden liisst, ist allerdings nicht gekliirt, vgl. Renger, ibid.,
144.
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In einigen friihdynastischen Texten, wie z.B. den Opferlisten aus Girsu werden Statuen

erwahnt, die in Tempeln aufgestellt waren und Opfergaben erhielten. 147 Folgende Aufstel

lungsorte fUr Statuen sind belegt:

l. Heiligtum der Nanse in Nina-Sirara (u.a. Statue Urnanses und dessen Mutter)

2. Tempel der Baba (Statue Baranamtaras und Sagsags)

3. Tempel der nin-MAR.KI in Gu'aba (Statue Entemenas und dessen Gattin Ninl].ilisug).

Abgesehen von der Statue der Konigin S a g ~ a g , (lie von der Konigin zu ihren Lebzeiten auf

gestellt und mit Opfernbedacht wurde, handelt es sich in den Texten urn Statuen von Ver

storbenen, die Opfergaben erhielten. 148 Darunter einige Konige von Lagas, der Vater des

Urnanse, Gunidu, eine Reihe von Mitgliedern des Herrscherhauses, hohe Priester und

Beamte, sowie deren Familien. 149 Es ist anzunehmen, dass es sich dabei vielfach urn Opfer

fUr die Statuen der Verstorbenen handelte. 150 Unter den Opfergaben befanden sich Speisen,

u.a. Getranke und Datteln, sowie Tiere und Kleiderspenden. 151

Es fragt sich nun, ob sich unter den erhaltenen friihdynastischen Statuetten Ahnenbilder
befinden. Zwar gibt es keinen direkten Hinweis, weder in den Texten noch an den Statuen,

die eine darartige Funktion zum Ausdruck brachten. Zwei Dinge fallen jedoch auf: Einmal,

dass in den Texten vor allem Ahnen vornehmer Abkunft und in ehemals hohen Positionen

geopfert wird und, dass, soweit feststellbar, die Statuen vornehmlich Frauen aus der oberen

Gesellschaftsschicht darstellen; zum anderen gehoren zu den Opfergaben fUr Ahnen auch

Datteln, die man nun wiederum mit den Datteltrauben haltenden Frauen in Verbindung

bringen kann. In den stehenden Frauen mit Datteltrauben vermuteten wir Opfergaben

bringerinnen, in den sitzenden Bankett-Teilnehmerinnen. Diese Deutung muss nun modifi

ziert werden. Wahrend fUr die sitzenden Frauen mit Datteltraube und Becher aufgrund ihres

Auftretens in Bankettszenen die Interpretation als Bankett-Teilnehmerinnen die wahr

scheinlichere ist, diirfte fUr die stehenden Frauen mit den gleichen Attributen auch die

Deutung als Ahnenbilder in Frage kommen.

Es spricht also Einiges dafUr, einen Teil der erhaltenen Statuetten als Ahnenbilde.r zu

betrachten. Da wir von der Konigin Sagsag wissen, dass sie ihre Statue bereits zu ihren

Lebzeiten aufstellte und mit Opfern bedachte, miissen wir uns fragen, ob aIle Ahnenbilder

schon zu Lebzeiten hergestellt und an einem Kultort aufgestellt wurden. Wir sind bei unserer

Untersuchung der Statuetten davon ausgegangen, dass der 'Stiftung' einer Statuette wohl

ein bestimmter Anlass zugrunde lag (siehe oben). Wenn wir beide Hypothesen-Ahnenbild

und Stiftung aus einem Anlass-miteinander verbinden wollen, mUssen wir voraussetzen,

dass die Statuetten zu Lebzeiten der Stifter andere Funktionen hatten (siehe unten) als

nach deren Tod. Daraus kann man schliessen, dass die Statuetten erst nach dem Ableben der

Stifter zu Ahnenbildern wurden, und nicht erst die Nachkommen nach dem Tode eine

Statuette anfertigen liessen.

Es kann aber auch zwei Statuen-Kategorien gegeben haben: Erstens die Ahnenbilder

und zweitens die 'funktionsbezogenen' Statuen, namlich die, die als Priesterinnen, Opfer

gabenbringerinnen und Kultteilnehmerinnen in kultischer Funktion dargestellt sind. In

147 Siehe zu1etzt Bauer, ZDMG Suppl. 1 (1969) IlIff.
148 Ibid., vgl. auch idem, AWL, 470 (Fo 191); Rosengarten, esc, 305- 329.
149Bauer, AWL, 465ff. (Fo 172); Rosengarten, esc, 305, 307f., 31If., 314, 317, 331, 339, 340, 341.
ISO Siehe dazu Rosengarten, esc, 313f.
lSI Bauer, ZDMG Suppl. 1 (1969) 108; Rosengarten, esc, 305,331.
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diesem FaIle ist es nicht moglich, unter erhaltenen Statuen eventuelle Ahnenbilder zu

ermitteln.
Dass die Statuen nicht nur als steinerne Monumente betrachtet wurden, sondern man sie

sich wie 'lebend' vorstellte, bezeugen die erwahnten Opfergaben, die z.B. die Konigin Sagsag
zu ihren Lebzeiten ihrer eigenen Statue stiftete. 152

Es ist Ober unsere Vermutungen hinaus nicht moglich, unter den erhaltenen Statuetten
sichere Ahnenbilder ausfindig zu machen. 153 Auch die wenigen Sitzbilder von Paaren (Nr.
549-555) konnen nicht als gesicherte Ahnenbilder gelten. Aber ihre Deutung als Ahnen
bilder ware eine mogliche Erklarung fOr diese Darstellungsweise, die in handlungsbezogenen
szenischen Wiedergaben nicht belegt ist. Eine andere, ebenso wenig zu beweisende Deutung
ware die, dass es sich urn die Darstellung von Herrscherpaaren handelt.

Diese Paare-jeweils ein Mann und eine Frau-sitzen auf Hockern, was auf ihre hohe
Stellung hinweist (siehe oben). Sie halten sich die Hande wobei der Mann einen Arm urn die
Schulter seiner Frau legt (Nr. 549, 550, 552), oder beide Hande sind vor der Brust 'gefaltet'
(Nr. 554) bzw. auf die Beine gelegt (Nr. 553). Bei zwei Paaren halt die Frau einen Becher
und eine Datteltraube und der Mann einen Becher; ob er auch einen Zweig halt, ist nicht

mehr feststellbar (Nr. 551, 555). Bei diesen letzten beiden Paaren Hesse sich eine Verbin
dung zu den Bankettszenen herstellen. 154

Man konnte sie dann unter die funktionsbezogenen Figuren, d.h. in diesem Fall unter
die Bankett-Teilnehmer einreihen. Paare konnten demnach in einer einzigen Statuette dar
stellen, was sonst aus zwei Statuetten durch je eine Frau und einen Mann zusammengestellt
werden musste. Dass hiesse, dass eventuell ein Teil der Frauenstatuetten das Pendant zu
einer Mannerstatuette bildet und Teil eines Paares war.

Zusammenfassend konnen fOr die Frauenstatuetten hinsichtlich der Funktion und
sozialen Stellung der Frauen folgende Aussagen gemacht werden:

1. Ganz allgemein ist die Bedeutung der Statuetten wichtiger als die kOnstlerische Form,

d.h. der Ausdruck unterliegt der Funktion, von der auch die Variationen bestimmt weI'

den. Deshalb sind die Aufstellung, Haltung, Attribute und wohl auch Kleidung nur
geringen Veranderungen unterworfen. Modische Wandlungen konnen vor allem bei den

Frisuren beobachtet werden.

2. Ueber die Identitat der Frauenstatuetten lasst sich auf Grund der wenigen Statuenin
schriften und der seltenen Erwahnung von Statuen in FD-Texten nur so viel sagen, dass
anscheinend vor allem Angehorige des Herrscherhauses und der hohen Priester- und
Beamtenschaft Statuen hatten.

3. Der Personenkreis konnte auch mit Hilfe anderer Kriterien bestimmt werden:
a. Die Inschriften auf den Mannerstatuen nennen, neben Angehorigen des Herrscherhauses,

Berufe aus der hohen Priester- und Beamtenschaft.

152 Bauer, ZDMG Suppl. 1 (1969), 111.
153 Urn ein Ahnenbild k6nnte es sich eventuell bei der einzigen bisher in einern Grab gefundenen Statu

ette (Nr. 479) aus Ur handeln. Diese Frauenplastik wurde in einern Miinnergrab gefunden, Woolley, UE IV,
39f, 129. Es ware rn6glich, dass der Ehernann, Sohn oder Vater diese mit ins Grab bekarn, da keine weiteren

Farnilienangeh6rigen rnehr lebten, die fUr die notwendigen Opfer fUr das Ahnenbild sorgen konnten. M6g
lich ware aber auch, dass die Statuette anstatt des Leichnarns begraben wurde, da dieser entweder zerst6rt
(z.B. Tod durch Feuer) oder nicht auffindbar (z.B. Tod durch Ertrinken) war.

154 Vgl. 2.1.2.2 dieser Arbeit.
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b. Die sich auf Grund der Attribute ergebenden Funktionen der Frauen (siehe unten)
sprechen ebenfalls dafUr, dass es sich urn Frauen von hohem sozialen Rang handelt.

4. Die Funktionen lassen sich vor allem an Hand von Haltungen, Gesten und Attributen im
Vergleich mit Reliefdarstellungen erkennen. Bei den Frauenstatuetten handelt es sich
demnach urn Kult- und Bankett-Teilnehmerinnen, darunter Koniginnen, Prinzesinnen
und Priesterinnen, sowie Opfergabenbringerinnen. Sie sind Bestandteil einer Kultszenerie
und garantieren zudem die dauernde Prasenz der Stifterin im Tempel.

5. Folgende GrUnde konnen als Zweck oder Anlass der Stiftung einer Statue gedient ha-
ben:

a. Bitte urn langes Leben.
b. Als Ahnenbild.
c. Einweihung von Bauten, Inthronisierung von Herrschern und Priestern, Heirat und

Geburt.
Dabei kann eine Stauette sicher aus mehreren Grunden gestiftet werden; z.B. konnte sie
zu Lebzeiten der Stifterin im Tempel aufgestellt worden sein, urn ein langes Leben zu
erbitten, und der aussere Anlass konnte die Inthronisation der Stifterin als Priesterin
gewesen sein. In einer entsprechenden Anordnung, z.B. mit anderen Statuetten und
Weihgeschenken, kann sie Teil einer Kultszenerie gewesen und nach dem Ableben der
Stifterin als Ahnenbild verehrt worden sein, sowie Opfer erhalten haben.

6. Zur Stellung der Frau (im Vergleich zur Stellung des Mannes) ist zu sagen, dass etwa 40
Prozent aller FD-Statueten weiblich sind. Frauen sind aus kultischer Sicht, d.h. als
Stifterinnen, Priesterinnen und Opfergabenbringerinnen beinahe gleichberechtigt. In wie
weit dadurch auch ihre finanzielle Situation und Unabhangigkeit zum Ausdruck kommt,
ist ungewiss, da tiber die Auftraggeber und Bezahlungsart von Plastiken keine Unterlagen
bekannt sind. Es ist auch an Hand der Statuetten nicht zu erkennen, ob eine Frau ver
heiratet oder ledig ist, da weder die Kleidung noch die Kopfbedeckungen sichere Kenn
zeichen fUr den Familienstand einer Frau sind. Das Erscheinungsbild der Frauen in'der

Plastik wie auch im Relief und auf den Siegelbildern erlaubt keine Aussagen tiber ihre
Jugend bzw. ihr Alter, d.h. der "zeitlosen" Funktion der Statuetten entspricht die
"alterlose" Darstellungsweise.

2.1.2 Reliefs und Intarsien 155

Reliefdarstellungen von Frauen finden sich in der FD-Zeit auf einer Stele (Nr. 556), einem
Kudurru (Nr. 582) und auf Weihplatten (Nr. 557, 560, 563, 565-579); ferner sind eine
Steinvase (Nr. 562) und eine rechteckige fragmentarische Platte (Nr. 583) mit Ritzzeichnung
versehen.

Intarsien sind in Tempeln und PaHisten gefunden worden, wo sie entweder als Wand
schmuck oder an beweglichen Gegenstanden angebracht waren. 156 Diese Intarsien sind meist
so stark zerstort, dass eine Rekonstruktion der Darstellung nicht mehr moglich ist. 157

155 Relief und Intersien werden von Hrouda, Methoden, 27 unter der Gattungsbezeichnung 'Flachbild'
aufgefiihrt.

156 De Graeve, RIA 5,1l9B, 124 (4.4).
157 Ibid., 121.
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Deshalb werden nur diejenigen Intarsien beriicksichtigt, deren Szenen mit einiger Wahr

scheinlichkeit rekonstruiert werden konnen (Nr. 564, 580, 581).

Bei den Darstellungen auf Flachbildern handelt es sich zumeist urn Kulthandlungen, die
sich in folgende Gruppen unterteilen lassen:

2.1.2.1 Ku1thand1ungen (Nr.556-564)
2.1.2.2 Bankettszenen (Nr. 565-581)

2.1.2.3 Varia (Nr. 582, 583)

Die Verteilung der Bildwerke auf die FD-Perioden ist sehr u n g 1 e i c h m a s s i g ~ Das frUheste

Relief befindet sich auf einem Kudurru (Nr. 582) und ist das einzige Werk, das sich in die
FD-I/II-Zeit datieren lasst,158 einige Weihplatten und das Fragment einer Vase mit Ritz

zeichnung gehoren in die FD-II-Zeit (Nr. 562, 565, 569, 572-574, 576, 578, 583), die Stele
des Urnanse (Nr. 556) und die Weihp1atten Nr. 557-561,563, 568, 575,579, sowie die

Intarsien Nr. 580, 581 in die FD-III-Zeit. 159

2.1.2.1 Ku1thand1ungen

Von den neun Reliefs mit Kulthandlungen (Nr. 556-564) sind nur fUnfvollstandig (Nr.

556, 557, 559, 560,563), jedoch ist der Erhaltungszustand zum Teil sehr schlecht (Nr. 556,
560, 563). Die fUnf vollstandigen Kultszenen sind von ganz unterschiedlichem Charakter
und, abgesehen von einer Szene (Nr. 557), lassen sich die dargestellten Handlungen nur vage

oder gar nicht definieren. Auch die Inschriften (Nr. 556, 559,560,561) tragen kaum zur
Deutung des Geschehens bei, da sie entweder nicht verOffentlicht (Nr. 556, 560) oder zu

stark zerstort sind (Nr. 561).

Zwei Werke des Urnan§e von Lagas (Nr. 556, 559) sind mit Inschriften dieses Konigs

versehen. Eine Stele aus Laga§ (al-I:Iiba') zeigt eine Kulthand1ung in Anwesenheit e i n e ~

GoUin (Nr. 556). Auf den Rand der Stele, zwischen und auf die Figuren ist eine Inschrift
eingraviert, die an Hand der Photographien nicht zu entziffern ist. 160

Auf der Vorderseite thront eine Gottin, vielleicht Joanna oder Nin1)ursag, 161 die in ihrer

rechten Hand eine Datteltraube und in der linken wahrscheinlich einen Becher halt. 162 Die

RUckseite ist in zwei Register unterteilt; im oberen stehen Urnanse mit in der Taille 'gefal
teten' Handen und hinter ihm ein Mann, vielleicht sein Mundschenk, mit einer TUllenkanne.

1m unteren Register sitzen sich zwei Frauen gegenUber, deren Namen auf ihre Gewander

geschrieben sind. Rechts sehen wir die Gemahlin des Urnanse, Menbara' abzu, 163 und links

158Ygl. dazu die Angaben im Katalog dieser Arbeit.
1591bid.

160Ygl. jetzt auch Steible, FAOS 5/1, 122 (Urnanse 50); vor allem danke ich van Dijk, der mir seine
Lesungen schriftlich mitteilte, auf die ich mich im Foigenden auszugsweise beziehe.

161 In der unveroffentlichten Lizentiatenarbeit der Autorin wird diese Gottin als Ninhursag interpret

tiert: "Untersuchungen zur Ikonographie und religionswissenschaftlichen Stellung der sumerischen Gottin

Ninhursag in vorakkadischer Zeit", Universitat Basel, November 1973.
1621m Gegensatz zu Basmachi, Sumer 16 (1960) 46.

1631nschrift auf Frau rechts: men- bara-abzu dam-urdnan§e ensi-lagai ki ; "Menbara'abzu,

Gemahlin des UrnanJe, des Ensi von Lagd."
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ihre Tochter Ninusu. 164 Beide Frauen tragen ein g1attes Schultergewand, das den rechten
Ann freilasst (Typ A), und lange, geflochtene (?), auf die Brust fallende Haare. Wahrend die

Konigin Menbara' abzu in der erhobenen Rechten einen Becher hillt, hat ihre Tochter den
Ann in die Taille gelegt.

Auf den beiden Schmalseiten sind vier weitere Personen dargestellt: Auf der rechten

lwei Manner mit' gefalteten' Handen und glattem Rock, und auf der linken steht oben ein
Mann mit 'gefalteten' Handen, der einen geschlitzten Rock tragt und unten vielleicht ein

nackter Mann.

Den Grund zur Aufstellung dieser Stele konnen wir noch nicht prazisieren, d.h. wir

wissen nicht, ob die Inschrift sich nur auf ein bestimmtes 'historisches' Ereignis bezieht, wie
l.B. die Stele des Eannatum auf den Vertrag mit Umma,165 oder ob es sich urn eine Bau

und Weihinschrift handelt. Die Darstellung scheint zumindest ein wichtiges Ereignis wieder
lugeben, wie wir an den beteiligten Personen erkennen konnen: Urnanse ist begleitet von

seiner Frau und Tochter, sowie von mehreren Mannern, bei denen es sich anscheinend urn
Priester und Hofbeamte handelt. Die Anwesenheit der Gottin weist auf eine grossere Kult
handlung hin, die Reihung der stehenden Manner vielleicht auf eine Prozession, die vor dem
Gotterbild 166 endet. Aus dem 'Rahmen fallen' nur die beiden Frauen, die sitzen. Da sie

einander anblicken, sind sie aus der allgemeinen Bewegungsrichtung der Figuren heraus

gelost, die auf die Gottin zugeht. Die Konigin und ihre Tochter sitzen als einzige mensch

liche Wesen 'im Angesicht' der Gottin, zwar nicht direkt vor der Gottin, aber doch in ihrer

nachsten Umgebung. Dass Menschen sitzen, ist aussergewohnlich auf FD-Reliefdarstellungen

und sonst nur in der Plastik und in Bankettszenen zu sehen. Wir haben das Sitzen in der
Plastik mit der hohen Position der dargestellten Frauen zu erklaren versucht,167 haben aber

auf der Stele im Konig einen Mann von hochster Stellung vor uns, der steht. Es fragt sich

nun, ob auf der Stele der Verlauf einer Kulthandlung wiedergegeben ist, und zwar, ob alles
Dargestellte gleichzeitig geschieht, d.h. ein Nacheinander der Personen, nicht aber der Zeit

gemeint ist.

In welcher Funktion nun aber sind Konigin und Prinzessin bei dieser Kulthandlung an
wesend? Besteht ein Zusammenhang zwischen ihnen und dem auf der Schmalseite stehenden
nackten Kultdiener?Ein nackter Kultdiener kommt zusammen mit Frauen in einer Libation
szene auf einer Weihplatte aus Ur vor (Nr. 557 Tf. XXVIII). Dabei ist ein wichtiger Unter
schied zwischen der Darstellung auf der Stele und der auf der Weihplatte festzustellen:
Wahrend in der Libationsszene aus Ur alle Menschen in derselben Richtung stehen, sitzen
die beiden Frauen auf der Urnanse-Stele, und die Prinzessin Ninusu kehrt dem nackten
Kultdiener den Rucken zu. Es fragt sich nun, ob die formalen Gegebenheiten- denn die

Inschrift scheint hier keine Anhaltspunkte zu geben-den Schluss zulassen, dass Konigin und

Prinzessin nicht nur als Mitglieder des Herrscherhauses anwesend sind, sondern auch als

Priesterinnen. Fur die Konigin liesse sich diese Hypothese damit stutzen, dass wir von ihren

Nachfolgerinnen wissen, dass sie das E.Mi, bzw. den Tempel der Gottin Baba verwalteten,

164Inschrift Frau links: nin-u4-su d u m u - u r - d n a n ~ e ensi-lagaski . "Ninusu, Tochter des Ur-

nanse, des Ensi von Lagas".
165Vgl. Sollberger, IRSA, 47ff.

166Vgl. Spycket, Les statues de culte, 23.
167Siehe 2.2.1.
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und dass kultische Funktionen fOr sie haufiger belegt sind als fOr den Konig. 168 Dagegen

wissen wir nichts Uber die Teilnahme an Festen von Prinzessinnen in der FD-Zeit.

Aber auch wenn Menbara'abzu und Ninusu hier nur als Mitglieder der koniglichen Fami
lie ohne kultische Funktionen anwesend sein sollten, bedeutet das, dass Frauen koniglicher
Abstammung eine bedeutende Rolle im Offentlichen Leben von Lagas zukam. In der bild
lichen Ueberlieferung zumindest ist diese Rolle der Koniginnen und Prinzessinnen in spat

eren Epochen der mesopotamischen Kunst nicht mehr zu beobachten.

Ferner scheint mir die Beischrift der Namen ein wichtiges Merkmal zu sein, da durch

sie die Anonymitat und Allgemeingiiltigkeit durchbrochen wird, in der die meisten FD

Darstellungen verbleiben. Die beiden Frauen auf der U r n a n ~ e - S t e l e sind historische Person

lichkeiten, und wir haben hier den frUhesten Beleg fUr die Darstellung einer Konigin.

In der bereits mehrfach erwahnten Darstellung einer Kulthandlung mit Libation aus dem
Gipar von Ur (Nr. 557 Tf. XXVIII) sind die Personen wie Ublich anonym. Dieses Werk ist
etwa in die Zeit des Entemena zu datieren 169 und stellt in zwei Registern je eine Libations
szene dar. 170

1m oberen Register giesst ein nackter Kultdiener mit langen Haaren eine FIUssigkeit auf

einen Altar, welcher vor einem thronenden Gott steht. Hinter dem Kultdiener folgen drei

Frauen, die in lange, glatte Capes gekleidet sind. Sie haben lange Haare, die auf den RUcken

und die Brust herabfallen, und einen Reifen oder ein Band urn den Kopf. Die beiden vor

deren Frauen halten ihre Hande vor der Brust gefaltet, und die hinterste halt einen Becher.
Aile blicken in Richtung auf den Gott. Die Frauen sind im Masstab viel kleiner als der

Mann, der wiederum kleiner als der Gott ist.

1m unteren Register wird die Libation von einem kahlkopfigen nackten Kultdiener an
einem Altar vorgenommen, der vor einer Tempelfassade steht. Dahinter stehen wie im

oberen Register drei Personen: Eine Frau in derselben Kleidung und Haartracht wie die

Frauen im oberen Register, an der auffallend ist, dass ihr Kopf als einziger en face wieder

gegeben ist, und dass sie den rechten Arm entblosst hat. Auf sie folgt ein kahlkopfiger·

Opfertrager mit einem Widder in den Armen. Die letzte Gestalt dieser Gruppe ist eine Frau
im glatten Schultergewand, deren Haare zu einem Chignon hochgebunden sind und von

einem Band gehalten werden. In ihren Handen hat sie eine Kette, die alIer Wahrscheinlich
keit nach wohl als Weihgabe anzusehen ist. Die Frauen und Manner im unteren Register sind
in derse1ben Bewegungs- und Blickrichtung wiedergegeben wie die Figuren im oberen
Register.

Keine der Personen, die im oberen Register auftreten, gleicht einer, die 1m unteren

Register erscheint. Die beiden nackten Kultdiener unterscheiden sich dadurch voneinander,

dass der eine lange Haare tragt, und der andere kahlkopfig ist. Auch die Frauen im unteren

Register sind von denen im oberen Register durch ihre Frisuren unterschieden: Wahrend die

Haare der drei Frauen oben glatt sind, sind die der en face dargestellten Frau unten gefloch
ten oder gewellt, was mittels waagerechter und schrager Ritzungen wiedergegeben ist. Man

kann also davon ausgehen, dass die Teilnehmer an der Kulthandlung vor dem Tempel nicht
dieselben sind, die an der Kulthandlung vor dem Gott teilnehmen. Daraus lasst sich einmal

168Siehe dazu 2.1.2.2; vgI. z.B. Engeduanna, Tochter Sargonsvon Akkad, die En-Priesterin des Nanna·

in Ur war; Hallo/van Dijk, The Exaltation of Inanna (YNER 3), Iff. bes. S. 6ff.

169 Vgl. Boese, Weihplatten, 80.

1'70 Zur Definition von Libationen vgI. Danmanville, RA 49 (1955) 60ff.
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,

ableiten, dass die beiden Libationen zeitlich nicht unbedingt aufeinanderfolgende Hand
lungen sein miissen, sondern dass sie auch gleichzeitig vollzogen worden sein konnen. Ausser

dem konnte man die raumliche Trennung als moglichen Anhaltspunkt dafiir werten, dass

die Gruppe, die die Kulthandlungen im Tempel vollzog, derjenigen, die ausserhalb bleiben
musste, iiberzuordnen ist. Gegen diese Hypothese spricht jedoch bei den Frauen, dass die
einzige en face dargestellte im unteren Register erscheint. Die en face-Wiedergabe ist bei

Mlmschen sehr selten zu sehen. 171 Daher muss diese Frau eine besondere Stellung haben,

d.h. sie steht in der Hierarchie iiber den Frauen der oberen Szene. Es konnten zwei zeitlich

und in ihrer Bedeutung voneinander zu trennende Kulthandlungen dargestellt sein.

Wahrend im oberen Register nur die Libation vollzogen wird, scheint auf die Libation

irn unteren Register ein Schlachtopfer zu folgen, was durch den Tieropfertrager zum Aus

druck gebracht wird. Hierbei ist zu bemerken, dass immer Manner Opfertiertrager sind,
niemals aber Frauen. 172

Zur Funktion der fiinf Frauen in diesen beiden Szenen Hisst sich Folgendes feststellen:

1m oberen Register treten sie als Dreiergruppe auf, gleich gekleidet und frisiert, in derselben

Bewegungs- und Blickrichtung, zweimal mit gefalteten Handen und einmal mit einem Becher.

Die deutlichen Grossenunterschiede zwischen Gott, nacktem Kultdiener und Frauen lassen eine

hierarchische Abstufung erkennen.

Die Frauen bilden somit eine Kultpersonal-Gruppe, vielleicht eine Priesterinnen-Klasse, deren

Rolle im Moment dieser Darstellung passiv ist. Man konnte daraus auf eine rezitierende Funk

tion im Kult schliessen, oder aber man muss annehmen, dass sie noch nicht in Funktion ge

treten sind, d.h. in abwartender Haltung wiedergegeben sind. 173

Ein etwas anderes BUd ergibt die Szene im unteren Register:

Hier gleicht keiner der Kultteilnehmer dem anderen. Bei dem nackten Kultdiener, dem Opfer

tiertniger und der Frau mit der Kette in den Hiinden ist die Funktion erkennbar: Libierender,

Opfertierbringer und Opfergabenbringerin. Schwierig ist die Funktionsbestimmung der en face.

wiedergeben Frau. Ein Anhaltspunkt ergibt sich aus den Grossenverhiiltnissen, die im Gegensatz

zum oberen Register ausgeglichener sind. Dass der nackte Kultdiener nur wenig grosser ist als

die hinter ibm stehende Frau, kann auf die natiirlichen Grossenunterschiede zwischen Miinnem

und Frauen zUriickgefUhrt werden. Dieser Grossenunterschied ist auch zwischen Opfertiertrager

und der Opfergabenbringerin zu beobachten. In dieser Szene lasst sich somit keine hierarchische

Abstufung auf Grund der Grossenverhiiltnisse ablesen. Ausser durch die en face Darstellung ist

die Frau hinter dem libierenden Mann noch durch ihre Kleidung hervorgehoben, denn sie tragt

ein Cape, das den rechten Unter- und Oberarm freilasst. Ein iihnliches Cape ist auch bei der

Gottin auf der Vase des Entemena I ~ zu sehen.

Daraus ist zu schliessen, dass auch dieses besondere Gewand die Frau auf der Weibplatte aus Ur

auszeichnet, da es wie die en face- Wiedergabe bis jetzt nur bei der Darstellung einer Gottin

auftritt.

Die ausseren Merkmale weisen sontit auf eine hohe Stellung dieser Frau, die im Kontext einer

Kultszene die Vennutung nahe legten, dass hier eine Priesterin von hohem Rang dargestellt ist.

171 Siehe S.8, 78.

172Vgl. Nr. 566,567,570,571,573.
173Siehe 2.1.1.
174 0rthmann, PKG 14, Abb. 87a.
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Die Stellung dieser Priesterin zwischen dem libierenden Kultdiener und dem Opfergabenbringer
fmdet sich in der Akkad·Zeit auf der Reliefscheibe der Enbeduanna 175 wieder, die ebenfalls

hinter einem Priester steht, der die Libation vollzieht, und auf die zwei weitere Kultbedienstete
folgen.

An diese Kultszene im unteren Register der Weihplatte aus Ur Hisst sich das Fragment

der rechten unteren Ecke einer Weihplatte aus Telloh (Nr. 558) anschliessen. Auf diesem

Fragment sind noch drei nach links schreitende Personen zu erkennen: Links der Unterkor

per und die Beine eines Mannes, dem ein Opfertiertrager folgt, sowie als letzte Figur eine

Frau im Schultergewand mit Zottensaum, die ihre Haare zu einem Chignon frisiert und die

Hande vor der Brust gefaltet hat. Diese Frau und der vor ihr schreitende Opfertiertrager

lassen sich mit den beiden letzten Gestalten des unteren Registers der Weihplatte aus Ur

(Nr. 557) vergleichen. Beide Frauen unterscheiden sich nur geringfiigig in der Kleidung und

der Handhaltung voneinander. Diese Weihplatte aus Telloh wird von J. Boese ungefiihr in

die Zeit des Urnanse datiert 176 und ist somit alter als die Weihplatte aus Ur. J. Boese schlagt

als Erganzung des Weihplattenfragmentes im oberen Register vor: 177 Entweder eine Liba

tionsdarstellung vor einer Gottheit oder eine Bankettszene. Mir erscheint die Erganzung mit

einer Libationsszene in Anlehnung an die Szene auf der Weihplatte aus Ur (Nr. 557) wahr

scheinlicher zu sein, vor allem auch deshalb, weil in den OpferzUgen der Bankettszenen

keine Frauen belegt sind. 178

Bei den Ubrigen Kulthandlungen sind weder Gottheiten anwesend, noch gibt es ZUge

von Opfergabenbringern mit Tieren. Zu diesen gehoren ein Familienrelief des Urnanse (Nr.

559), eine Familien - oder Einfiihrungsszene, die vielleicht mit einer Bankettszene kom

biniert war (Nr. 560), sowie das Fragment einer Prozession aus Ur (Nr. 561), das sich nicht

erganzen lasst. Ferner wird hier ein Vasenfragment eingeordnet (Nr. 562), auf dem eine

Frau wiedergegeben ist, die die Hand grUssend zum Mund erhoben hat. Eine Weihplatte aus

Tell Asmar (Nr. 563) stellt eine Frau und einen Mann mit einem Weihgegenstand dar. Das

letzte Werk in dieser Gruppe ist eine von A. Parrot rekonstruierte Platte mit Intarsien aus

Mari (Nr. 564), die anscheinend eine Kulthandlung mit einer Spinnerinnen-Darstellung

verbindet.

Nur drei dieser Flachbilder tragen Inschriften (Nr. 563, 564, 565), von denen nur die

auf dem Familienrelief des Urnanse (Nr. 563) vollstandig erhalten ist.

Auf der zweireihigen Weihplatte des Urnanse (Nr. 559) sind zwei prozessionsahnliche

ZUge dargestellt, die jeweils auf den Konig zugehen. Nur im oberen Fries nimmt eine Frau,

deren Name hinter ihrem Kopf eingeschrieben ist, an der 'Prozession' teil. Es ist Abda, die

Tochter des Urnanse,179 die ihren vier BrUdern voran auf ihren Vater zuschreitet. Sie tragt

ein Schultergewand aus Zottenstoff (Typ C), das etwas mehr als die Halfte ihres Oberkor

pers unbedeckt lasst. Auf Grund der entblossten rechten Brust halt E. A. Braun-Holzinger

175 Orthmann, PKG 14, Abb. 101. Beide Priesterinnen tragen den gleichen Haarreif, veilleicht ein ag a·
Diadem, wie es fUr Enheduanna belegt ist: Hallo/van Dijk, YNER 3, 29 Z.107; vgl. dazu auch Falkenstein,
AnOr 17 (1949) 221. Ein solches 'Diadem' tragt auch die en face dargestellte Frau auf dem Siegel Nr. 586,
siehe dazu S. 112 dieser Arbeit.

176 Boese, Weihplatten, 68.

177Ibid., 69, 200.
178Vgl. Strommenger, Mesopotamien, Abb. 72; Nr. 566, 567, 570, 571,573 dieser Arbeit.
179Im Gegensatz zu Sollberger, IRSA, 45, der Abda fUr die Frau des Urnan!e haIt;vgl. jetzt auch

Steible, FAOS 5/1 82ff. (Umanse 20) und FAOS5/Il SA Anm. 3.



2.1 Frauen im Kult I (bekleidetJ 91

diese Gestalt filr einen Sohn des U r n a n ~ e . 180 Dagegen spricht jedoch, dass dieses Gewand,

welches eine Brust freiHisst, auch in der Plastik aus Telloh bekannt ist (Nr. 482). Die Person,

die dieses Gewand tragt wird auch von E. A. Braun-Holzinger als "weiblich" bezeichnet. 181

Als Beweis filr die weibliche Identitat dieser Statuette konnen auch die langen, auf den

Rucken fallenden Haare angefilhrt werden, eine filr L a g a ~ typische Frauenfrisur. 182 Abda,

die Tochter des Urnan~e unterscheidet sich in Haartracht und Kleidung von ihren Brudern.

Die Bruder sind nicht nur hier sondern auch auf den anderen Familienreliefs, auf denen

keine Frau dargestellt ist,183 immer in Rocke aus glattem Stoff gekleidet, wahrend U r n a n ~ e

selbst einen Zottenrock tragt. Der Ansicht E. A. Braun-Holzingers, dass es sich bei dem

Gewand Abdas (von ihr als "Wickelgewand" bezeichnet) moglicherweise urn eine "Herr

schertracht" handelt, widerspricht die Tatsache, dass nicht U r n a n ~ e dieses Gewand tragt,

sondern eines seiner Kinder. 184

Bereits auf der Urnan!le-Stele aus al-ijiba' (Nr. 556) haben wir gesehen, dass die Gemah

lin und die Tochter eine besondere Stellung innerhalb der Kultszene einnehmen. Auf der

Weihplatte ist Abda in ihrer Stellung hervorgehoben, da sie etwas grosser wiedergegeben ist

als ihre Bruder. Zusammen sind in dieser Szene sieben Sohne des U r n a n ~ e dargestellt und

nur eine Tochter. Durch die Stele des U r n a n ~ e (Nr. 556) wissen wir, dass er noch mindestens

eine weitere Tochter, Ninusu, hatte. Da aber nur eine Tochter in der Darstellung der Weih

platte auftritt, darf man davon ausgehen, dass diese Tochter hier eine besondere Funktion

hat.

Die Inschrift auf der Weihplatte nennt im oberen Register l85 ausser dem Titel und der

Genealogie des U r n a n ~ e drei Tempel, die er gebaut hat. 186 Eingerahmt von dieser Inschrift,

steht Urnan!le seiner Tochter und seinen Sohnen gegenuber. Auf dem kahlgeschorenen Kopf

tragt er einen Korb mit Ziegeln, was ihn als Bauherrn kennzeichnet. 187 Eine Szene wie sie

hier dargestellt ist, wird im Zylinder A des Gudea beschrieben: 188 Dort heisst es, dass Gudea

bei der Grundsteinlegung des Eninnu-Tempels einen Korb auf dem Haupt tragt. Auch in

einer Inschrift des Urnan!le wird auf eine solche Zeremonie hingewiesen. 189

Auf Grund der Darstellung des Urnan!le als Bauherrn und der Nennung der drei Tempel

bauten durfen wir die Szene im oberen Register der Weihplatte als Zeremonie interpretieren,

die im Zusammenhang mi t einem Tempelbau steht, und die vielleicht eine Grundsteinlegung

darstellt. Dass bei diesem Ereignis auch ein Teil der Familie U r n a n ~ e s anwesend ist, erstaunt

nicht. Dass aber eine Tochter und nicht die Konigin dabei ist, scheint auf eine bestimmte

Funktion der Abda in diesem Kontext hinzuweisen. Da Abda zudem, wie bereits bemerkt

wurde, vor ihren Brildern steht und in grosserem Masstab als diese dargestellt ist, konnte

I80Braun-Holzinger, FB, 54 mit Anm. 377.
181 Ibid., 61.
182Siehe S.81, Tf. XVIII, XIX.
183 Boese, Weihplatten, Tf. XXIX, XXX.
184Siehe Anm. 181, S. 54.
185 Die Inschrift reicht am linken Bildrand bis ins untere Register hinab.
186 ~ _d nin -gir- su mu -diJ (links neben dem zentralen Loch); abzu -ban -da mu - du (hinter

Urnanses Oberarm und Oberkorper); ~_dnanse mu-diJ (hinter Urnanses Fiissen, sowie Kopf und
Schulter des Sohnes darunter).

187Vgl. d~zu spiiter~ Darstellungen von Konigen, die si~h in ihrer Funktion als Bauherr darstellen lies
sen: Ellis, Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, Fig. 22-26.

I88 Zyl. A. XX 24-25: giJ-dti-a lu-e-du-a-ke4 e-a dusu-bi men-ku sag-ga mu-ni-gal.
189 Urn. 49 IV 3-4: dusu-ku e-il; vgl. dazu auch Salonen, Hausgeriite 1,205, 247f.

•
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man annehmen, dass sie hier als oberste Priesterin des Gottes auftritt, fUr den der Tempel
erbaut wird. In diesem Tempel, wahrscheinlich dem des Ningirsu,190 war wohl auch die

Weihplatte angebracht.

Eine Darstellung, die an diejenige mit dem thronenden Konig im unteren Register der

Urnanse-Weihplatte erinnert, findet sich auf einem zum Teil stark zerstorten Relief in

London (Nr. 560). J. Boese hat sich zuletzt ausfUhrlich mit dieser Weihplatte beschaftigt

und sie an die Urnanse-Reliefs angeschlossen. 191 Die Platte tragt eine Inschrift, die vielleicht

eine Weihung an Ningirsu enthiilt. 192 Der Name und Titel des Stifters sind jedoch nicht

mehr zu erkennen. Die Hauptfigur der Darstellung ist ein auf der rechten Seite thronender

Mann im Zottenrock, der einen Becher in der Hand halt. Die linke Seite der Weihplatte ist

in zwei Bildstreifen unterteilt. 1m oberen Register schreiten zwei Personen auf den thronen

den Mann zu. Die vordere ist ein kahlkopfiger Mann, die hintere eine Frau in glattem Ge

wand und langen Haaren. Der Mann hat seine linke Hand zum Gruss erhoben und fasst mit

seiner rechten-soweit das noch erkennbar ist-an die Schulter der hinter ihmstehenden

Frau. 1m unteren, teilweise weggebrochenen Register sitzen sich zwei Personen gegeniiber.

Da wir nicht wissen, wer diese Platte geweiht hat, und wer die thronende Gestalt rechts

ist, ist auch eine Identifikation der anderen Personen nicht moglich. Auch eine Deutung der

Darstellung ist kaum moglich, da diese ikonographisch weder an die Bankettszenen noch an

EinfUhrungsszenen angeschlossen werden kann. Eine mit einer Bautatigkeit in Zusammen

hang stehende Darstellung wie etwa auf der Weihplatte des Urnanse (Nr. 559) ware denkbar,

kann aber auf Grund des fragmentarischen Textes nicht bewiesen werden und geht auch aus

der Szene selbst nicht eindeutig hervor. Da eine bestimmtere Aussage iiber den Inhalt nicht

moglich ist, muss auch die Frage nach der Identitat und Funktion der Frau in dieser Szene

offen bleiben.

1m Gipar von Ur wurde das Fragment eines Reliefs 193 (Nr. 561) gefunden, von dem

noch Teile zweier Register und der Inschrift erhalten sind. 1m oberen Register sind drei

Frauen zu sehen,194 die nach rechts schreiten und ein Schultergewand aus Zottenstoff

(Typ C) tragen. Noch erhaltene Spuren zeigen, dass die Haare im Nacken recht voll waren,

und es konnte hier eine Frisur vom Typ I {3195 wiedergegeben sein. AIle drei Frauen halten

die rechte Hand vor die Brust, und der linke Arm wird anscheinend vom Gewand bedeckt.

1m unteren Register sind die Reste einer Bauinschrift erhalten 196 und die obere Hiilfte von

zwei Frauen, die in dieselbe Richtung gewendet sind, wie die Frauen dariiber. Sie haben
eine ungewohnliche Frisur mit im Nacken hochgenommenen Haaren, die auf dem Hinter

kopf zu einer Art Chignon (Typ 3) zusammengefasst sind, aus dem ein Pferdeschwanz auf

den Riicken herabfiillt. Beide Frauen tragen ein Zottencape und halten, den Spuren nach

zu urteilen, mindestens eine Hand vor der Brust.

190Ygl. Anm. 186; als oberste Priesterin der Nanse scheidet Abda aus und ob das ab-zu -ban -da ein
Tempel ist, ist fraglich.

191 Boese, Weihplatten, 69f.
192 ygl. ibid., 70 mit Anm. 378; erkennbar erscheinen mir noch die Zeichen: 1 e- d [nin?]-gir-sul

2 ~ ~ ~ lag[a~]/3 ~ gir-su? ~ ? I 4 nam-til-Ia?!-~e I 5 a mu?-na-ru.
193 Boese, Weihplatten, 78f, 190 zlihIt dieses Relief zu den Weihplatten, Woolley, UE IY, 46f., 172

dagegen schreibt, dass es eine Stele sei.
194 Ygl. dazu Boese, ibid., 78f.
195 Zu dieser Frisur siehe 2.1.1.
196 Gaddl Legrain, UET I, PI. II I no. 13; Soliberger, Iraq 22 (1960) 75 no; 84; vgl. jetzt auch Steible, .

FAOS SIll, 288f. (AnUr 17).
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Was das Ziel der Bewegung dieser Frauen ist, bzw. wovor oder vor wem sie gestanden

haben, kann man nur vermuten. Es konnten eine Gottheit und/oder ein Tempel sein, d.h.
vielleicht eine Libationsszene, wie z.B. auf der Weihplatte aus dem Gipar von Ur (Nr. 557

Tf. XXVI I I). 1m Falle einer solcher Erganzung musste diese Darstellung zu den Kulthand
lungen gerechnet werden, die vor Gottheiten stattfinden. Mehrere Frauen, die an einer Kult
handlung teilnehmen, sind auch auf einem Mosaik aus Mari (Nr. 564) zu sehen. Ausser

einem Relieffragment (Nr. 561) treten nur auf den beiden genannten Werken, der Weih

platte aus Ur (Nr. 557, Tf. XXVIII) und dem Mosaik aus Mari (Nr. 564) mehrere Frauen

auf, die hintereinander stehen oder schreiten. Sowohl auf der Weihplatte aus Ur als auch

auf dem Mosaik aus Mari sind es Kultteilnehmerinnen, die wir als Priesterinnen bezeichnen

durfen. 197 Auch bei den Frauen auf dem Fragment durfen wir annehmen, dass sie Prieste
rinnen sind, die an einer Kulthandlung teilnehmen. Fur diese Deutung spricht auch, dass die

Frauen im unteren Register Capes tragen, d.h. Gewander, die auf der Weihplatte aus Ur
(Nr. 557) und dem Mosaik aus Mari (Nr. 564) als die Kleidung von Priesterinnen belegt
sind. 198

Das Fragment einer Kalksteinvase aus dem Sin-Tempel in Jjaragi (Nr. 562, Tf. XXVII I)

zeigt die Ritzzeichnung einer Frau im glatten Schultergewand, die eine Art Kranzfrisur tragt,

bei der am Hinterkopf die Haare so frisiert sind, dass sie yom Kopf abstehen und dann in
einem Pferdeschwanz herabfallen. 199 Die Frau halt ihre rechte Hand vors Gesicht, wobei
der Daumen die Lippen, und Zeige- und Mittelfinger die Nase beruhren. Solch eine Geste ist
bereits auf der Uruk-Vase (Nr. 13) belegt und kann mit dem sumerischen kiri-su-g,U,
einem Grussgestus, in Verbindung gebracht werden. 200 Daraus ist zu folgern, dass auf der
Vase mindestens noch eine weitere Person dargestellt war. Wir haben schon oben aufgefUhrt,
dass dieser Grussgestus einer heherstehenden Person gilt, d.h. einem Gott, Herrscher oder
hohen Priester. 201 FUr die Darstellung auf dieser Vase ist zwar nicht wirklich gesichert, ob

sie zu den Kultszenen gehert, die in Anwesenheit oder ohne Anwesenheit von Gottheiten

stattfinden. Auf Grund des kiri - su -gal- Gestus ist jedoch eine Einordnung unter die Kult

szenen gerechtfertigt.

Auf einer Weihplatte aus dem Abu-Tempel in Tell Asmar (Nr. 563) stehen sich ein Mann
und eine Frau gegenuber. Die Frau tragt ein Schultergewand mit Zottensaum und hat die
Haare zu einem Chignon gebunden; der Mann ist in einen kurzen Zottenrock gekleidet, und

seine Haare sind kurz. Zwischen den beiden, unter dem Zentralloch der Platte, steht oder
liegt ein rechteckiger Gegenstand, der nach J. Boese vielleicht ein Altar sein konnte. 202 Die

Frau hat in der linken Hand einen Gegenstand, der in seiner Form einem Keulenkopf
ahnlich 203 und eventuell ein Emblemaufsatz ist. Der Mann halt in seiner rechten Hand einen

Stab, zu dem der Keulenkopf bzw. Emblemaufsatz gehoren konnte. Es ware somit moglich,

dass die beiden Personen ein Emblem weihen, das in den rechteckigen Gegenstand gesteckt

wird. 204 Diese Szene, in der eine Frau und ein Mann zusammen ein Emblem weihen, lasst

197Ygl. dazu auch 2.1.2.1.
1985iehe auch 2.1.1.

199Ygl. etwa Nr. 572, 575,jedoch ohne Pferdeschwanz (=Yariation des Frisuren-Typus 3).

200Siehe dazu 1.1 und 1.1.2 mit Anm. 40.
201 Siehe 1.1.2.

202 Boese, Weihplatten, 87, 171.

203 1m Gegensatz zu Boese, ibid., 171, der ein Gefass (?) vermutet; vgl. z.B. Orthmann, PKG 14, Abb.

86a-b.
204 Dieser Gegenstand konnte vielleicht eine in Aufsicht wiedergegebene Weihplatte sein.

•
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mehrere Interpretationsmoglichkeiten zu: Da ware erstens die Moglichkeit, sie als Kultdiener
und -dienerin zu deuten, zweitens konnte es sich urn einen Priester und eine Priesterin han
deln, und drittens urn ein 'Stifterpaar' .205 Eine Entscheidung fUr eine bestimmte Deutung

ist nicht moglich.

Ganz anders als die bisher besprochenen Darstellungen ist die auf einer Mosaikplatte aus
Mari (Nr. 564). Dieses Mosaik hat A. Parrot rekonstruiert. Die zahlreichen Einzelteile sind

aus verschiedenen Materialien und wurden in mehreren Raumen gefunden. 206 Da die end

giiltige Publikation noch aussteht, und bisherige Rekonstruktionsvorschlage 207 wenig zur

Deutung der Darstellung beigetragen haben, liegt den folgenden AusfUhrungen der erste
Rekonstruktionsversuch von A. Parrot zu Grunde. 208

A Parrot hat die Darstellung in drei Register gegliedert: 1m oberen schreiten sieben
Manner auf einen hohen Opferstander (?) zu; die vorderen drei halten Becher, die hinteren

vier haben die Hande 'gefaltet '. Auf der anderen Seite des' Opferstanders' steht ein weiterer
Mann mit erhobener rechter Hand, in der er vielleicht eine Schale halt. AIle acht Manner

sind kahl geschoren und in Rocke aus glattem Stoff mit Fransensaum gekleidet. Da genu

gend Platz fUr weitere Personen und Gegenstande vorhanden ist, konnte man diese Szene

als Libations- oder Bankettszene erganzen. Als Vorlage fUr die Rekonstruktion einer Liba

tionsszene kannte z.B. eine Weihplatte aus Ur (Nr. 557) herangezogen werde, wobei sich

aufgrund der gegensatzlichen Bewegungsrichtungen auf dem Mari-Mosaik Probleme ergeben,

die sich nur durch eine Verteilung der Manner auf zwei Register lasen liessen. Eine Ergan

zung als Bankettszene ware auch moglich, denn ahnliche Stander mit Kannen und Tullen
kannen wurden bei Banketten benutzt. 209 Eine flache Schale auf einem SHinder ist in einer

Bankettszene auf einem Siegel belegt (Nr. 620). Fur eine Rekonstruktion als Bankettszene
waren mindestens zwei sitzende Personen zu erganZen. 210 Eine Bankettszene mit sitzenden

Miinnern und schreitenden Dienern zeigt die Standarte von Ur. 2I1 Die Bankett-Teilnehmer

halten hier ahnliche Becher in den Handen wie drei der schreitenden Manner auf dem Mari

Mosaik, die entweder an einer Libation teilnehmen 212 oder aber die Trinkgefasse fUr die

nicht erhaltenen Bankett-Teilnehmer bringen. Ob es sich hier urn eine Libations-oder

Bankettdarstellung handelt, muss deshalb offen gelassen werden.

1m mittleren und unteren Fries hat A. Parrot aIle Frauenfiguren angeordnet. 213 Das

anscheinend zentrale Motiv des Mittelstreifens ist ein Bett mit Stierbeinen und Zottendecke,
vergleichbar dem auf einem Weihplattenfragment aus Tell Asmar (Nr. 575), wo ein Paar auf
dem Bett liegt. Zwei Frauen mit leicht vorgeneigtem Oberkorper, in glatte Zottensaum

gewander und Fransencapes gekleidet, beschaftigen sich mit einem Emblem (siehe unten).

20SYgl. dazu auch Anm. 203, 87;zu Yotivgaben vgl. auch 2.5.7.

206 Parrot, Syria 39 (1962) 163ff.; zum Fundort werden in den Publikationen unterschiedliche Anga

ben gemacht: Parrot, Sumer/Assur (Erginzungsband 1969) 14 (Tempel des Dagan); Orthmann, PKG 14,

190f. ad Abb. 93b (prlisargonischer Pa1ast, Raum 10); De Graeve, RiA 5, 121 (Temple of Dagan); Dolce,
Gli in tarsi mesopotamici dell'epoca protodinastica, Roma 1978, Tell II, 13lff. M 295-M 307 (Tempio di
Dagan, sala 10).

207Ygl. z.B. Dolce, ibid., Teill, 271 f.

208 Parrot, Syria, 39 (1962), 164ff.

209Ygl. z.B. Weihplatten Nr. 566,568,573.

2lOYgl. dazu 2.1.2.2.

211 Amiet, KAO, Abb. 314.

212 Dass auch aus Bechem libiert wurde. zeigt die Stele des Umammu: Moortgat. KAM, Abb. 194, 201.
213Ygl. dazu Parrot, Syria 39 (1962) 166f.
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Die Capes werden mit zwei grossen Nadeln fiber der Brust zusammengehalten. 214 An der

Nadel der links stehenden Frau hangen drei aneinandergereihte, rhombenfOrmige Glieder,

ein rundes und ein eckiges Glied. Die kreis- und rhombenformigen Glieder durften Perlen

sein,215 die an einem Draht oder Faden aufgereiht sind, dessen Enden aus dem unteren

Glied hervorkommen. Das untere, rechteckige Glied stellt wohl ein Rollsiegel dar. Rollsiegel,

die an Nadeln hangen, mit denen die Kleider zusammengehalten werden, sind aus dem

Konigsfriedhof von Dr bekannt. 216 An der Durchbohrung und der Aufreihung der Glieder

kann man erkennen, dass zwischen runden, rhomboiden und rechteckigen Gegenstanden

streng getrennt wird. Fiir das einzige rechteckige Glied am Ende der Kette scheint mir die

Deutung als Rollsiegel am wahrscheinlichsten.

Vor den beiden Frauen und dem Bett sind drei konische Basen aufgestellt, in denen

Stangen stecken, deren oberer Teil nicht erhalten ist. Es konnte sich urn Embleme in Stand
ern handeln,217 mit denen die zwei Frauen gerade beschaftigt sind. Fiinf weitere Frauen mit

Polos stehen links und rechts des Bettes. Vier von ihnen hielten eine Hand erhoben, wie aus
dem angewinkelten Arm zu schliessen ist; die fiinfte Frau tragt ein kleines 'Opfergefass' von

gleicher Form wie dasjenige im oberen Register.

Auf der bereits erwiihnten Weihplatte aus Tell Asmar (Nr. 575), mit einem stierbeinigen

Bett und Zottendecke,218 auf dem ein Paar liegt, steht am Fussende eine Gestalt; den

Hingergrund bilden emblemartige Gegenstande. Auch auf friihdynastischen Siegeln mit

Hieros-Gamos-Szenen kommen Paare auf einem Bett liegend vor neben denen bis zu vier

Personen stehen konnen. 219 In diesen Darstellungen finden sich Gefasse und einmal sogar
ein Stander mit einer Schale,220 der sich mit den 'Opfergefassen' auf dem Mari-Mosaik

vergleichen lasst. Analog zu diesen Beispielen, in denen ebenfalls Betten, mehrere Personen

und Gefasse abgebildet sind, und in denen immer ein Paar auf dem Bett liegt, ware eine
Erganzung der Szene auf dem Mari-Mosaik als Hieros-Gamos-Darstellung durchaus vor

stellbar. Bei den anwesenden Frauen diirfte es sich urn Priesterinnen handeln, wofiir nicht

nur die Kulthandlung selbst spricht, sondern auch der Polos und die Siegel, die diese F r a ~ e n

tragen.

Vom unteren Register ist die linke Ecke die einzige des gesamten Mosaiks, die zusam

menhangend in situ gefunden wurde. 221 Es ist eine Gruppe von drei Frauen im gleichen

Gewand wie die Frauen im Mittelstreifen. Zwei sitzen auf einem Schemel, zwischen ihnen

steht eine dritte, ebenso gekleidete Frau. Die Capes der drei Frauen werden wiederum von

grossen Nadeln zusammengehalten. An den Nadeln hangen zwei rhomboide Glieder und ein
vermutliches Rollsiegel. Die Haare der beiden Sitzenden sind in einen Turban gehiillt, die

Stehende tragt eine Frisur des Typus 1(3.222 Beide sitzenden Frauen halten ihre Hande

214Ygl. Strommenger, Act. Praehist. et Arch. 2 (1971) 44 mit Fig. 19.
215Ygl. Maxwell-Hyslop, Western Asiatic Jewellery, 8.
216Ygl.2.1.3.2.
217Ygl. Parrot, Syria 39 (1962) 167 Anm. 1; Orthmann, PKG 14, Abb. 110a (Fragment einer Stele des

Gudea, auf dem Embleme in rechteckigen Basen stehen).
218Ein solches 'Bett' ist ausser auf dem Mari-Mosaik (Nr. 564) auch auf einem Rollsiegel mit einer

Bankettszene aus Tell-al-RimalJ dargestellt: Parker, Iraq 37 (1975) 23 (TR 5667), PI. X (5).
219 Siehe 2.2.3.2.
22oNr.706.
221 Parrot, Syria 39 (1962) 167.
222Ygl.2.1.1.
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ausgestreckt und scheinen etwas wie Wolle oder Game iiber ihre Anne gelegt zu haben. Die

stehende Frau fasst mit beiden Handen einen Gegenstand, in dem A. Parrot einen Spinn

rocken erkennen mochte. 223 Dieser Gegenstand konnte auch eine Keule oder ein Emblem

wiedergeben. Ein langliches, leicht gebogenes Gebilde befindet sich unter dem eventuellen

Spinnrocken, aber anscheinend ohne direkte Verbindung zu diesem. Falls die Interpretation
als Spinnrocken zutrifft, konnte dieser Gegenstand Wolle wiedergeben.

Ob die beiden anderen Frauenfiguren, die A. Parrot vorlaufig im unteren Register ange
ordnet hat,224 noch etwas mit der Szene der 'Spinnerinnen' zu tun haben, muss offen blei

ben. Bei den beiden im unteren Register eingeordneten Frauen handelt es sich urn eine

stehende Frau in Cape und Turban und urn eine auf dem Boden hockende in Cape und

Polos. Zumindest zwei Frauenfiguren aus dem Fundkomplex von Einlageteilen aus Mari

wurden bei der Rekonstruktion nicht beriicksichtigt: Eine auf einem Schemel sitzende Frau
mit Turban, die sich umblickt,225 und eine ebenfalls zuriickschauende schreitende Frau mit
Polos.226

Die Szene mit den vermutlichen Spinnerinnen wirft im Kontext mit den in den oberen
Registern dargestellten Kulthandlungen einige Probleme auf. Ausserdem bleibt fraglich, ob

die von A. Parrot vorgeschlagene Rekonstruktion so moglich ist. Denn aus der FD-III-Zeit,

in die das Mosaik aus Mari zu datieren ist, sind bisher keine Darstellungen bekannt, die eine

Kulthandlung mit einer Szene aus der Arbeitswelt kombinieren. Aus Mangel an vergleich

baren Szenen muss deshalboffen bleiben, ob auf dem Mari-Mosaik Spinnerinnen oder

eventuell auch Naherinnen 227 abgebildet sind. Ware diese Interpretation zutreffend, miisste

man sich fragen, worin der Zusammenhang zwischen der Szene aus der 'Arbeitswelt' und

derjenigen aus dem Kult besteht. Denkbar ware auch, dass sich diese Szene auf die Herstel
lung, Pflege oder Vorbereitung besonderer Gewebe oder Gewander bezieht, z.B. solcher,
die im Kult gebraucht werden.

Problematisch ist femer die von A. Parrot vorgenommene, strenge Trennung der Ge

schlechter nach Registern. Bei den Frauen wird teilweise nach der Kopfbedeckung gruppiert;

warum A. Parrot dann aber eine Frau mit Polos, wenn auch unter Vorbehalten, im unteren

Register anordnet, obwohl er die iibrigen Frauen mit Polos ins mittlere Register gesetzt hat,

ist mir nicht ganz verstandlich (siehe oben).

Wenn wir davon ausgehen, dass Frauen, die einen Polos tragen, Priesterinnen und hoch
gestellte Personlichkeiten sind,228 was ist dann mit den anderen Frauen, die die gleiche
Kleidung und Ketten mit Rollsiegeln tragen.

Kopfbedeckungen und Haartrachten wie auf dem Mari-Mosaik sind in der Plastik zu
finden. Aber keine dieser Statuetten konnte fUr die Darstellung einer arbeitenden Frau in

Anspruch genommen werden. 229 Auch scheint das Tragen von Rollsiegeln dafUr zu spre

chen, dass hier nicht Arbeiterinnen dargestellt sind, sondem hoher gestellte Frauen.

Dieses interessante Mosaik wirft mehr Fragen auf, als wir beantworten konnen. Einige

dieser Probleme wiirden sich wahrscheinlich mit Hilfe einer neuen Rekonstruktion anders

223Siehe Anm. 221.
224 Ibid.
225 Ibid., PI. XI (2).
226 Parrot, Syria 39 (1962) PI. XII (3 Mitte).
2270rthmann, PKG 14, 190f. ad Abb. 93b.
228 Vgl . 2.1.1.
229 Vgl. ibid.
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stellen oder losen lassen. So ware etwa daran zu denken, das Mosaik als fortlaufenden Fries

zu rekonstruieren, in Anlehnung an einen Teil der Mosaiken aus KiS, die in einem Fries

entlang den Wanden angebracht waren 230 und unter denen sich neben Kultszenen auch

Szenen aus dem Wirschaftsleben finde. 231

Zusammenfassend konnen wir sagen, dass in den Kultszenen Frauen in drei oder viel

leicht auch vier Funktionen auftreten. Als erste sind die Frauen zu nennen, die zur obersten

Gesellschaftsschicht gehoren: Die Konigin Menbara' abzu, Gemahlin des Urnanse, und die

beiden Tochter des Urnanse Ninusu und Abda. Eventuell gehort zu diesen Frauen die 'hohe'

Priesterin auf der Weihplatte aus Ur (Nr. 557 Tf. XXVIII). Ob die Funktion der Gemahlin

und Tochter Urnanses reprasentativen oder kultischen Charakter hat muss offen gelassen

werden. Am ehesten lasst sich fUr Abda (Nr. 559) eine Deutung als Priesterin sichern. Es

ergibt sich somit fUr die Angehorigen der obsersten Gesellschaftsschicht, dass sie in reprasen

tativen oder kultischen Funktionen in Erscheinung treten. 232

Eine zweite Gruppe bilden die Frauen in Capes (Nr. 557, 561, 564), die wir als Priester

innen gedeutet haben, und die von niedererem Rang sein dilrften als die Frauen der ersten

Gruppe, wohl auch deshalb, weil sie immer in Gruppen auftreten. Nicht erkennbar ist,

welcher Gesellschaftsschicht diese Frauen angehoren.

Zu den Frauen in einer dritten Funktion gehoren die Weihgabenbringerinnen (Nr. 557,

563) sowie die Frau mit 'gefalteten' Handen aufNr. 558. Sie konnten zum Kultpersonal in

relativ niedriger Funktion gehort haben. Filr die Frauen auf Nr. 557 und Nr. 563 kame aber

auch eine weitere, yom Tempel unabhangige Funktion als private Weihgabenbringerinnen in

Frage. Je nachdem, ob wir diese Frauen dem Kultpersonal zuordnen oder als Privatpersonen

ansehen, milssen wir wohl auch ihre gesellschaftliche Stellung verschieden interpretieren.

Das Kultpersonal kann sich aus Personen unterschiedlicher gesellschaftlicher Stellung

zusammengesetzt haben. Es ist kaum moglich, ilber die Texte hier ein genaues Bild zu ge

winnen, da einmal die Deutung vieler Termini noch unsicher und zum anderen die Stellung

gewisser (Berufs-) Gruppen in der altsumerischen Gesellschaft noch unbekannt ist. 233 Die

Weihgabenbringerinnen konnten Ehefrauen von Mannern mit hohem Status sein, wobei es

sich dann urn dieselbe Frauengruppe handeln wilrde, von der und fUr die Weihgeschenke

gestiftet werden. 234

2.1.2.2 Bankettszenen

Bis jetzt sind vierzehn Weihplatten mit Darstellungen von Banketten bekannt, in denen

Frauen auftreten (Nr. 565-574,576-579), sowie drei Mosaiken, die nur noch aus einzelnen

Figurenfragmenten bestehen und sich nicht mehr zusammensetzen lassen 235 (Nr. 580, 581).

230Moorey, Kish, 58f.

231 Mackay, FMAM I (2), PI. XXXV, XXXVI.

232Vgl. 2.5.1 und 2.5.2 dieser Arbeit.
233Vgl. 2.5.1, 2.5.2 und 2.5.4.
234Vgl. 2.5.3 und 2.5.7.

235 In Kis gab es wahrscheinlich mehrere Mosaiken mit Bankettszenen, die hier unter der Nr. 581

zuammengefasst sind. Mosaiken mit Bankettszenen gibt es auch in Mari; in wie weit Frauen dazugehoren ist

nicht sieher; vgl. Parrot, MAM I II, 237, 250, PI. LXII, LXI II; idem, Syria, 29 (1952) PI. XX (I). Das Frag

ment einer sitzenden Frau mit Datteltraube, die zu einer Bankettszene gehoren konnte, wurde im 'square

temple' in Tell Asmar gefunden, Frankfort, Ole 19 (1935) 25 Fig. 25.
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Bei einer weiteren Darstellung ist fraglich, ob es sich urn eine Bankettszene handelt (Nr.

575).

Die Weihplatten mit Bankettszenen sind iiberwiegend in die Zeit von FD-II bis FD-IIIa

zu datieren. 236 Vier Platten wurden in Nippur gefunden, drei davon im Inanna- Tempel

(Nr. 565 Tf. XXIX, 567, 568), eine (Nr. 566) stammt aus einem 'test pit'. In Ijafagi wurden

drei Werke ausgegraben (Nr. 570 im Tempel Oval I, Nr. 571 im Sin-Tempel IX und Nr. 572
im Gebiet der Privathauser). Zwei Weihplatten kommen aus dem Sara-Tempel in Tell Agrab

(Nr. 573, 574) und drei aus Tell Asmar (Nr. 575 und 577 aus dem Abu-Tempel, Nr. 576
aus dem Square Tempel).

Als Bankettszenen bezeichnen wir Darstellungen, in denen mindestens zwei Personen

erscheinen, die sitzen und entweder TrinkgeHisse in den Handen halten, diese von Dienem
gereicht bekommen oder gemeinsam aus einem Gefiiss trinken. 237 Die Bankettdarstellungen

konnen sehr ausfOhrlich sein und sowohl Gabenbringerinnen als auch Diener und Musi

kanten aufweisen, sowie durch Nebenszenen erweitert werden, in denen Tiermotive, Tier

kampfe, Ringer, Boote und Wagen vorkommen (siehe Tabelle). Auf Siegeldarstellungen wird

haufig nur ein kleiner Ausschnitt wiedergegeben, d.h. die Szene beschrankt sich auf die

Hauptpersonen des Banketts, das trinkende Paar, gelegentlich mit einem oder zwei Dien

em. 238 In den vollstiindig erhaltenen Bankettszenen auf Weihplatten sind die Hauptpersonen

ein Mann und eine Frau; nur selten nehmen zwei Frauen an einem Bankett teil oder mehrere
Manner (siehe Tabelle). 239

1m Inanna-Tempel von Nippur wurde in der Schicht VI II das Fragment einer Weihplatte

mit Bankettszene gefunden. Es kann auf Grund seiner Fundlage in die FD-II-Zeit datiert

werden. Erhalten ist die linke Ecke des oberen Frieses mit einer Frau, die auf einem Hocker

sitzt, von dem gerade noch ein kleines Stuck zu sehen ist. Sie tragt ein Kleid mit einge

ritztern rhomboiden Muster 240 und gezackten Saumen. In der linken Hand halt sie eine

Datteltraube (Tabelle 2), in der erhobenen Rechten einen Becher. Ihr gegenuber steht eine

Dienerin im glatten Schultergewand mit Zickzack-Saumen, die beide Hande in Schulterhohe

'gefaltet' hat. Beide Frauen tragen halblange Haare,241 die der sitzenden Frau sind ge

flochten und umwunden. Das Gesicht dieser Frauen ist durch auffallend grosse Augen

und Nasen, einen kleinen Mund und ein rundes, fliehendes Kinn gekennzeichnet, alles

Merkmale, die typisch fOr die FD-II-Zeit sind. 242 Hinter der Dienerin ist noch der vordere

Teil eines wohl an einem Strauch hochspringenden Stiers erhalten. Tiermotive finden sich

gewohnlich in den mittleren und unteren Friesen,243 auf dieser Weihplatte war vielleicht

eine symmetrische Gruppe von zwei Stieren-vergleichbar den Tiermotiven (siehe Tabelle)

zwischen den beiden Frauen und dem mannlichen Bankett-Teilnehmer nebst seinem Diener

236 Siehe die Angaben im Katalog.
237 Eine Dissertation iiber Bankettszenen ist zur Zeit von G. Selz (Freiburg i.Br.) in Arbeit.
238 Siehe 2.1.3.2.
239Nr. 578; vgl. Boese, Weihplatten, Tf. XVI (N3); Amiet, KAO, Abb. 314.
240 Siehe S. 77 dieser Arbeit.
241 Siehe 2.1.1. (Typ 20:).
242Vgl. Braun-Holzinger, FB, 32 (Stilstufe I).

243Vgl. Nr. 575, 577, 578; auf Weihplatten mit Frauen traten diese Motive bisher nur im Diyala-Gebiet
auf.



Weih- BT Gabenbringer Diener Musiker Ringer Boots Wagen Hieros Tiermotive Tier-
platte f m Objekte Tiere f m f m szene gamos Bovide Cervide kampf

1
[ 1 ]Nr. 565 1 X X

1
1 [ 1 ] [ ? ]Nr.566 ? X X

Nr.567 1 (1) (1) X X [ ? ] [ ? ]

Nr.5681 2 [3] X *x X

Nr. 569 1 [ 1 ] [ 1 ] X X X

Nr.5701 1 1 X X X X X X

NY'. 5711 1 1 X X X X X X

Nr.572 1 1 [ 1 ]

NY'. 573 1 1 X X X X X X

Nr.574 2 3 X X·

NY'. 5751 1 (1?) X

Nr.576 1 1 [ 1 ] X

Nr.577 1 1 X X X

Nr.578 1 1 X X X X

Nr.579 1 1 [ 1] (X?) X

1 Fragmente bzw. tei1weise zerstort. Abkurzungen:

[ ] ganz oder tei1weise erganzt. BT Bankett-Tei1nehmer

( ) erha1tene BT, weitere sind anzunehmen f feminin

? unsicher m masku1in

* nackt
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eingefilgt. 244 Einen sitzenden Mann konnen wir mit einiger Sicherheit erganzen, da in den

Bankettszenen mit einer Frau ihr immer ein Mann im selben Register gegeniiber sitzt. 245

Wie auf dieser Weihplatte aus Nippur halten auch die anderen sitzenden Frauen in Ban

kettszenen einen Becher oder eine Schale wie auch eine Datteltraube in den Handen (siehe

Tabelle 2). Abgesehen von zwei Frauen (Nr. 565, 578) tragen sie bei Banketten ein glattes

Schultergewand (Typ A), der mannliche Pamer ist in einen glatten Rock mit Zottensaum

gekleidet. Capes sind in diesem Zusammenhang nicht belegt und nur einmal ein Turban

(Nr.575).

Die Hauptpersonen eines Banketts sitzen immer auf Hockem mit Beinen; in zwei Fallen

ruhen die Fiisse der Frauen auf einem Schemel (Nr. 570, 571),246 die der Manner aber nie.

Dies ist insofem vielleicht von Bedeutung, als Schemel selten und erst in der neusumerischen

Zeit bei Gotterdarstellungen zu finden sind,247 dagegen aber in der FD-Zeit in dieser Form

bei Gottheiten bisher unbekannt sind. 248 Es konnte sein, dass dadurch die Frau dem Mann

gegeniiber besonders ausgezeichnet ist. Ausser den hohen 'Wiirdentragem' sind aIle anderen

Personen ihrer Tatigkeit gemass in 'Bewegung' dargesteIlt, d.h. sie stehen, schreiten, be

dienen die Sitzenden, bringen Speisen, Getranke und Tiere herbei oder musizieren und

unterhalten. Vor den sitzenden Frauen und Mannem steht haufig ein Diener oder oder eine

Dienerin, die manchmal Gefasse tragen. Dabei treten weibliche Bedienstete seltener auf als

mannliche (vgl. Tabelle), d.h. nicht jede sitzende Bankett-Teilnehmerin wird von einer Frau

bedient. Auffallend ist, dass zwischen Herrinnen, Dienerinnen und Musikantinnen in der

Kleidung und Frisur kein Unterschied besteht,249 und die Stellung der Personen nur in ihrer

Haltung zum Ausdruck gebracht wird. Die Tiere, Speisen und Wagen werden immer von
Mannem herbeigebracht. 250

Auf zwei Darstellungen (Nr. 570, 573) folgt am Ende des Zuges der Gabenbringer ein

Wagen mit Wagenlenker, der von vier Onagem gezogen wird, und dem ein Mann mit Stab

voranschreitet. Ein Boot, von drei Mannem gerudert, in dem auch ein Mann mit einem

Becher in der Hand sitzt, ist im unteren Register auf Nr. 578 wiedergegeben. Ueberwiegend

treten Tiermotive als Nebenszenen auf (siehe Tabelle), meist symmetrisch angeordne1'e

liegende Boviden und Cerviden. In einem Fall (NT. 574) ist ein Raubtier dargestellt, das

gerade von einem Mann getotet wird, als es ein Rind anfiillt.

Einige Intarsien aus Nippur und Kis haben wohl urspriinglich zu Mosaiken mit Bankett

szenen gehort. Unter den einzelnen Figuren aus Nippur (Nr. 580 Tf. XXIX) befindet sich

eine sitzende Gestalt im glatten Schultergewand, die eine Datteltraube in der linken Hand

halt, sowie zwei Musikantinnen mit Blasinstrumenten und zwei Frauen mit gefalteten

Handen. Eine weitere sitzende Bankett-Teilnehmerin wurde in KiS (NT. 581) gefunden sowie

244 Auf einer Weihplatte aus Nippur ist ein Tierkampf neben einer Bankettszene mit zwei Miinnem im

oberen Register; Boese, Weihplatten, Tf. XYI (N3); Eine Erganzung in Anlehnung an dieses Motiv ware
auch fUr die Weihplatte Nr. 569 moglich, vgl. auch das Siegel Nr. 604.

245Ygl. Nr. 567, 568, 570, 571, 573,574,577,578.
246Yielleicht auch auf Nr. 567; vgl. auch zwei Fragmente, auf denen vieIIeicht Frauen dargestellt sind:

Boese, Weihplatten, Tf. YIII (CS6), X (CN4). Ygl. Salonen, Mobel, 24ff.
247Ygl. z.B. Moortgat, KAM, Abb. 201; Orthmann, PKG 14, Abb. 118.
248Ygl. aber Boese, Weihplatten, Tf. XIX (KI4), wo ein Schaf mit einer Platte als Schemel oder'Podest

vermutIich einer Gottheit dient; vgl. dazu auch 1.1.2.
249 Dasselbe konnten wir schon in der Uruk/GN-Zeit beobachten; vgl. 1.7.
250Nr. 566-568,570,571,573; vgl. Tabelle in 2.1.2.2.
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Musikantinnen mit Klangstaben. Diese Intarsien geben sogar Details wie Ohrringe, und

ein- bzw. zweireihige Halsketten aus Perlen wieder. 251

Nur auf einer einzigen Darstellung (Nr. 575), die bereits oben im Zusammenhang mit

dem Mari-Mosaik erwahnt wurde, ist neben einem sitzenden Paar-vielleicht bei einem

Bankett-eine Hieros-Gamos-Szene wiedergegeben. Es handelt sich urn zwei Fragmente

einer Weihplatte aus Tell Asmar, von der noch das obere Register und geringe Spuren des

mittleren erhalten sind. Die Szene teilt sich in zwei Handlungen: Eine Gruppe mit zwei

sitzenden Gestalten und eine zweite Gruppe mit einem Bett, auf dem zwei Gestalten liegen,

und an dem eine Person steht. Eine der sitzenden Gestalten ist verhiiltnismiissig gut erhalten:

Es handelt sich urn eine Frau, die ein Gewand mit Zotten(?)saum und einen Turban triigt.

In ihrer rechten Hand halt sie anscheinend einen Becher. Der Frau gegenUber sitzt eine

Person, die-soweit erahnbar-das gleiche Gewand triigt und deshalb am ehesten auch als

Frau gedeutet werden konnte. 252 Die Obertliiche des Reliefs ist aber so stark beschiidigt,

dass diese Spuren auch falsch interpretiert sein konnten.

Zwei sich gegenUbersitzende Frauen sind mir in der FD-III-Zeit nur von der Stele des

Urnanse bekannt (Nr. 556). Eine thematische Verbindung zwischen der Urnanse-Stele und

dieser Weihplatte besteht aber nicht, und somit scheint mir die von J. Boese vorgeschlagene

Erganzung als Bankettszene durchaus moglich. 253 J. Boese mochte zwischen den beiden

Sitzenden ein Gefiiss, einen Tisch oder ein Gestell ergiinzen. 254

Die zweite Szene auf Nr. 575 zeigt ein stierbeiniges Bett mit Zottendecke, auf dem ein

Paar Ubereinander liegt. Der Kopf der unten liegenden Gestalt scheint Spuren einer volumi

nosen Haarfrisur oder eines Turbans aufzuweisen, und die Figur liesse sich eventuell als Frau

deuten. Dagegen dUrfte die auf ihr liegende Gestalt ein Mann sein. Hinter bzw. Uber dem

Bett sind ovale Gebilde mit Spitzen, die anscheinend auf Stangen sassen; wir haben oben

angenommen, dass es vielleicht Embleme sind. Am Fussende des Bettes steht ein Mann, der

entweder am Bett oder mit dem Paar beschaftigt ist. 255 Am rechten Bildrand steht ein

rechteckiges Gebilde mit architekturahnlicher Gliederung, auf dem vier quadratische Gegen

stande sitzen. Es konnte ein Bauwerk oder einen Altar mit Aufsatzen wiedergeben.

Wir haben schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Hocker mit Stierbeinen

Sitze fUr hochgestellte Personlichkeiten waren. Auch fUr das hier dargestellte Bett dUrfte

das zutreffen. 256 Das Bett, die Anwesenheit eines Priesters oder Dieners und die vermut

lichen Embleme deuten darauf hin, dass es sich hier urn eine kultische Szene handelt, d.h.

urn die Darstellung vielleicht eines Geschlechtsaktes in kultischem Rahmen, also urn einen

Hieros Gamos. In diesem Zusammenhang scheint die Interpretation der beiden sitzenden

251 In Nippur waren einreihige Halsketten aus andersfarbigem Material eingelegt (Tf. XXXII); zu Kis

vgl. Mackay, FMAM I (2), PI. XXXV, XXXVI.

252 Dieses Gewand (Typ B) ist fUr Manner sonst nicht belegt; vgl. dazu Boese, Weihplatten, 102, der

hier einen Mann erganzen mochte.
253Siehe Anm. 252.

254 Boese, ibid.

255 Die Stellung und Handhaltung dieses Mannes sind in Szenen dieser Art sonst nicht belegt. Der

schlechte Erhaltungszustand liisst eine eindeutige Aussage nicht zu. Auch wenn die Umzeichnung von

Boese, Weihplatten, Tf. IV (I) ein Paar wiedergibt, ist es denkbar, dass hier ein auf dem Riicken liegendes

Tier dargestellt ist. Dann ware ein Schlachtopfer abgebildet. Jedoch ist mir die Kombination von Paar bzw.

Bankett und Schlachtopfer sonst unbekannt. Zu Darstellungen von Schlachtopfern sonst siehe Amiet,

GMA, PI. liD.
2S6Vgl. Salonen, Mabel, S. 107ff.
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Gestalten als Bankett-Teilnehmer wahrseheinlieh, d.h. es sind Mann und Frau und nieht

zwei Frauen.

Dass das Paar naeh dem Vollzug der 'Heiligen Hoehzeit' speiste und trank, belegen lite

rarisehe Texte. 257 Die Anwesenheit von zwei sitzenden, d.h. hoehgestellten Frauen, Hisst

sieh in diesem Kontext weder arehiiologiseh noeh literariseh belegen. In Hieros-Gamos

Darstellungen stehen 258 die Begleitpersonen des Paares.259 Die beiden Frauen, die sitzende

beim Bankett und die am Hieros Gamos beteiligte, diirften wohl ein- und dieselbe Person

sein. Es wird sieh bei dieser Frau urn eine Priesterin handeln, wobei wir auf Grund der Text

zeugnisse annehmen konnen, dass sie eine lukur- oder nin-dingir Priesterin ist. 260 Diese

Szene ist bis heute die einzige Darstellung, auf der vielleieht eine Bankettszene mit einer

Hieros-Gamos-Szene verbunden ist.

Aueh Bankettszenen, die nieht neben vennutliehen Hieros-Gamos-Darstellungen auf

treten, werden mit der 'Heiligen Hoehzeit' und dem Neujahrsfest in Zusammenhang ge

braeht. 261 Gegen diese Interpretation lassen sieh folgende Griinde anfiihren:

1. Dass wahrseheinlieh die 'Heilige Hoehzeit' nieht so regelmassig vollzogen wurde, wie

man bisher angenommen hat. 262

2. Dass Bankette nicht nur naeh der 'Heiligen Hoehzeit' stattfanden; hierauf werden wir

unten noeh ausfiihrlicher eingehen.

3. Dass die Anwesenheit von zwei Frauen auf NT. 568 und NT. 574, sowie vielleicht aueh

auf NT. 567 in diesen Szenen gegen eine vorausgegangene 'Heilige Hoehzeit' spreehen.

4. Dass jeglieher Hinweis in den Darstellungen auf eine 'Heilige Hoehzeit' fehlt.

Bankette 263 waren ein Bestandteil der meisten Fest,264 d.h. beispielsweise aueh von Kult

handlungen,265 Einweihungszeremonien fUr Tempel 266 und Siegesfeiern. 267 Es gibt Ban

kette, an denen nur Manner teilnahmen, wie z.B. auf der Standarte, von Ur. 268 Bei den

Banketten auf Weihplatten, in denen Frauen auftreten, lassen sieh zwei Gruppen unter

seheideiden:

Gruppe A: Zwei Hauptpersonen: eine Frau und ein Mann

(Nr. 565?, 569?, 570, 571, 573, 577, 578).

257Ygl. dazu zu1etzt Renger, RiA 4, 255f. s.v. 'Heilige Hochzeit' (mit Hinweisen auf die entsprechen-
den Texte).

258 Auf einem Siegel kniet eine Gestalt am Fussende des Bettes: Nr. 539 (Tf. XXX).
259Ygl. Nr. 702-704,706.
260Ygl. 1.1.2 Anm. 41 und 42.
261Ygl. z.B. Moortgat, Tammuz, 41ff.; van Buren, OrNS 13 (1944) 20f.; idem, OrNS 20 (l95 1) 26ff.;

siehe auch Anm. 263.
262Ygl. dazu Renger, RiA 4,256.
263 Es gibt eine umfangreiche Litaratur zu den Bankettszenen, meist unter den Abhandlungen zur

'Heiligen Hochzeit'. Da eine Dissertation von Gudrun Se1z (Freiburg LBr.) zu diesem Thema in Arbeit ist,
die eine vollstiindige Bibliographie enthalten wird, mochte ich nur auf folgende neuere Arbeiten verweisen:
Renger und Cooper, RiA 4, 25lff. s.v. 'Heilige Hochzeit';Pe1ze1, lAOS 97 (1977) 74 mit Anm. 67,68;
Jacobsen; in: Unity and Diversity, 65ff.;idem, Treasures, 14f.

264Ygl. Landsberger, LSS YI, 6ff.; Renger, 17ieme CRRA, 76ff.
265Ygl. Landsberger, LSS YI, 3.
266Ygl.Hallo, 17ieme CRRA,120;GudeaZyl.BXIX 17.
267Ygl. Standarte von Ur, Amiet, KAO, Abb. 313, 314; Strommenger, Mesopotamien, Abb. 72, Tf.

X, XI.
268 Strommenger, Mesopotamien, Abb. 72, Tf. X, XI; Boese, Weihpiatten, Tf. XYI (N3), XXIY (S8).
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Gruppe B: Mehrere Hauptpersonen:

zwei Frauen und zwei (?) Manner (Nr. 568),

zwei Frauen und drei Manner (Nr. 574).

Wir konnen also festhalten, dass mehrheitlich ein Paar abgebildet ist und nur einmal zwei

Paare oder eine ungerade Anzahl von Bankett-Teilnehmern. Hieraus konnte man schliessen,

dass es sich urn die Darstellung von verschiedenartigen Bankettszenen handelt. Abgesehen

von einer Weihplatte mit Bankettszene wurden alle anderen in Tempelbezirken gefunden

(siehe oben). Aus der Fundlage der Weihplatten geht hervor, dass die Darstellungen wohl in

einen kultischen Rahmen gehoren. Ferner ist auf Grund der teilweise sehr ausfUhrlichen

Szenen mit Musikanten, Opfergabenbringern, Ringern, Wagen und Boot (siehe Tabelle)

anzunehmen, dass es sich urn grossere Bankette bzw. Feste handelt.

Die beiden Termini Bankett und Symposion· werden in der archaologischen Literatur

unterschiedlos als Bezeichnung fOr die Darstellungen von kultischen Mahlzeiten gebraucht.

Dadurch wird impliziert, dass diese Szenen kultischen Charakter haben und Teil eines reli

giosen Festes sind. 269 Nicht beachtet wird die spezifische Bedeutung von Symposion als

Trinkgelage, weshalb diese Bezeichnung fOr die Bankettszenen ungeeignet ist.

Aus den schriftlichen Quellen lasst sich auf eine Verbindung zwischen kultischem Fest

und Festmahl schliessen. Es solI im Folgenden versucht werden, auch die Teilnehmer an

Festmahlen so weit wie moglich naher zu bestimmen.

Das sumerische Wort fUr Festmahl gis / zbun = ttikultu ( m) ist zum ersten Mal in altak

kadischer Zeit belegt. 270 Aus den altbabylonischen literarischen Belegen fUr Festmahl geht
hervor, dass man zum Speisen und Trinken sass. 271 In der Iddindagan-Hymne fUr Inanna

mit Beschreibung der 'Heiligen Hochzeit' findet anschliessend an die Hochzeit ein Festmahl

statt. Bei dieser Hochzeit zieht das Volk an der GoUin und dem Konig vorbei, es gibt Musik

und Unterhaltung, und das ganze Yolk wird verkostigt; die GoUin und Iddindagan nehmen

gemeinsam das Festmahl ein. 272 Das Festmahl kann auch Teil einer grosseren Kulthandlung

sein. 273 Andererseits wird aber gis/zbun = subun in der altbabylonischen Zeit auch im

Sinne von Proviant, Verpflegung gebraucht. 274

Wir konnen also feststellen, dass Fest und Festmahl zusammengehoren, dass das Mahl

wie Opfer und Gebete zu den Riten eines Festes gehort, und dass es seit altakkadischer Zeit
mehrere Ausdrticke fUr Festmahl gibt. 275

269Ygl. z.B. Frankfort, CS, 77f.; Moortgat, MYAeG 40 (1935) 14, 40; idem, Tammuz, 41f.; Porada,

CANES I, 15f; vgl. auch Amiet, GMA, 123ff. und Moorey, Kish, 60.

2'lOYon Soden, AHw 1309 s.v. ttikultu(m) = Kultmahlzeit; vgl. Landsberger, MSL 8/1, 17,115-116;

zur Lesung giS/zbun siehe Wilcke, Lugalbandaepos, 136 ad Z.12; Sjoberg/Bergmann, TCS 111,75 ad

Z.107. Zum mittel- und neuassyrischen ttikultu-Fest vgl. Frankena, Takultu, Leiden 1954.

271 Wilcke, Lugalbandaepos, 90f. Z.II-12; Castellino, ZA 53 (1959) 120 Z.1 01 (= TCL XY 12 IY 13).

272 Romer, SKIZ, 134ff. Z.202-208 = Reismann, "Two Neo-Sumerian Royal Hymns", Diss. Univer

sity of Pennsylvania 1969, 162ff. Z.202- 208; ein indirekter Hinweis auf Musik beim Bankett findet sich bei

Sjoberg/Bergmann, TCS III, 23 Z.107.

273Ygl. Iddindagan-Hymne bei Reisman, "Two Neo-Sumerian Hymns," Diss. University of Pennsyl

vania 1969, 147ff. Z.201-202, Z.208-209; Romer, SKIZ, 194 (Kramer, TS, 246,39 Z.193); Gudea Zyl.

B XIX 17-21; zum Nebeneinander von Fest, Festmahl (ul-du-a-ta = qeritu) CAD IjJ, 195 (= RA 12

1915) 74 Z.27f.; zu kas-de-a und KAS.KI.DV = qeritu(m) 'Gastmahl' siehe auch von Soden, AHw,

917 und Landsberger, MSL Y, 11,35.

274Ygl. dazu Edzard, ZZB, 161 mit Anm. 863.

275 Siehe Anm. 273; vgl. auch die Belege bei Falkenstein, OrNS 35 (1966) 240ff. zu Mahlzeiten,

Morgen- und Abendmahlzeiten fUr Gotter, Bankett und Festmahl.
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•

In den FD-Texten lassen sich diese Differenzierungen nicht oder noch nicht erkennen.

Beschreibende Infonnationen iiber Feste oder gar Festmahle kennen wir in dieser Zeit nicht.

Unsere Quellen sind die Wirtschaftstexte aus dem Archiv des Tempels der Baba, dem E.Mi

von Girsu. Diese Texte registrieren vor aHem die Einnahmen, die Ausgabe und die Verteilung

von Giitern. Unter den rund 1800 Wirtschaftstexten gibt es nur etwa 3,3 Prozent, die

Gotteropfer auffilhren. Fiir uns sind vor aHem die Texte interessant, die Einnahmen, Abga

ben und die Verteilung von Gaben zu bestimmten Festen (ezem)276 auflisten. Dadurch sind

eine ganze Reihe von Festen bekannt, wie auch Monate, die nach diesen Festen benannt

sind. 277 Dariiberhinaus gibt es einige Hinweise auf den Charakter der Feste und auf einige

Hauptbeteiligte.

Von den vielen Festen 278 im friihdynastischen Staate Lagas mochte ich hier zwei heraus

greifen: Das Fest des Gerste-Essens der N a n ~ e und des Ningirsu (ezem - ~e - ku _d nanse - ka

und ezem - se -ku _d nin - gfr- su -ka- ka)279 und das Fest des Malz-Essens der Nanse bzw.

des Ningirsu (ezem-munu x (= DIM 4)-ku- d nanse-ka und ezem-munu x (= DIM 4 )

ku-d nin-gfr-su-ka-ka).280 Die Fest zu Ehren der beiden Hauptgotter des Staates

Lagas, 281 NllnSe und Ningirsu, fanden in dem jeweiligen Hauptkultort statt, d.h. in Nina

Sirara und Girsu. 282 Die Namen der Feste beziehen sich auf eine Opferspeise, die den Got

tern dargebracht wurde, und die nach Y. Rosengarten 'man' zu Ehren der Gotter ist. 283

Unter den Ietzten beiden friihdynastischen Herrschern von Lagas bedingten das Fest des

Gerste-Essens und das des Malz-Essens die Anwesenheit der Konigin, d.h. Baranamtaras

bzw. Sagsag. 284 Sie begaben sich zum Opfern in die verschiedenen Kultorte,285 bei diesen

Reisen wird es sich urn Prozessionen gehandelt haben. 286 An den Kultorten brachte die

Konigin jeweils Opfer dar und zwar

1. nicht nur der Nanse und Ningirsu, sondern auch einer Anzahl weiterer Gotter;287

2. nicht nur Gerste oder Malz, sondern auch andere Nahrungsmittel und Tiere, sowie

Schmuck und GeHisse;288

3. nicht nur Gottern sondern auch den Ahnenbildern. 289

276 ezen / m = isinnu, AHw 388; CAD I II 195 (dort auch ab der altbabylonischen Zeit in der Bedeu-
tung "food portion" belegt);fernerBauer, AWL, 131 ad III 4.

277 Siehe Landsberger, LSS VI (1- 2), 4Off. ; Rosengarten, esc, 406ff.
278Siehe Landsberger, LSS VI (1-2), 40ff.; Rosengarten, esc, Index p. 445 S.v. fetes.
279 Rosengarten, esc, 299ff.; Bauer, AWL, 511ff. (Fa 190), 459ff. (Fa 13), 482ff. (Fo 60), 487ff.

(Fa 179),404ff.(Fa I 19),456ff. (Fa 46).
280 Rosengarten, esc, 296ff.;Bauer, AWL, 51 Iff. (Fa 190), 215ft (Fa 48),345ff.(Fo 105), 455ff.

(Fa 34), 414ff. (Fa 5), 424ff. (Fa 116).

281 Mitteilung von Gebhard Selz, vgl. Anm. 307.
282Vgl. Rosengarten, esc, 260,270.
283 Ibid., 253; das Verbum ku kann sowohl 'opfern' als auch 'speisen' bedeuten, siehe ibid., 329,

345f.
284 Ibid., 260.
285 Ibid., 260, 262, 270; Bauer, AWL, 414ff. (Fa 5).

286 Rosengarten, esc. 270ff., 281, 284.
287 Rosengarten, esc, 25Iff., 296ff.; Bauer, AWL, 404ff. (Fa 119),414 (Fa 5),424 (Fo 116),455

(Fa 34),456 (Fo 46).

288 Siehe Anm. 2in.
289Rosengarten, esc, 162, 306ff.; Bauer, AWL, 470 (Fa 191).
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Diese Feste konnten bis zu acht Tage fUr Nanse und bis zu vier Tage fUr Ningirsu dauem. 290

ZimIt man dann noch ezen-munu x (=DIM 4 ) -ku des Nin-MAR.KI hinzu,291 so war fast

der gesamte Monat des Festes des Malz-Essens (itu-ezem-munux-ku) mit Kultfeiern

belegt. Nach dem Fest fand noch ein Tieropfer statt. 292 Verbunden waren diese Feste femer

mit

1. mas-da-ri-a -Abgaben an die Konigin, die z.T. von Frauen geleistet wurden;293

2. Abgaben und Lieferungen an das E.M I;294

3. Zuteilungen an das Personal;295

4. Lieferungen von Nahrungsmitteln an den Palast (e - gal). 296

Es wurden also zu diesen Festen eine Menge essbarer Produkte eingenommen und dann

geopfert und verteilt. Es stellt sich nun die Frage, ob nicht schon in den Festnamen ezem

se-ku und ezem-munux·ku immanent ist, dass zu den Riten des Festes ein grosses

Festessen gehorte. 297 Wir haben die Verbindung zwischen Fest und Festmahl in spateren

Epochen festgestellt und konnen dies wohl auch fUr die friihdynastische Zeit nachweisen.

Als Beweise sind nicht nur das ezem-se-ku und das ezem-munux-ku anzufUhren,

sondem verschiedene weitere Punkte:

1. Der Ausdruck nig-ku 'Speise' hat auch einen kultischen Aspekt, denn diese 'Speisen'

waren z.T. Opfergaben. 298

2. Nahrungsmittel wurden zu Festen in die Kiiche des E.MI und/oder in die Kiiche des

Palastes (e - gal) gebracht. 299

3. Es gab' Festmahle' fUr das Personal. 300

4. mas-da-ri-a-Abgaben wurden zum Fest der Baba in den Palast gebracht,301 wohl fur

ein grosseres Festmahl.

Das Festmahl ist auch in der friihdynastischen Zeit Tell eines grOsseren Festes mit kultischen

Handlungen. Die Texte aus Girsu lassen zudem den Schluss zu, dass die Konigin Baranam

tara und Sagsag nicht nur die Hauptperson beim Darbringen der Opfergaben war, sondern

wohl auch beim Festmahl. Der Konig wird in den Texten seIten genannt, was mit der Fund

situation erklart werden konnte, d.h. wir haben fast ausschliesslich Texte aus dem E.Mi, aus

dem Verwaltungsbereich der Konigin. 302 Dennoch gibt es einige Hinweise auf die Beteili

gung des Konigs. Auch fOr ihn ist belegt, dass er Opfergaben darbringt,303 und er wird wohl

an den Riten teilgenommen haben. Aus einem Text erfahren wir, dass der Konig Lugalanda

290Rosengarten, esc, 258ff.
291Vgl. ibid., 260.
292 Ibid., 264f.
293Rosengarten, esc, 263ff.; Bauer, AWL, 487ff.(Fa 179).

294 Rosengarten, esc, 263ff., 296ff.; Bauer, AWL, 484ff. (Fo 60), SIIff. (Fo 190).
295 Ibid.
296 Ibid.; Bauer, AWL, 215ff. (Fa 48).

297Ibid., 217 Anm. 4, 252,266,279,346; vgl. idem, RO, 45.
298Vgl. Rosengarten, esc, 10lff., 198 (Nik. 140 IV Iff.), 289, 329, 345f.
299 Ibid., 190f. (Nik. 131),241 (DP 202 I-V), 309 (RTe 46 V Iff.), 339 (DP 218);auch 35Iff. und

idem, RO, 48.

300Idem, esc, 173ff. (DP 159), 216f. (DP 166); vgl. idem, RO, 46.

301 Idem, RO, 38ff.; vgl. auch 63ff. und 82;idem, esc, 322.

302 Idem, RO, 35ff.
303 Vgl. z.B. Bauer, AWL, 462 (Fa 120).
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wahrend eines Festes, dessen Name nicht erhalten ist, im E .Mi wohnt. 304 Diese Tatsache

weist mit Sicherheit auf seine aktive Teilnahme an den Kultfeierlichkeiten hin.

Die wichtigsten Feste wurden unter Mitwirkung des Konigspaares gefeiert. Es fragt sich

nun, in welcher Funktion Konigin und Konig dabei in Erscheinung traten. FUr Baranamtara

wird vermutet, dass sie als Priesterin die Titel PAP .PAP und vielleicht auch MUNUS (= Mi)
tragt. 305 Beide Titel sind noch nicht geklart, in ihrer Eigenschaft als Vorsteherinnen des

E.Mi dUrften jedoch sowohl Baranamtara als auch Sagsag Priesterinnen gewesen sein. Auf

die enge VerknUpfung zwischen koniglicher Familie und Tempel in Lagas und deren aktiver

Teilname an den Belangen des religiosen Lebens hat D. O. Edzard hingewiesen. 306

Auch wenn sich der endgUltige Nachweis nicht erbringen lasst, ist es sehr wahrscheinlich,

dass die Hauptpersonen des friihdynastischen Festes und Festmahles das Herrscherpaar

eines Staates bzw. einer Stadt sind. Besonders fUr die Feste des Gerste- und des Malz- Essens

in Lagas ist dies wahrscheinlich, da es sich urn grosse Feste handelt, nach denen die Monate

benannt sind, in denen sie gefeiert wurden. Die beiden Feste fanden in einem Abstand von

sechs Monaten statt. 307 Das Fest des Gerste-Essens der Nanse und das des Ningirsu unter

scheiden sich nur im Namen voneinander und fanden im selben Monat statt. 308

Es-ist anzunehmen, dass es auch in anderen friihdynastischen Kultzentren ahnliche Feste

fUr die Stadtgottheiten gab, nach denen ein Monat benannt war und dort vergleichbare

kultische Bankette in Anwesenheit des Herrscherpaares beziehungsweise der obersten Repra

sentanten veranstaltet wurden.

Ausgehend von dieser Hypothese fassen wir noch einmal die archaologischen und schrift

lichen Fakten zusammen:

I. ARCHAEOLOGISCH BELEGT

I. Ein speisendes Paar

2. Zwei speisende Paare; fiinf Speisende

3. 'Opfergabenbringer'

4. Diener und Dienerinnen

5. Weibliche und mannliche Musikanten

6. Ringer ('Entertainer')

7. Wagen mit Onager und WagenfUhrer

II. SCHRIFTLICH BELEGT

1. Konig und Konigin, die Opfergaben dar

bringen und vermutlich an einem Fest

mahl teilnehmen

2. Anzahl der TeiInehmer nicht belegt

3. Opfergaben an GoUer, Ahnen; Abgaben
an Tempel, Konig, Konigin und Palast

4. Nicht in diesem Zusammenhang belegt

5. In diesem Zusammenhang in FD-Zeit
nicht belegt, aber in spiiteren Epochen

6. Indirekt in spiiteren Texten belegt

7. Sehr wahrscheinlich belegt 309

..

304 Bauer, AWL, 494 (Fo 159 IX 5-X2).

3 0 5 G r ~ g o i r e , La province meridionale de l'etat de Lagash, 16; Bauer, AWL, 292 ad I 6; Rosengarten,
esc, 270 Anm. 4.

306 Edzard, 19ieme eRRA, 148.

3071m Gegensatz zu Rosengarten, esc, 418, folge ich hierin Gebhard J. Selz, der darauf in seiner
Dissertation liber das frilhdynastische Pantheon von Lagd eingehen wird.

308 Rosengarten, esc, 259f.
309 Vg l. Rosengarten, esc, 275 mit Anm. 8; nach G. J. Selz (mlindliche Mitteilung) ist der ki..,giSgigir

'Ort des Wagens' der Ort (Anlegeplatz des Bootes), an dem der Wagen stand, mit dem man vom Dfer zum
Tempel fuhr; die Lieferungen dorthin sind als Proviant zu verstehen.
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8. Sehr wahrscheinlich belegt 310

9. Nicht belegt

107

Die Bankettszenen und die Textaussagen treffen sieh in seehs Punkten:

1. (1.1 und 11.1)
Das Paar auf den Bankettszenen stellt wohl Konigin und Konig dar und zwar in ahn

Heher Funktion, wie sie in den Texten auftreten, d.h. als Hauptpersonen eines Festes,

an dem aueh ein Festmahl stattfindet.

2. (1.3 und 11.3)

Bei den Zilgen von Opfergabenbringern sind von den Texten ausgehend folgende Inter

pretationen mogIieh:

a) Opfergaben filr die Gotter;

b) Gaben filr Konig und Konigin von Beamten, deren Frauen usw.

e) Speisen (nig-ku) filr das Festmahi.

3. (1.5 und 6 und 11.5 und 6)

Musikanten und 'Sehausteller',die die Teilnehmer des Festmahls unterhalten, wie sie aus

den oben genannten Texten ab der Dr-III-Zeit bekannt sind (vgI. Anm. 272).

4. (1.7 und 11.7)

Der Wagen, der Konigin und Konig vom Anlegeplatz des Bootes zum KuHort bringt. 31I

5. (1.8 und 11.8)
Das Boot, in dem sieh die Prozession von einem Kultort zum anderen bewegt. 312

Nieht mit Hilfe der Texte zu deuten sind die doppelt auftretenden Paare (Nr. 568) und

die filnf Bankett-TeiInehmer auf Nr. 574. Sind hier vieIleieht weitere Mitglieder der Herr

seherfamiIie dargestellt oder hohe Priester und Priesterinnen? 313 Aueh fUr die Tiennotive

und den Tierkampf (vgI. Tabelle) bietet sieh aus den Texten keine Erklarung an.

Wir haben am Beginn dieses Kapitels darauf hingewiesen, dass die meisten DarsteIIungen

eines Festmahls in Tempeln gefunden wurden. Hinweise auf den Tempel als einen der

beiden Orte, an dem das Festmahl stattfinden konnte, geben die Textstellen, die die Kilehe

des E.Mi als den Ort nenne, an den bestimmte Nahrungsmittel zum Zubereiten von Speisen

gebraeht werden. 314 Aber aueh der Palast kommt als Ort filr ein Festmahl in Frage, denn

aueh in die dortige Kilehe werden Nahrungsmittel aus dem E.M i geHefert. 315 Wir wissen,

dass im Palast von Kis Bankettdarstellungen an den Wiinden angebraeht waren,316 was so

gedeutet werden kann, dass ausser dem Tempel auch der Palast als moglicher Ort filr ein

Festmahl in Frage kommt.

310Der Transport von Nahrungsmitteln in Booten ist belegt, vgl. Rosengarten, CSC, 195; es ist an
zunehmen, dass man mit dem Boot nach Nina-Sirara usw. reiste, vgl. Gudea Zyl. A II 4-6.

311 Dieser Wagen konnte auch zum Transport der Opfergaben bzw. Speisen gedient haben.
3l2Werden vielleicht Opfer am Deich dargebracht (vgl. z.B. Rosengarten, CSC, 271 [RTC 47 IJ, 279),

urn nach der Reise den Gottern fUr deren guten Verlauf zu danken?
313 Vgl. auch S. 118fL dieser Arbeit.
314Rosengarten, CSC, 339 (DP 218).

3151bid., 241 (DP 202 I-II), 309 (RTC 46 V Iff.), vgl. 217 (DP 66 III 6-IV 2), 232 (STH I 48);
idem, RO, 45; Bauer, AWL, 215 (Fa 48).

316 Moorey, K ish J 58fL
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Ein Problem, fur das uns die FD-Texte keine ErkHirung liefem, sind die Datteltrauben in

den Hiinden der Frauen und die' Zweige' in den Hiinden der Manner. Bei den Frauenstatuet

ten mit Datteltrauben haben wir bereits darauf hingewiesen, 317 dass sie zwar in den Handen

gehalten, aber nicht wie Speisen gereicht werden. 318 Dennoch ist nicht auszuschliessen, dass

sie zu den Festspeisen geh6ren und zum Verzehr bestimmt sind. Datteln werden in den FD

Texten auch als Opfergaben aufgefUhrt. 319 Dass die Datteltraube symbolischen Charakter

hat, kann nicht nachgewiesen werden. 320 Es wurde schon bemerkt, dass sich die Gegen

stande in den Handen der Manner von den Datteltrauben unterscheiden und eher einem

Palmzweig gleichen; diese Gegenstande sind schmal und laufen unten meist spitz zu; ihre

Innenzeichnung besteht aus parallel verlaufenden Linien (vgl. Tabelle 2). Diese Gebilde

stellen aller Wahrscheinlichkeit nach Palmzweige dar,321 und man k6nnte sie eventuell als

Zepter (= gidri)deuten. 322 Es ware somit denkbar, dass die Manner in den Bankettszenen

Zepter halten, was dann als weiteren Beweis fUr ihre Identitat als K6nige gewertet werden

k6nnte. 323

Abschliessend ist noch zu bemerken, dass Bankettszenen in der Form, wie sie auf den

Weihplatten erscheinen, sicher nicht ein ganz bestimmtes Fest in einem bestimmten Jahr

darstellen (siehe oben die Bemerkungen zur 'Heiligen Hochzeit '). Eher sind sie als ewig

giiltiges Bild eines Festmahles zu verstehen, das in regelmassigen Zyklen gefeiert wurde.

2.1.2.3 Varia

Das wahrscheinlich alteste Beispiel eines Kudurru 324 ist ein Steinblock mit Relief in

New York (Nr. 582). D. P. Hansen datiert dieses Werk in die FD-I-Zeit 325 und I. J. Gelb auf

Grund der Inschrift in die FD -I / II -Zeit. 326

Auf der Vorderseite steht vor einem Gebaude 327 ein bartiger Mann, der in seinen Han

den einen Gegenstand halt, der einem (Ton)nagel gleicht. 328 Auf der rechten Seite des

Kudurru sehen wir eine schreitende Frau im glatten Schultergewand (Typ A) und halblangen

Haaren, die in ihrer rechten Hand eine Kanne hat. Vor ihren Fiissen steht ein rechteckiger

Block. Der Mann und die Frau zu beiden Seiten des Gebaudessind gleich gross. Sie k6nnen

317Siehe 2.1.1.
318 Ibid.

319Rosengarten, esc, 252; Bauer, AWL, 404ff. (Fa 119), 414ff. (Fa 5), 424ff. (Fa 116).
320 Siehe 2.1.1.

321Ygl. z.B. die Darstellungen von Gudea mit Palmzweig: Parrot, Sumer, Abb. 284, 285.
322Ygl. Deime1, SL 11,295,21.
323Man kann den Palmzweig auch als gispa-gisimmar ~ garza = par~u 'Kultbrauch, Ritus,

religiose Yerpflichtung, kultisches Amt' verstehen: Landsberger, AfK 2 (i 924) 65; von Soden, AHw

835f. ad par~u. Triife diese Interpretation zu, ware in dem Palmzweig ein Hinweis darauf zu sehen, dass
es sich bei dem Festmahl urn einen kultischen Ritus handelt.

324 Ygl. Parrot, AfO 12 (1937 -1939) 324.
325 Hansen, PKG 14,184.
326 Gelb, Manuskript; siehe 1.1.2 Anm. 54.
327Es ist fraglich, ob es sich hier urn einen Tempel oder ein Haus handelt; vgl. Parrot, Anm. 324, 321,

der meint, es sei ein Tempel dargestellt.
328 Ygl. Ellis, Foundation Deposits in A ncient Mesopotamia (1968) Fig. 27, 33; diese Identifizierung

findet sich auch bei Gelb, Manuskript.
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fiber die Inschrift 329 als Usumgal, PAP.SES·Priester des Sara, und sara-igi-zi-abzu, die

Tochter des Usumgal, identifiziert werden. Auf der Rlickseite folgt hinter Sara'igiziabzu

eine weitere Frau in kleinerem Massstab, die wie Sara' igiziabzu gekleidet und frisiert ist.

Ihre rechte Hand liegt vor der Brust, ihre linke in der Taille. Es handelt sich urn die Tochter

desMesi, PAP.SES·Priester des e-nun-Tempels.

Auf der linken Schmalseite, die in zwei Register unterteilt ist, gehen drei Manner mit vor

der Brust' gefalteten' minden auf Usumgal zu. Sie aIle sind mit Namen benannt. 330

Die liber den Kudurru verteilte Inschrift ist eine Landverkaufsurkunde (siehe auch

2.5.5). Nach I. J. Gelb sind die Kaufer U ~ u m g a l und seine Tochter Sara' igiziabzu, die

Verkaufer die Tochter des Mesi und vielleicht auch der eine oder andere der anwesenden

Manner, diese konnen aber auch nur als Zeugen anwesend sein.

Der Nagel in der Hand des Usumgal und die Kanne in der Hand von Sara' igiziabzu

dOrften auf eine mit dem Kauf verbundene Handlung hinweisen. Wir haben bereits bei den

Blau'schen Steinen angenommen, dass eine Handlung in Verbindung mit einem Landkauf

zu vermuten ist. 331 Eine solche Zeremonie wird auf einem Tonnagel erwahnt, der in die

Wand eines gekauften Hauses eingelassen und neben dem Gel aufgetragen wurde. 332 Der

(Ton)nagel in der Hand des Usumgal dOrfte der Nagel sein, der vielleicht in das auf dem

Kudurru dargestellte Gebaude eingelassen wird. In der Kanne, die Sara' igiziabzu halt,

konnte sich das Gel befinden, das neben dem Nagel aufgestrichen wird.

Wir haben hier zum ersten Mal ein sicheres Zeugnis fUr eine Frau als Verkauferin und

eine Frau als Mit-Kauferin. Beide sind nicht nur in der Inschrift genannt, sondern auch in

der Darstellung zu erkennen. Gbwohl' der Text des Kudurru noch viele Fragen offen lasst,

konnen wir wenigstens soviel daraus entnehmen, dass die Verkauferin unabhangig auftritt,

was auf eine zivilrechtlich gleichberechtigte Stellung von Mann und Frau in dieser Zeit

hindeutet. Dies scheint mir auch fOr die Kauferin Sara' igiziabzu zuzutreffen, die in der

Darstellung 'gleichberechtigt' neben ihrem Vater Usumgal erscheint.

Problematisch ist die Interpretation und damit die Einordnung eines Fragmentes IlJit

Ritzzeichnung im Iraq Museum (Nr. 583 Tf. XXXV). Dargestellt ist eine Frau im glatten

Schultergewand (Typ A) mit Chignon -Frisur (Typ 3), die eine Stange mit einem 'Aufsatz'

tragt, welcher lange, hochgezogene Enden hat und aussieht wie eine Art Mondsichel. Zwi

schen den beiden Seiten dieses Gebildes sind zwei 'Stege' eingefUgt. Von der Deutung dieses

Gegenstandes hangt die Zuordnung dieser Frau bzw. dieses Fragmentes abo

Falls das Gebilde eine Art Emblem oder Kultgegenstand sein solI, ware die Frau als

Weihgabenbringerin anzusehen und zu den Frauen im Kult zu ziihlen. Der Gegenstand

konnte aber auch ein landwirtschaftliches Gertit sein, wobei es sehr schwierig ist, es genau zu

bezeichnen, da verschiedene Gerate in Frage kommen: So etwa eine Art Gabel (Forke). 333

Zwei Dinge fallen bei diesem Gegenstand auf; einmal, dass der Stiel recht kurz ist, zum

329Im Folgenden stiitze ich mich auf die Ausfiihrungen von Gelb im oben genannten Manuskript; siehe
1. 1.2 Anm. 54.

330Gelb, Manuskript: oberes Register: Ag gal ukkin, "Ag, chief of the assembly" ;unteres Register
vom: SES.KI/NA ugula ukkin?, "Nanna, the foreman of the assembly"; unteres Register hinten: (X).KU.
EN GAL?NIGIR?, "PN, the senior herald?"

331 Siehe 1.1.2 mit Anm. 54.

332Edzard, SRU, 67ff. Nr. 31 (VI 16·18).
333 Vgl. Salonen, Agricultura, Tf. XXXV, XL; das Gerat konnte auch eine Art Hebegabel sein.
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andern, dass das GertH erhoben getragen wird. Beides scheint mir darauf hinzuweisen, dass

es sich hier nicht urn eine Szene aus der Arbeitswelt handelt.

Solche landwirtschaftlichen Gerate aus Edelmetall- und Halbedelstein kommen in der

Dichtung vor und wurden sicher auch GOttern als Weihgeschenk dargebracht. 334 Es ist also

durchaus moglich, dass auf diesem Flachbild eine Frau dargestellt ist, die ein landwirtschaft

liches Geriit in kostbarer AusfUhrung als Weihgeschenk darbringt. Dieser Deutung zufolge

ist diese Frauendarstellung an die Frau im Kult anzuschliessen.

2.1.3 Glyptik

Das umfangreichste Material fUr Frauenbilder liefert-wie tibrigens schon in der Uruk/

GN -Zeit-die Glyptik. Frauen auf Siegeldarstellungen sind tiber einen Zeitraum von unge

fiihr 450 Jahren nachgewiesen, d.h. von Beginn bis zum Ende der FD-Zeit. Ein grosser Teil

dieser Siegel ist sehr tltichtig gearbeitet. Die Figuren sind teilweise nur in Umrissen wieder

gegeben, sodass ihr Geschlecht nicht immer mit Sicherheit bestimmt werden kann. 335 Ich

beschranke mich deshalb darauf, vor allem die gesicherten Frauenbilder zu besprechen, dies

gilt besonders fUr die sehr zahlreichen Bankettszenen. 336 In der FD-Zeit haben wir zum

ersten Mal auch Siegel mit Inschriften von Frauen oder von deren Personal.

Die Verteilung der einzelnen Themen mit Frauen auf Siegeln entspricht im Verhaltnis

etwa der auf den Reliefdarstellungen, d.h. es gibt nur wenige Darstellungen von Frauen in

anderen Kulthandlungen als Bankettszenen.

Neuere Computeranalysen eines Teiles der Siegel aus den Konigsgrabern von Ur haben

ergeben, dass dort Zusammenhange zu erkennen sind zwischen dem Siegelmaterial sowie

dem Bildthema und der Grabausstattung und, dass sich daraus zumindest teilweise die

Stellung und Funktion eines Siegeltragers in der Gesellschaft ablesen lassen. 337

Auf Grund dieser Untersuchungen, die sich bisher nur auf Bankett- und Tierkampf

szenen aus den Grabern von Ur beziehen, ist es jedoch noch nicht moglich, vergleichbare

Siegel aus anderen Fundorten oder gar solche ohne Herkunftsnachweis mit bestimmten

Siegeltragern in Verbindung zu bringen. DafUr ist einmal die Basis zu schmal und ausser

dem wurden meines Erachtens die Siegelthemen zu global gruppiert,338 zum anderen sind

334Vgl. dazu Wilcke, RiA 4, 33ff. s.y. 'Hacke.'
335 Siehe z.B.

1. aus Grabungen: Woolley, UE II, no. 34, 36, 37,40,94,103,106,107,139,141, 210; Legrain,
UE III,no.15-17,363,371,378;idem, UE X,no.119, 121-124, 128, 129; Delaporte, CCO I,PI.4 (T.85
T.87); Heinrich, Fara, Tf. 6li und n, 65b, 66k; Frankfort, OIP 72, no. 248, 315, 316, 318, 322, 324, 334,
351,356,358,485,545,548,968; Mackay, FMAM I, PI. XLII (4); Buchanan, Oxford I, no. 230,231,
256; Parrot, MAM I, PI. LXVI (M357, M567, M664, M750); idem, MAM IV, PI. XVIII (M4440); Moortgat,
VR, Nr. 142, 143.

2. unbekannter Herkunft: Wiseman, WASBM I, PI. 15g, 24e, 26d; Buchanan, Oxford I, no. 228,
232-234; Delaporte, CCO II, PI. 65 (A.46), 69 (A.ln, A.124), 70 (A.I1B, A.125); Porada, CANES I,

no. 107, 109-112, 114-118;Moortgat, VR, Nr. 141,148.
336 Die Bankettszenen insgesamt werden z.Zt. yon G. Selz (Freiburg i.Br.) bearbeitet.
337 Vg l. Rathje, BM 6 (1977) 25ff.
338Ibid., 31 Table II, fUhrt z.B. nicht aIle Bankettszenen an, die aus Grabem stammen. Die Gliederung

der Bankettszenen in zwei Gruppen, d.h. Bankettszenen mit und ohne Tier-Register, ist fragwiirdig, da
a. Tierzilge, Tierkiimpfe und Anzu-Motiy in eine Gruppe fallen, und
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ausserhalb von Ur die Grabausstattungen zu wenig differenziert, als dass man davon ausge

hend in Verbindung mit einem Siegel die Stellung oder das Geschlecht eines Verstorbenen
erkennen konnte.

Die frtihdynastischen Darstellungen mit Frauen zeigen meist zwei, seltener auch mehrere

Hauptpersonen. Es handelt sich bei den Hauptpersonen weniger urn Frauen allein, sondern
meist urn Frauen und Manner, weshalb es in der Regel nicht moglich ist zu entscheiden,

welche von den Hauptpersonen als Siegeltn'iger in Frage kommt. Auch kann kaum etwas

dariiber ausgesagt werden, ob eine bestimmte Themenvariation typisch ftir Leute in gewissen
Stellungen, Funktionen oder fUr eines der Geschlechter ist.

Bei derEinteilung der Themen mit Frauen im Kult folgen wir dem Schema der Relief-
darstellungen (2.1.2):

2.1.3.1 Siegel mit Kultszenen (Nr.584-593)

2.1.3.2 Siegel mit Bankettszenen (Nr. 594-664)

2.1.3.3 Siegel mit Inschriften von Frauen (Nr. 626, 631,666-673).

2.1.3.1 Kultszenen

Wie auf den Reliefs find en sich auch auf den Siegeln sehr verschiedene Kultszenen, dar

unter auch die alteste friihdynastische Libationsdarstellung 339 auf einer Siegelabrollung aus

dem SIS 4-5 Stratum von Ur (Nr. 584). 1m Aufbrau und der Wiedergabe der Personen erin

neTt diese FD-I-Darstellung an Kultszenen aus der Uruk/GN -Zeit, wie z.B. bei Nr. 20. In

der Szene auf Nr. 584 ist eine Tempelfassade mit Ringbiindeln zu sehen, tiber der ein grosser
Vogel schwebt. Vor dem Tempel steht ein Mann-wohl ein Priester-mit 'gefalteten' Han

den, der einen Rock mit einem schuppenartigen Muster und breitem Wulstband, sowie eine

Kappe tragt. Auf den Priester zu schreiten ein Cervide und ein nackter Mann mit Ttillen
kanne, dem zwei Frauen folgen. Die eine Frau halt eine spitzbodige Kanne und hat eine wei

teres spitzbodiges Gefass vor sich stehen, die andere fasst an den Henkel einer Amphora, die

ihr bis zur Brust reicht. Zwischen die menschlichen Figuren sind Tiere gesetzt. Die beiden
Frauen, die in lange, glatte Gewander gekleidet sind und halblange Haare haben, konnen

zum Kultpersonal gezahlt werden und sind wohl Opfergabenbringerinnen.
Zwei weitere Libationsszenen mit Frauen sind in die spate FD-III-Zeit zu datieren

(Nr. 585, 586). Beide Libationen gelten einem Gott (Nr. 585) bzw. einem Gotterpaar
(Nr. 586). Auf Nr. 585 thront der Gott vor einem Tempel und hat vor sich einen Opfertisch
stehen, auf den ein Mann mit nacktem Oberkorper und langen Haaren zukommt, der aus

einem Gefass libiert. Hinter diesem Kultdiener steht eine Frau, die ein langes Cape (Typ D)

und lange Haare mit einem Haarband tragt. Diese Frau gleicht den Priesterinnen auf einer

b. bei den Siegeln mit ausschliesslich Bankettszenen aber z.B. eines mit Opfergabenbringern (= Nr.

633) und ein weiteres mit Musikanten (= Nr. 632) ausgeschieden werden. Wenn bei den Siegeln mit aus

schliesslich Bankettszenen so feine Unterschiede gemacht werden, warum dann nicht auch bei den Bankett
darstellungen, die mit Tierszenen kombiniert sind? Vgl. hierzu auch S. l14ff. dieser Arbeit. Zu bemerken

ware noch, dass die Analysen ergeben haben, dass in Ur 80 Prozent der Siegel mit Bankettszenen aus Lapis

lazuli sind (lac. cit., 30). Demgegenilber sind von den hier besprochenen Siegeln mit Bankettszenen mit

Frauen weniger als 50 Prozent aus Lapislazuli, etwa 50 Prozent sind aus anderen Mineralen und Gesteinen.

Unter den Materialien ilberwiegen Kalzite, 'Alabaster' (wahl Gips) und Bergkristall (Quartz) treten nur

vereinzelt auf.

339 Vgl. 2.1. 2.1 dieser Arbeit.
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Weihplatte aus Ur (Nr. 557). In ihren Hllnden halt sie einen unkenntlichen Gegenstand, wohl
eine Weihgabe. Nach unserer Deutung der Frauen im Cape 340 diirfte es sich auch bei der
Frau auf dern Siegel Nr. 585 urn eine Priesterin handeln.

Urn eine Priesterin handelt es sich wohl auch bei der kleinen en-face wiedergegebenen
Gestalt auf dem Siegel Nr. 586. 341 Sie steht mit 'gefalteten' Hiinden zwischen einem thro
nenden Gotterpaar, vor dern ein Priester libiert. Die Frau tragt ein Cape des Typus D und
lange Haare, auf denen ein Reif sitzt, wohl ein Abzeichen ihrer Priesterschaft. Fiir eine Deu
tung als Priesterin spricht nicht nur die Kleidung, sondern auch die en-face-Wiedergabe,

eine Darstellungsweise, welche bei einer Priesterin in einer Libationsszene aus Ur belegt
ist. 342 Der Grossenunterschied zwischen dem libierenden Mann und der Priesterin diirfte
darauf zuruckzufUhren sein, dass iiber ihr ein freier Platz fUr eine Inschrift ausgespart ist,
was bedeutet, dass dieses Siegel auf Vorrat angefertigt wurde.

Ein Siegel aus der spaten FD-III-Zeit (Nr. 587) zeigt eine bisher einmalige Szene:
Hinter einer Frau mit 'gefalteten' Handen steht ein Gott, der sie an den Hiiften beriihrt
und anscheinend auf einen thronenden Gott zuschiebt. Ob es sich urn eine mythologische
Darstellung oder urn eine Art EinfUhrungsszene handelt, lasst sich nicht entscheiden. Es ist
deshalb auch nicht moglich, die Stellung oder Funktion dieser Frau zu definieren. Da die
Frau keine Gegenstande tragt, ist auszuschliessen, dass sie eine Weih- oder Opfergaben
bringerin ist.

Auf dem Siegel Nr. 588 mit einer Opferdarbringung vor einer Gottin erscheinen in den
Nebenszenen drei Frauen. Zwei Frauen mit erhobener Hand sitzen sich vor einem Tempel
gegeniiber, eine dritte-stehend vor einem Boot-ist in der Szene darunter zu sehen. Die
beiden sitzenden Frauen lassen sich mit der Gemahlin und Tochter des Urnanse auf der Stele
aus al-Ijiba' (Nr. 556) vergleichen und konnten als Priesterinnen gedeutet werden, die im
Zusammenhang mit der Hauptszene, dem Darbringen des Opfers, zu sehen sind. Die untere
Szene zeigt ein gerade anlegendes Boot mit zwei Insassen, die von einer Frau und einem
Mann empfangen werden. Diese Darstellung ist unter die mit Bootsprozessionen einzurei
hen,343 die auch in der sumerischen Literatur gut bezeugt sind. 344 Die Frau in dieser Szene
diirfte zum Kultpersonal gehoren, das die Prozessionsteilnehrner am Ufer begriisst.

Auf dem Fragment einer FD-I-Siegelabrollung aus dem Konigsfriedhof von Ur (Nr. 589)
befindet sich eine Frau mit einem langen Zopf in einem Zug von Opfergabenbringern (?).

Sie tragt zwei Gegenstande: Der eine in ihrer linken Hand ist beinahe rund und mit Henkeln
oder hornerformigen Attaschen versehen; der andere in ihrer rechten Hand ist ein schmaler
nach oben weit ausladender Gegenstand. Vor der Frau schreitet ein Widder. Ob dieser Zug
von Opfergabenbringern Teil einer Bankettszene oder einer anderen Kulthandlung war, lasst
sich nicht mehr feststellen.

Ein Siegel aus l.:Iafagi (Nr. 590) aus der FD-III-Zeit zeigt eine sitzende Frau, hinter der
eine Dienergestalt steht. Sie spielt (?) eine grosse Leier, die mit Stierkopf und- korper
verziert ist. Vor ihr steht ein Mann, der den linken Arm erhebt und mit der rechten den
Stierkopf der Leier anfasst. Er hat entweder der Musikantin die Leier gebracht, oder ist

340Siehe S. 78 f. dieser Arbeit.
341 Zu erkennen ist diese Frau nur auf der Photographie in Orthmann, PKG 14, Abb. 133d; vgl. auch

Amiet, GMA (2ieme ed.), no. 1357.
342Nr. 557, siehe 2.1.2.1. Zum Haarreifen als Kennzeichen fUr Priesterinnen siehe S. 82 dieser Arbeit.
343Vgl. z.B. Amiet, GMA, no. 1361, 1371, 1374.
344 So z.B. Gudea Zyl. All 4ff.; vgl. auch Sjoberg, RiA 3, 480ff. 'Gotterreisen'.
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vielleicht ein Sanger, der zum Leierspiel singt. Die Musikantin ist hier erstaunlicherweise

nicht in eine Kult - oder Bankettszene eingegliedert. Konnte es sich bei diesem Siegel um das

einer Leierspielerin hande1n? DafOr spricht, dass der wahrscheinliche Fundort zum Gebiet
der Wohnhauser von ijafagi gehort hat. 345

Eine ebenfalls aussergewohnliche Frauendarstellung findet sich auf dem Siegel Nr. 591,

welches wohl in die FD- II -Zeit zu datieren ist. 346 Das Siegel hat zwei Register und zeigt

im oberen Streifen eine Tierkampfszene und im unteren eine Rosette in einem schraffierten

Kreis, sowie ein Augensymbol und ein pfanzliches Element; daneben steht in einem schraf

fierten Bogen (Leiterbogen) eine Frau im glatten Gewand mit 'gefalteten' Hiinden, die halb

langes Haar tragt. 1m oberen Register uber dieser Frau ist ein freier Raum, der vielleicht fOr

eine Inschrift gedacht war. Das Motiv der schraffierten Bogen (Leiterbogen) ist in der

FD-Zeit Mufiger belegt; meist befinden sich Tiere oder abstrakte Gebilde darin. 347 Es ware

moglich, dass dieser Bogen einen Gebaudeeingang darstellt, ahnlich wie auf einer FD-I-zeit

lichen Siegelabrollung und einer Weihplatte aus Ur (Nr. 557).348 1st diese Interpretation

richtig, so konnte es sich bei der Frau auf dem Siegel Nr. 591 urn eine Priesterin handeln,

die in einem Tempeltor oder -eingang steht.

Eine nicht zu deutende Szene findet sich auf einer fragmentarischen Siegelabrollung

aus Fara (Nr. 592). Wir sehen eine thronende Gottin mit Hornerkrone en face. Sie sitzt

Rucken an Rucken mit einer Frau, die einen Cerviden fOttert (?); vor einer zweiten, ste

henden Frau sind die Reste eines Geweihes(?) zu erkennen. Ob es sich bei dieser Darstel

lung urn eine Kulthandlung hande1t oder eher urn eine Szene mit symbolischem bzw. mythi

schem Charakter, vermag ich nicht zu entscheiden.

Bisher einmalig ist die Darstellung auf einem Siegel in Chicago (Nr. 593 Tf. XXX) das in

die spate FD-III- oder beginnende Akkad-Zeit zu datieren ist. Die Siegelflache ist in zwei

Register unterteiIt, wobei im oberen Register ein Tierkampffries wiedergegeben ist und im

unteren eine bekleidete Frau auf einem Bett mit Kopfteil (?) und Stierbeinen liegt. Die Frau

tragt ein glattes Gewand mit Fransensaum (Typ· B) und eine Chignon- Frisur (Typ 3); einen

Arm hat sie uber das Gesicht erhoben, der andere ist nicht sichtbar. Am Kopfteil des Bettes

stehen zwei Gestalten, die vordere mit erhobenen Handen, die hintere mit gesenkten Armen.

Am Fussende des Bettes kniet ein Mann 349 mit nacktem Oberkorper und einem glatten

Rock, der die Knie bedeckt. Seine Haare sind zu einem Doppelknoten frisiert, 350 und seine

Hande scheinen die Fusse der auf dem Bett liegenden Frau zu berilhren. Ueber der Frau sind

eine Mondsichel sowie ein Stern zu erkennen, unter dem Bett befindet sich ein Skorpion 351

unq daneben eine Kanne.

Zunachst wurde versucht, diese Darstellung im Kontext der Hieros-Gamos-Szenen zu

sehen. Da hier aber nicht wie in solchen ublich ein Paar auf einem Bett liegend dargestellt

wird,352 sondern ein kniender Mann, der seine Hande einer liegenden Frau entgegenstreckt,

345prankfort, OIP 72, PI. 36 Text zu NT. 367.
346Im Gegensatz zu Boehmer, PKG 14,229 ad Abb. 130c, der dieses Siegel ans Ende der PD-I-Zeit

datiert.
347Ygl. Amiet, GMA, no. 708, 801, 833,1060; Buchanan, Oxford I, no. 74.
348Heinrich, Bauwerke, 79f. Abb. 98,101.
349Es handelt sich hier urn einen Mann, was an dem nackten Oberkorper zu erkennen ist, sowie an der

Prisur, vgl. Anm. 350.
350Ygl. z.B. Boehmer, EGA, Abb. 635, 664, 665.
351 Zum Skorpion siehe 1.2.3.2.
352Ygl. 2.2.3.2.



114 2. Friihdynastische Zeit

kann es sich hier nicht urn eine Darstellung der 'Heiligen Hochzeit' handeln. Eher ist diese

Darstellung als Traumdeutungsszene zu interpretieren. 353

2.1 .3.2 Bankettszenen

Unter den friihdynastischen Siegel-Bildthemen sind neben dem Tierkampf Bankette

am haufigsten. Angesichts der FiiIle des Materials und einer in Arbeit befindlichen Mono

graphie iiber Bankettszenen 354 habe ich mich darauf beschriinkt, hier nur diejenigen Dar

stellungen aufzunehmen, in denen mit Gewissheit Frauen vorkommen. In vielen Fallen ist

aber das Geschlecht fraglich; diese Siegel wurden hier nicht beriicksichtigt. 355

1m Vergleich zu den BankettdarstelIungen auf Reliefs (2.1.2.2) sind diejenigen auf Sie

geln weniger einheitlich. Sie treten in vielen Variationen, Abkiirzungen und Kombinationen

mit anderen Themen auf, die in der Reliefkunst nur teilweise belegt sind. Auch die zeitliche

Spanne ist bei den Siegeldarstellungen grosser und reicht vom Beginn der FD- I-Zeit bis in

die Akkad-Zeit.

Die Bankette lassen sich in runf Gruppen unterteilen,356 die sich aus dem forrnalen

Aufbau der Darstellung oder aus der Kombination mit anderen Themen ergeben:

1. Gruppe: NT. 594-597; belegt in Ur and Nippur; stratigraphisch in die FD-l-Zeit datiert; nur fragmen

tarische Siegelabrollungen.
2. Gruppe: Nr. 598-625 (Tf. XXX); belegt in Ur, Nippur, Fara, K i ~ , Diyala-Gebiet, Mari;357 haupt

sachlich in die FD-II bis FD-IIla·Zeit zu datieren; Merkmale: einregistrige Siegel, Haupt
personen meistens eine Frau und ein Mann (siehe TabeIIe).

3. Gruppe: Nr. 626-644 (Tf. XXX, XXXI); belegt in Ur;358 aile in die FD-lII-Zeit zu datieren; Merk

male: zweiregistrige Siegel, Hauptpersonen meist mehrere Frauen und Manner, haufig Opfer

tische, gelegentlich auch Opfergabenbringer, Musikanten und Tiinzer (siehe Tabelle).
4. Gruppe: Nr. 645-652 (Tf. XXXI); belegt in TeIIoh ;359 in die FD- II· bis II la-Zeit zu datieren.

Merkmale: zweiregistrige Siegel mit Kombination von Bankett und Tieniigen, Hauptper-

sonen eine Frau und ein Mann (siehe TabeIIe). •

5. Gruppe: Nr. 653-663; belegt in Ur;360 in FD-IIl-Zeit zu datieren; Merkmale: zweiregistrige Siegel

mit Kombination von Bankett und Tierkampf, Hauptpersonen tiberwiegend eine Frau und

ein Mann (siehe TabeIIe).

Zwei Siegel (Nr. 664 und 665), die sich nicht mit Bestimmtheit einer der runf Gruppen

zuordnen lassen, sollen zuerst besprochen werden.

353 Diesen Hinweis verdanke ich H. Steible.
354 Siehe Anm. 335.
355Vgl. Anm. 335 und Anm. 357 bis Anm. 360.
356 Vgl. auch die Einteilung fUr die Siegel aus dem Konigsfriedhof von Dr bei Nissen, Konfgsfriedhof,

60. Fur die bei Nissen aufgefUhrte Kombination Bankett-Anzud-Szene gibt es kein einziges Beispiel, auf
dem eindeutig eine Frau dargestellt ist; vgl. z.B. Woolley, DE lI,no. 35,37,103,104,139,140,210,286;
Legrain, DE X, no. 120, 122, 125; Parrot, MAM I, PI. LXVI (M567); Delaporte, CCO II, PI. 70 (A.119);
Porada, CANES I, no. 109, 111-114.

357Vgl. auch folgende Siegel, auf denen eine Frau nicht eindeutig zu erkennen ist: Frankfort, OIP 72,
no. 334, 548; Moortgat, VR, Nr. 142 (aus Assur).

358VgI. auch Parrot, MAM I, PI. LXVI (M750, MI07I).
359VgI. auch Woolley, DE II, no. 106, 107; Legrain, DEX,rto.1l9, 121;Frankfort,OIpn,no.315;

Parrot, MAM I, PI. LXVI (M357, M664).
360Vgl. auch Delaporte, CCO I, PI. 4 (T.86);Parrot, MAM IV, PI. XVIII (4).
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In Boston befindet sich ein Siegel (Nr. 664 Tf. XXX!), in dessen unterem Register ein
thronendes Paar dargestellt ist, zwischen dem eine Dienerin steht. Die Frau und der Mann
halten eine Schale in der Hand, und die Dienerin streckt eine Hand der Frau entgegen. Als
Fiillmotiv ist ein Skorpion (?) hinter dem thronenden Mann bzw. der thronenden Frau,
eingefugt. 1m oberen Register sind eine antithetische Cerviden-Gruppe und eine stilisierte
Palme wiedergegeben. Diese Kombination ist ungewahnlich, wie auch einige der Details. Die
Zottengewander der beiden Bankett-Teilneh!TIer und die Wiedergabe der Haare der Frau
sind selten. 361 Verwiesen sei auf zwei Siegel (Nr. 660, 661), auf denen-wie auf Nr. 664

Paare dargestellt sind, die vergleichbare Zottengewander tragen, und deren Haare ahnlich
wiedergegeben sind.

Ganz ungewahnlich ist die Bankettszene auf einem Siegel aus Kis (Nr. 665), das
allerdings schlecht erhalten ist. 1m unteren, besser erhaltenen Register thront eine Frau,
die anscheinend das Ziel eines 'Prozessionszuges' ist. Die Frau halt ein Trinkrohr, das in
einem Gefass steckt. 1m oberen Register scheint keine Frau dargestellt zu sein. Die Interpre
tation dieser Darstellung als Bankettszene ist fraglich, da letztlich eine Entscheidung dar
iiber, ob es sich urn eine Prozession oder urn Gabenbringer beim Bankett handelt, nicht
maglich ist. Der einzige Hinweis darauf, dass hier ein Bankett dargestellt sein kannt, ist die
sitzende und trinkende Frau. 362

Gruppe 1. Drei Siegelabrollungen der Gruppe 1 (Nr. 594-596) wurden im SIS 4-5 Stratum
von Ur gefunden, und eine dieser Bankettszenen (Nr. 594) konnte rekonstruiert werden.
Die Szene zeigt links eine auf einem niedrigen Hocker sitzende Frau mit Pferdeschwanz und
einem Becher in der Hand. Vor ihr ist ein grosser Fisch zu sehen und steht ein nackter
Diener. Rechts hockt eine Frau mit Pferdeschwanz am Boden, die eine Harfe spielt. Der

obere Tell des Bildfeldes ist mit einem abstrakten Muster ausgefiillt. Die Figuren und Gegen
stande sind noch eng verwandt mit Darstellungen aus der Uruk/GN-Zeit 363 und zeigen
deutlich den Uebergangscharakter der FD-I-Siegelabrollungen. •

Diese Bankettdarstellung ist eine der friihesten und zudem eine der wenigen Beispiele,
die eine Frau allein als Hauptperson zeigen. Ob auch auf Nr. 595 eine Frau allein wieder
gegeben war, muss offen bleiben, da wohl nur ein Teil der Szene erhalten ist. Auch auf
diesem Siegel findet man eine sitzende Frau mit Becher und vor ihr einen nackten, ste
henden Diener mit Tiillenkanne. Der Hocker der Frau ist reich verziert und hat Stierbeine,
was-wie wir bereits mehrfach festgestellt haben-auf eine hohe gesellschaftliche Stellung
der dargestellten Figur hinweist. Erhalten sind auf dieser Siegelabrollung noch ein zweiter
kleinerer, ebenfalls nackter Diener, sowie ein kleiner Stier, der Kopf eines grasseren Stiers,
ein Skorpion, eine Rosette, der Oberkarper eines weiteren Mannes und ein pflanzliches (?)

Motiv. Erstaunlich ist das Auftreten von so vielen verschiedenen Motiven in FD-I-zeitlichen
Bankettszenen. 364 Doch muss man sich fragen, ob diese Darstellungen wirklich Bankette
sind, denn an den Banketten auf Reliefs, die wir als Festmahl definiert haben, nehmen
mindestens zwei Hauptpersonen teil. 365 Nichts weist jedoch darauf hin, dass es Bankette
mit einer Person allein gab (siehe unten). Die Anwesenheit von nackten Dienem ist in

361 VgI. auch Nr. 609,645,648,661.

362 Zur Interpretation als Bankettszene siehe Buchanan, Oxford I, 42.
363 Siehe z.B. Nr. 20,21, 281, 283.

364Vgl. die Kultszenen mit nackten Menschen aus dem SIS 4-5 Stratum in 2.2.3.1 und 2.2.3.2.
365Vgl. Tabellen in 2.1.2.2.



TABELLE BANKETTSZENEN AUF SIEGELN: GRUPPE 2

Sieqel Nr BT D TR TI G TM PM V

f m ? f m ?
598 1 3 x x

599 1 1 x Sk
600 1 1 x f.---x_ x- ._ ...-

601 2? x

602 1 1 x ? ?
I- 1---'._--

603 1 1 x Mo
604 1 1 x C

605 1 1 x Sk
606 1 1 ? x I

I --
607 1 ? x I I -
608 1 1 x Sk.. _- ~ -

1609 1 1 x x

610 1 1 x x x

611 -+ 1 ---~ I---x~ __ ? 0-- -- --
612 1 x i ;?
613 1 1 x x i ,

614 1 1
1---- -

iX ?
615 1 1 x x ! j

616 li+ .. ~ ---- f.----
;?

--
617 1 1 x ?' I. '- -- r -- --

618 1 1 -~-+--~- r- - --
619 1 1 x xl ?

- - _. _.
620 1 1 x x , ? RoE&
621 1 1 1 ? x Ro
622 1 1 x !

623 1 1 x I

624 1 1 x x

625 1 1 x C

Abktirzungen der Tabelle

BT Bankett-Teilnehmer

D Dienerschaft

TR grosses Trinkgefass

II Tisch

G Gebaudefassade

TM Tiermotive

Sk Skorpion

C Cervide

PM Pflanzenmotive

V Varia

Mo Mondsichel

Ro Rosette

f feminin

m maskulin

* nackt

x vorhanden (oder nachweisbar)

? (Deutung) fraglich
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Bankettszenen mit Frauen zweimal belegt (Nr. 568, 601). Es ist moglich, dass diese FD-I

Darstellungen aus Dr andere-nicht naher bestimmbare-Kulthandlungen wiedergeben als

eben Bankette.

In beiden Szenen auf Nr. 594 und Nr. 595 ist eine Frau die Hauptperson. Wir dUrfen
in ihr eine hochgestellte Personlichkeit, etwa Konigin oder Priesterin, vermuten. Die Musi

kantinnen auf Nr. 594 und auf einem Fragment mit iihnlicher Darstellung (Nr. 596) dtirften

zum Kultpersonal gehort haben. Eine Musikantin ist auch auf einer Abrollung (Nr. 597)

aus dem Inanna-Tempel von Nippur (Schicht XIB) dargestellt. Der Stierkopf irn oberen

Teil des Bildes ist Teil einer zu erganzenden Leier,366 die von einer knienden Frau gespielt

wird, vor der ein nackter Mann kniet. 1m unteren Teil der Szene sind Oberkorper mensch

licher Figuren z.T. mit GeHissen zu erkennen; weitere Gefiisse sind wie Ftillmotive im
Bildfeld verteilt.

Das Durcheinander von Figuren und Gegenstiinden (Nr. 595-597) ist ein typisches

Merkmal der FD-I-Siegelbilder und findet sich auch in einer Reihe weiterer Kultszenen
aus dieser Zeit. 367

Neu und bemerkenswert sind zu Beginn der FD-Periode die auf Hockern sitzenden
Frauen, die von nackten Mannem bedient werden, sowie das Auftreten von Leier- und

Harfenspielerinnen in Bankettszenen.

Gruppe 2. Gruppe 2 ist die am weitesten verbreitete Gruppe der einregistrigen Siegel mit

Bankettszenen (siehe Tabelle S. 116).Mit Ausnahme von Nr. 598 (Tf. XXX), 601 und 607
sind immer eine Frau und ein Mann als Hauptpersonen des Bankettes dargestellt, die sich auf
Hockem gegenOber sitzen und speisen bzw. trinken. Von den 28 Bankettszenen zeigen fiinf
zwischen, vor und/oder hinter dem thronenden Paar stehende Diener, und zwar tiber

wiegend mannlichen und seltener weiblichen Geschlechtes. Die Dienerinnen bedienen immer

die Frauen abgesehen von einer Darstellung, auf der vor einem thronenden Mann eine

Dienerin einem Diener folgt (Nr. 620). Die Bankett-Teilnehmer trinken entweder beide

mittels langer Rohrchen aus grossen Gefassen, die zwischen ihnen aufgestellt sind, oder aber

nur einer der beiden trinkt aus einem auf dem Boden stehenden Gefass, wahrend dem

anderen serviert wird (Nr. 602, 603, 610, 613, 615). Auf drei Beispielen stehen Tische mit

Speisen und Getranken zwischen dem Paar (Nr. 598, 621, 624, Tf. XXX); bei drei weiteren
Darstellungen ist die Deutung als Tisch fraglich (Nr. 602, 611, 621). Zweimal ist eine
Gebaudefassade wiedergegeben, die wohl einen Tempel oder Palast bezeichnet, in dem die
Bankette stattfanden. 368

Aus der Tabelle ersehen wir, dass in einer Bankettszene (Nr. 601) anstatt wie Ublich eine

Frau und ein Mann, zwei Frauen anwesend sind. Auf dieser Siegelabrollung aus Fara haben

beide Bankett -Teilnehmerinnen ganz ahnliche Kopfe mit kurzen Haarschopfen, und die eine

wird von dem bereits erwahnten nackten Mann bedient.
Nur in einer der einregistrigen Bankett-Darstellungen (Nr. 598 Tf. XXX) sind drei

Manner zu sehen. Dieses Siegel wurde in der Schicht VIIB des Inanna-Tempel von Nippur
gefunden und ist in die FD-I1/I1Ia-Zeit datiert. Zwei Paare sind nebeneinander dargestellt:

366 Diesen Hinweis verdanke ich D. P. Hansen.
367Siehe 2.1.3.1.
368Vgl. 2.1.2.2.
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Eines, ein Mann und eine Frau, hat zwischen sich einen Tisch,369 das zweite, aus zwei

Manner bestehend trinkt mit Trinkrohrchen gemeinsam aus einem Gefass. Hier wird meines

Erachtens deutlich, dass zu einem Festmahl ausser Speisen auch das Trinken gehort 370 und,

dass ein Bankett aus mehr als zwei Teilnehmern besteht. 371 Wenn also eine Festmahl-Dar

stellung nur eine oder zwei Personen umfasst, ist sie wohl eher als Ausschnitt aus einem

grosseren Geschehen zu verstehen, wobei jeweils die Hauptperson oder die Hauptpersonen
gezeigt werden. 372

Hiervon ausgehend konnen wir dann auch die FD-I-Szenen der Gruppe 1 aus Ur und

Nippur (Nr. 594-597) in die Bankettszenen einbeziehen, sowie eine weitere Darstellung auf

einem Siegel aus Kis (Nr. 607) aus der FD-IIIa-Zeit, auf der eine sitzende Frau, die von drei

Mannern bedient wird, anscheinend ein Trinkrohrchen halt, das in einem Gefass steckt. 373

SoIche Darstellungen mit einer einzelnen Bankett-Teilnehmerin, die von Dienern und

Musikanten umgeben ist, weisen darauf hin, dass Frauen Hauptpersonen bei Festmahlen sein

konnten, was bereits den Textaussagen fOr Baranamtara und Sagsag zu entnehmen ist. 374

Wir dOrfen deshalb auch fOr die Frauen auf den Siegeln annehmen, dass es sich bei ihnen urn

hochgestellte Personlichkeiten handelt, d.h. Koniginnen oder Priesterinnen.

Gruppe 3. Ausfiihrlichere Bankettszenen finden sich nur in der Gruppe 3, d.h. auf den

zweiregistrigen Siegeln aus dem Konigsfriedhof von Ur.

Aus der 1 abelle auf S. 119 ersehen wir, dass nur auf drei Siegeln ein Paar dargestellt

ist (Nr. 631 Tf. XXXI, 633, 635), aIle anderen weisen mehr als zwei Hauptpersonen auf,

namlich bis zu sieben Hauptpersonen wie z.B. aufNr. 641.
Vier der Siegel dieser Gruppe (Nr. 626-629, Tf. XXX) stammen aus dem Grab der

PUabi. Ein Beispiel (Nr. 635) ist aus dem Grab, in dem das Siegel mit der Inschrift des Mes

kalamdug gefunden wurde, dessen Hauptbestattete eine Frau ist, vielleicht eine Konigin.

FOnf Siegel (Nr. 630, 632-634, 636, Tf. XXXI) wurden neben Toten in 'death-pits' gefun

den. Ein Siegel (Nr. 631 Tf. XXXI) lag unmittelbar bei einem 'death-pit'; alle anderen

kommen aus Einzelbestattungen. Von der Siegelabrollung Nr. 644 ist die genaue FundsteI1e

unbekannt.

Das Siegel Nr. 631 (Tf. XXX!), das in der Nahe des Konigsgrabes 580 gefunden wurde,

gehorte mit grosser Wahrscheinlichkeit zu eben diesem Grab. Es tragt eine Inschrift mit

Namen und Titel der Siegelinhaberin, die tIE-kun-sig heisst und nin-dingir-Priesterin

des Gottes Pabilsag 375 war. Die Darstellung zeigt im oberen Register ein Paar, das von drei
Dienern versorgt wird, wahrend im unteren Register weitere Diener und Opfergabenbrin

ger (?) teilweise mit Gefassen auf einen grossen Tisch mit Esswaren und Schalen zuschreiten,

an dem ein Deiner beschaftigt ist. Es fragt sich nun, ob die dargestellte Frau tiE - ku n - sig

in ihrer Eigenschaft als nin - d ingir-Priesterin beim Festmahl zu Ehren des Gottes Pabilsag

ist, und wer ihr mannlicher Partner sein konnte.

369Es handelt sich hier urn einen einbeinigen Tisch, vgI. auch Nr. 624, 626-631, 633, 638, 639, 642,
643.

370Ygi. dazu 2.1.2.2.
371 Ibid.
372 Siehe auch die grosseren Bankettszenen der Gruppe 3.
373Ygi. die Beschreibung von Buchanan, Oxford 1, 46 no. 240.
374 Siehe 2.1.2.2.
375Legrain in Woolley, UE II, 316, PI. 191 (U.93IS); Renger, ZA S8 (1967) 143 §48; siehe auch

2.1.3.3. unter II I.
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TABELLE BANKETTSZENEN AUF SIEGELN: GRUPPE 3

Siegel Nr. BT D OB MU T1\ TR TI PM
f I m f m 7 f m 7

626 1 3 x x x
627 1 2 x x x x
628 2 3 x x x
629 47 27 x x x
630 2 5 x x x
631 1 1 x 7 x
632 1 2 x x 7 *x x
633 1 1 x x x x
634 1 5 x x
635 1 1 x x x x
636 1 2 x 7-1---1-----7
637 2 2 x x
638 1 2 x x x
639

_ . ~ - -
2 2 x x x x x

640 2 2 x x x x
641 1 6 x
642 1 3 x x x x
643 1 4 x x x
644 1 17 x x x

Zu den Abkiirzungen der Tabelle siehe S. 116; femer bedeutet:

OB Opfergabenbringer

MU Musikanten

TA Tanzer(innen)

119

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Siegel die Priesterin, der es gehorte, in einer ihrer

Funktionen zeigt, ist gross. Man kann davon ausgehen, dass das Siegel JjE-kun-sig mit ins

Grab gelegt wurde. Von dem 'Konigsgrab' 580 ist aber nur der Schacht erhalten, die eigent

liche Grabkammer war zerstort. Das Siegel der HE -kun - sig konnte aber auch zu einem

der Skelette im Schacht gehort haben, wobei erstaunen wiirde, dass eine nin-dingir

Priesterin zu den Begleitpersonen des oder der Hauptbestatteten gehort haben soUte. 376 Die

zweite Moglichkeit ware, dass sie in der nicht mehr erhaltenen Hauptkammer bestattet war.

Das wiirde bedeuten, dass in der Zeit der Konigsgraber von Dr nin - din gir-Priesterinnen

Anrecht auf ein Grab mit Gefolgschaftsbestattung gehabt hatten.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Baranamtara haufig im Zusammenhang mit

Festen den Titel PAP.PAP tragt, was vieUeicht ein priesterlicher Titel iSt. 377 In Dr nun

376 nin _dingir - Priesterinnen stehen an zweiter Stelle in der Priesterinnen-Hierarchie, vgJ. Renger, ZA

58 (1967) 141 §46.
377 Siehe 2.5.1; PAP als Bestandteil eines Priestertitels finden wir auf dem Kudurru Nr. 586 fUr U§um

gal; vgl. 2.1. 2.3.
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sehen wir eine n in - din gir - Priesterin bei einem Festmahl, das vielleicht zu einem bestimm

ten Fest gegeben wurde, an dem viele Gotter Opfer erhielten wie z.B. in Lagas-Girsu.378 Es

muss sich bei der Darstellung nicht urn ein spezielles Fest fUr den Gott Pabilsag gehandelt

haben. FUr die Identitiit des Mannes kommen zwei verschiedene Moglichkeiten in Frage:

Einmal als Konig, zum anderen als Priester. Er steht dann jedoch in der priesterlichen Hier
archie unter der nin-dingir-Priesterin, da diese in Ur an zweiter Stelle nach der en

Priesterin folgt. 379 Dieses Siegel ist ein Zeugnis dafUr, dass nin-dingir-Priesterinnen in

der friihdynastischen Zeit an Festmahlen teilgenommen haben, die wahrscheinlich keinen

Bezug zur 'Heiligen Hochzeit' 380 enthielten.

Ein weiteres Siegel (Nr. 635), auf dem, wie auf Nr. 631, nur ein Paar dargestellt ist,

gehorte der Hauptbestatteten des Konigsgrabes 1054. Dieses Siegel ist aus Gold und hing

an einer Goldnadel mit Lapislazulikopf in Brusthohe der Toten. 381 Der Name der Toten ist

leider nicht bekannt. C. L. Woolley vermutet, dass es sich urn die Gemahlin des Konigs

Meskalamdug handelt, dessen Siegel im Schacht desselben Grabes gefunden wurde. 382 Die

reiche Ausstattung des Grabes weist die Bestattete als Mitglied des Konigshauses oder zumin

dest als Hohepriesterin (en oder nin-dingir ?) aus. 383 Auch das Siegelthema mit der

Bankettszene spricht fUr die hohe Stellung der Toten, da wir dasselbe Thema bei PUabi und

der nin-dingir-Priesterin tIE-kun-sig antreffen. 384

Das Goldsiegel der unbekannten Toten zeigt im oberen Register vielleicht die Konigin

oder Hohepriesterin zusammen mit dem Konig. 1m unteren Register spielen Musikanten: Ein

sitzender Leierspieler, dessen grosse Leier die Form eines Stieres hat,385 wird von Frauen

mit KlangsHiben und einer Siingerin(?) begleitet.

Die Hauptfiguren bei einem Festmahl waren in der friihdynastischen Zeit vor allem die

Koniginnen, die in dieser Rolle Mufig dargestellt wurden. 1m Grab der Pl1abi sind vier Siegel

mit Bankettszenen gefunden worden, drei davon waren mit einer Goldnadel am Gewand der

Toten auf der Schulter befestigt (Nr. 626-628, Tf. XXX). Eines der Siegel (Nr. 626) zeigt

eine Frau neben drei Mannern beim Festmahl. Es tragt den Namen und den Titel 'nin' der

PUabi. Der Titel wird mit "Konigin" Ubersetzt,386 jedoch ist nicht bekannt, ob Pl1abi Uber

haupt mit einem Konig verheiratet war, denn sie tragt den Titel 'nin' ohne Zusatz, der sie

als Gemahlin eines Herrschers ausweist, wie z.B. dam-Iugal oder dam-ensi. Man kann

davon ausgehen, dass Pl1abi die Hauptfigur auf dem Siegel ist, das ihren Namen tragt. Zwei
Attribute scheinen darauf hinzuweisen, dass Pl1abi in dieser Darstellung in einer besonderen

Funktion wiedergegeben ist: Erstens ist ihr Thron reicher verziert als die Throne der Man

ner, zweitens halt sie einen Zweig, der sonst von Mannern gehalten wird,387 und den man als

378 Siehe 2.1.2.2.
379 nin -din gir -Priesterinnen sind in spiteren Zeiten hliufig Tochter aus Konigsfamilien; vgl. Renger,

ZA 58 (1967) 136£., 139.
380VgI. Renger, ZA 58 (1967) 144 § 51.
381 Woolley, UE II, 106.
382 Ibid., 98.
383 Ibid., 97ff.;vgl. 2.5.2.
384 VgI. dazu Rathje, BM 6 (1977) 25ff.
385 VgI. auch die originalen Leiern bei Woolley, UE II, PI. 109, 111, 114, 118.
386VgI. Sollberger, Iraq 22 (1960) 79 no. 1; Nissen, Konigsfriedhof, 60; siehe dazu auch 2.1.3.3 dieser

Arbeit.
387 Siehe Tabelle 2.
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Zepter oder eventuell auch als Hinweis auf einen bestimmten Kultbrauch deuten kann. 388

Den Titel nin als Kurzform fUr nin-dingir zu verstehen, scheint hier nicht in Betracht

zu kommen, da die Bezeichnung nin - dingir fUr die entsprechende Priesterinnengruppe in

der FD-Zeit verbindlich war (siehe 2.5.2). Zudem steht hinter dem Priestertitel immer ein

Gottername, wie z.B. auf dem Siegel der ljE -kun - sig (Nr. 631). Auf Grund der Attribute

(Zepter und Thron) und des Titels 'nin' kann man annehmen, dass Puabi zumindest eine

zeitlang Regentin war, und dass dieses Siegel aus ihrer Regentschaftszeit stammt. 389 Diese

Deutung wiirde auch erklaren, warum sie das nur Mannern vorbehaltene Zepter (oder Kult

symbol) tragt, und dass sie das Recht hatte den Titel 'nin' ohne Zusatz zu tragen. Puabi

ware dann als Regentin bei einem Festmahl dargestellt, an dem auch Priester oder Wiirden

trager teilnehmen.

Diese Interpretation kann nicht auf die beiden anderen Siegel der Puabi (Nr. 627 Tf.

XXX, Nr. 628) iibertragen werden, da diese Siegel keine Inschrift tragen, obwohl ein freier

Platz dafUr vorhanden ist. Vielleicht sind diese heiden Siegel mit anderen Funktionen der

Regentin Puabi verbunden als das Siegel Nr. 626, stellen andere Bankettarten dar oder waren

Schmucksiegel. Auf dem Siegel Nr. 627 (Tf. XXX), auf dem ein Festmahl mit einer Frau,

zwei Mannern und Musikanten abgebildet ist, kann man Puabi in der linken sitzenden

Gestalt im oberen Register annehmen. Sie tragt dasselbe, den rechten Arm bedeckende

Gewand, in dem sie auf Nr. 626 erscheint. Auf dem Siegel Nr. 628 (Tf. XXX), einer Ban

kettszene mit zwei Frauen und drei Mannern sind die beiden Frauen nicht so unterschieden,

dass man in einer von beiden Puabi erkennen konnte. Da zwei Frauen dargestellt sind,

konnte man daran denken, dass hier die Konigin und die En-Priesterin von Dr gemeinsam

an einem Festmahl teilnehmen. In diesem Fall ware es denkbar, dass die zweite Frau auf

dem Siegel eine Prinzessin vorstellt, denn die En-Priesterinnen von Dr waren fast immer

Tochter aus dem Konigshaus. 390

Es scheint mir wahrscheinlich, dass hier verschiedene Festmahle dargestellt sind,391 die

wir aber nicht naher bezeichnen konnen. Es ist mir auch nicht moglich, in diesen Darstel

lungen verschiedene Funktionen der PUabi zu erkennen. Nicht auszuschliessen ist ferner eine

chronologische Abfolge dieser drei Siegel.

Das vierte Siegel mit einer Bankettszene aus dem Grab der PUabi (Nr. 629 Tf. XXX) hat

eine Inschrift mit dem Namen Abaragi. 392 Es zeigt sechs Bankett-Teilnehmer, von denen

wahrscheinlich vier Frauen und zwei Manner sind. Wir wissen nicht, wer Abaragi war, denn

dieses Siegel, welches im 'death-pit' gefunden wurde, lag nicht neben einem Skelett, son

dern bei der 'wardrobe box'. Wegen der grossen Anzahl Teilnehmer bei dieser Bankettszene,

388Siehe 2.1.2.2 mit Anm. 323.
389Ygl. 2.1.3.3.

390Ygl. Renger, ZA 58 (1967) 126 §20.

391Ich verstehe auch die zweiregistrigen Bankettszenen als Darstellungen eines Festmahles; vgl. Nissen,
Konigsfriedhof, 60, der zwischen zweistreifigen Siegeln mit zwei Trinkszenen und zweistreifigen Siegeln mit
einer Trinkszene und einer Szene mit Musikanten und Tanzerinnen unterscheidet. Auf den Weihplatten (Nr.
568, 569, 570, 573, 578) und einem Siegel (Nr. 652) treten aber auch Musikanten im selben Register wie
die Bankett-Teilnehmer auf, das heisst doch, dass, auch wenn die Szenen in getrennten Registern auftreten,
sie zusammen gehoren. Es konnte zwar sein, dass es Festmahle mit und ohne Musikanten und Tanzer gab,
innerhalb der Bankettszenen scheint es mir aber nicht moglich, bestimmte Feste zu unterscheiden, da wir
davon ausgehen miissen, dass die Darstellungen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Gesamtge
schehen wiedergeben.

392 Sollberger, Iraq 22 (1960) 79 sub no. 1.
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konnte man vermuten, dass hier weniger hochgestellte Personen dargestellt sind als auf den

Siegeln der Puabi. Ob Abaragi eine Priesterin oder eine Hofdame der Puabi war, die mit der

Konigin ins Grab ging, Hisst sich nicht entscheiden.

Zwei Siegel (Nr. 632 Tf. XXXI, 633), die im grossen 'death-pit' 1237 gefunden wur

den, lagen direkt bei den Toten, denen sie gehorten: Nr. 632 (Tf. XXXI) war das Siegel des

Toten Nr. 7 und Nr. 633 hat dem Toten Nr. 60 gehort. 393 Wahrscheinlich war der Verstor

bene Nr. 7 eine Frau, denn unter dem mitgefundenen Schmuck befindet sich ein 'dog

collar';394 das Siegel tragt die Inschrift 'dumu-kisal', was man als Genitiv-Verbindung

auffassen und dann mit 'Kind oder Tochter des (Tempel)-Hofes' iibersetzen kann. Es kann

sich dabei urn einen Personennamen handeln, oder aber 'dum u - kisal' bezeichnet einen

Titel oder eine Funktion, etwa die einer 'Hofdame '. 395 Auf dem Siegel sind eine Frau und

zwei Manner beim Festmahl dargestellt und im unteren Register eine Szene mit einer Leier

spielerin, Musikanten, Sangerinnen (?) und zwei kleinen nackten Tanzerinnen. 396 Die Siegel

inhaberin konnte nach W. L. Rathje die Leierspielerin im unteren Register gewesen sein, da

das Skelett Nr. 7 nicht weit von den Leiern entfemt gefunden wurde. 397 Moglich ware aber

auch, dass das Siegel einer der anderen Musikantinnen oder der 'Hofdame', die im oberen

Register vor der sitzenden Frau steht, gehort hat.

Auch das Siegel Nr. 633 zeigt nur eine Frau als Hauptfigur, der ein mannlicher Partner

gegeniibersitzt. 1m unteren Register sind zwei Opfergabenbringer zu sehen, die ein grosses

Trinkgefass tragen. Das Geschlecht des Toten Nr. 60, dem dieses Siegel gehort hat, Hisst

sich durch die Beifunde nicht feststellen. 398

Es wurde nur bei sieben von 74 Toten im 'death-pit' 1237 ein Siegel gefunden,399 d.h.

dass von der Gefolgschaft eines Mitgliedes der Konigsfamilie400 weniger als 10 Prozent ein

Siegel hatten. Sechs von diesen Siegeln gehorten wahrscheinlich Frauen,401 und auf fiinf

dieser Siegel sind Bankettszenen dargestellt, 402 in denen dreimal eindeutig Frauen auftreten

(Nr. 632 Tf. XXXI, 633, 635). Daraus konnen wir entweder den Schluss ziehen, dass die

Hauptbestattete eine Frau war, in deren Diensten wiederum vor aHem Frauen standen, oder

aber, dass Frauen auch dann am Hofe wichtige Funktionen innehatten, wenn sie im Diensle

eines Konigs oder Hohenpriesters standen. 403

Aehnlich wie im grossen 'death -pit' ist die Situation im 'death-pit' des Konigsgrabes

789. Von den 63 Gefolgsleuten, unter denen sich sehr viele Frauen befinden, haben nur

drei ein Siegel. 404 Zwei der Siegel zeigen Bankettszenen405 und eines dieser Siegel (Nr.

393Woolley,UEII,116(no.7),119(no.60).
394 Ibid.

395 'Hofdame' umschreibt etwa 'im gehobenen Dienste der Konigin stehend '.
396 Zu den Tanzerinnen siehe auch 2.2.4.
397 Rathje, BM 6 (] 977) 30f.; Als Leierspielerinnen kame aber auch 'body' no. 9, 13, 14 und 15 in

Frage, die z.T. (no. 13, 14, 15) naher an den Leiern lagen als 'body' no. 7; vgl. Woolley, UE II, PI. 71.
398 Woolley, UE II, 119 (no. 60); vgl. auch Anm. 392.
399Ibid., 116ff. (no. 4 "decayed", no. 7,17,25,60,61,69); siehe Tabelle KapiteI2.4.
400 Ausser der koniglichen Familie konnten auch ein hoher Priester oder eine hohe Priesterin als Haupt-

bestattete in Frage kommen.
401 Vgl. Woolley, UE II, 116 ff. (no. 7, 17,25,60,61,69) und 2.4 dieser Arbeit.
402 Ibid., no. 7,17,60,61,69.
403 Ibid., und 2.4.
404 Ibid., 65ff. (no. 13,30,31),
405 Auf dem zweiten Siegel ist keine Frau dargestellt; vgl. Woolley, UE II, PI. 195 no. 36 (U. 10822).
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630) gehort, nach der Ausstattung des Toten zu urteilen, einer Frau. 406 Ftir die beiden

anderen Toten ist es nicht moglich, an Hand der Beifunde Aussagen tiber ihr Geschlecht zu

machen. 407

Auf dem Siegel Nr. 630 sowie auf den Siegeln Nr. 634 und Nr. 636 aus Grabern mit Ge

folgschaftsbestattung sind wiederum mehrere Bankett-Teilnehmer dargestellt. Vnter den

Bankett-Teilnehmern befinden sich eventuell die Siegelinhaber, d.h. die Funktion bzw.

Stellung der Siegelinhaber ist wiedergegeben.

Vnter den Siegeln aus Privatgrabern, auf denen Frauen zu sehen sind (Nr. 637 -643),

findet sich keines mit Inschrift, und auf allen sind mehr als zwei Hauptpersonen dargestellt.

Von keinem der Skelette aus diesen Grabern liegt eine Knochenanalyse vor. Es ist deshalb

nur fUr das Grab, in dem das Siegel Nr. 637 gefunden wurde, moglich, an Hand der Beifunde

mit ziemlicher Sicherheit festzustellen, dass die Tote eine Frau war. 408 Die Beigaben in den

anderen Grabern sind entweder nicht zahlreich genug 409 oder enthalten sowohl 'typisch

weiblich' als auch 'typisch mannliche' Dinge, so dass man daraus keine verbindlichen

Schliisse tiber das Geschlecht der Toten ziehen kaPil. Ob die Inhaber der Siegel in den Ban

kettszenen als Teilnehmer oder als Diener bzw. Dienerinen ('Hoflinge ') dargestellt sind,

muss offen bleiben, da aus den entsprechenden Grabern nichts tiber die Stellung und Funk

tion der Toten zu erfahren ist. Man kann allerdings vermuten, dass z.B. die Inhaber der

Siegel Nr. 637, 639, 640, 642 Stellungen von Rang eingenommen haben und vermogend

waren, da viel Gold-, Silber- und Perlenschmuck bei ihnen gefunden wurde. 410 Der Inhaber

des Siegels Nr. 640 konnte vielleicht ein(e) Harfenspieler(in) gewesen sein, da eine Harfe in

diesem Grab gefunden wurde. 411 Bemerkenswert ist hier jedoch, dass in dieser Bankettszene

kein Musikant dargestellt ist. Ausserdem wurde in diesem Grab noch ein weiteres Siegel mit

Bankettszene gefunden, auf dem keine Frau zu erkennen ist, und dessen unteres Register

eine Anzud-Szene zeigt. 412 Konnte die hier bestattete Person vielleicht zwei Funktionen

(so z.B. eine Funktion am 'Tempel' und eine weitere am 'Palast') innegehabt haben, wobei

jedes Siegel einer der beiden Funktionen entsprach?

Vnter den Siegeln der Gruppe 3 befinden sich inschriftlich gesicherte Siegel einer

Konigin und einer nin - dingir -Priesterin. Einige Siegel lassen sich auch bestimmten Per

sonen zuordnen. Diese Personen haben wir vorwiegend als Frauen und nur selten als Manner

im Dienste der Konige, der Koniginnen oder der hohen Priesterschaft gedeutet. Zudem

scheint es auf einigen Siegeldarstellungen ikonographische Hinweise dafUr zu geben, wer

als Siegelinhaber in Frage kommen konnte. 413 Einerseits konnten die Darstellungen mit

mindestens drei Bankett- Teilnehmern in gewissen Fallen auf Grund der Fundlage grossere

406 Woolley , UE II, 66, no. 31.

407Ibid.,no. 13,30.

408 Woolley , UE II, 174; zum Schmuck gehoren verschiedene Haarbiinder und -reifen, sowie ein

silberner Kamm und ein 'dog-collar.'
409 Woolley , UE II, 480f. (Grab Nr.1750 und 1774).

41OWoolley, UE II, 165f., 452f. (Grab Nr. 1130), 412f. (Grab Nr. 31), 418f. (Grab Nr. 156), 422f.

(Grab Nr. 221).

411 Ibid., 165f., 452f. (Grab Nr.1130).
412Ibid., PI. 195, fig. 35.

413 Vgl. hierzu die Untersuchungen von Rathje, BM 6 (I977) 25ff., der zu iihnlichen Ergebnissen

kommt auf der Basis von Analysen des Siegelmaterials und der Siegelthemen, sowie der Grabbeigaben. Er

zieht aus seinen Analysen den Schluss, dass "banquet seals identify persons involved in internal court

service".



124 2. Friihdynastische Zeit

Gruppen von Priester(n/innen), Beamten oder 'Hofdamen' wiedergeben und diesen Per

sonen gehort haben; andererseits konnten Diener(innen)414 und Musikanten Siegel mit ent

sprechenden Themen besessen haben.

Gruppe 4. Die Siegel der Gruppe 4 unterscheiden sich deutlich von denen der Gruppe 3.

Erstens sind Siegel der Gruppe 4 bisher nur aus Telloh bekannt (Nr. 645, 646), zweitens

kommen auf diesen Siegeln immer zwei Bankett-Teilnehmer, d.h. ein Paar vor, und drittens

ist im unteren Register ein Tierzug dargestellt. Die Dienerschaft des Paares ist ilberwiegend

mannlichen Geschlechts, und nur in einer Szene tritt ein Musiker auf (siehe Tabelle unten).

Auf vier Siegeln (Nr. 645, 646, 648 Tf. XXXI, 650) geben Tempelfassaden mit Ringbilndel

emblemen den Ort des Festmahles an. Bei den Tieren handelt es sich meist urn Cerviden

(645, 646, 648-652, Tf. XXXI) und nur einmal urn einen Oviden (Nr. 647). Da diese Her

den teilweise gesenkte Kopfe haben (Nr. 648 Tf. XXXI, 649, 652 Tf. XXXI) und neben

Pflanzen (Nr. 648 Tf. XXXI, 650, 651) stehen, ist kaum anzunehmen, dass sie Opfertiere

sind. 415 Die Tiere scheinen in keiner direkten Beziehung zum Festmahl zu stehen. 416 Auf

einem Siegel (Nr. 647) sind liegende Schafe wiedergegeben, jedoch nicht in antithetischer

Anordnung wie bei den Weihplatten mit Bankettszenen. 417

TABELLE BANKETTSZENEN AUF SIEGELN: GRUPPE 4

SIEGEL Nr. BT D MU TR TI G TM PM V

f In f In ?

645 1 1 x x
646 1 1 x
647 1 1 x
648 1 1 x x
649 1 1 x ?

650 1 1 x
--

651 1 1 x x Mo
652 1 1 x x x

Zu den Abkiirzungen der Tabelle siehe S. 116 und 119

414Bei den Dienern und Dienerinnen konnte es sich teilweise urn 'Kammerherren' und 'Hofdamen'
handeln.

415Ygl. Porada, CANES I, 16 ad no. 105 ("row of ... grazing antelopes"), 17 ad no. 108 ("row of
three walking goats").

416 Zu Festen gab es Tieropfer und Tiere, die verzehrt wurden, sollte in den Tierziigen ein Hinweis auf
ein Festmahl mit Fleischspeisen gegeben sein?

417Ygl. die Weihplatten Nr. 576-579; die Tiere sind nur teilweise erhalten, aber immer antithetisch zu
ergiinzen.



2.1 Frauen im Kult I (bekleidet) 125

Die Bankettszenen der Gruppe 4 lassen sich am ehesten an diejenigen der Gruppe 2
anschliessen, da in beiden Gruppen in der Regel zwei Hauptfiguren auftreten, in denen
wir eine Konigin oder Priesterin in Begleitung eines Konigs oder Priesters zu vermuten
haben.418 Die in Gruppe 4 haufiger als in der Gruppe 2 widergegebenen Tempelfassaden
(siehe Tabelle oben) scheinen unsere Deutung zu stutzen, dass die Bankett-Teilnehmer offi
zielle Reprasentanten des Palastes und /oder des Tempels bei einem Festmahl zu Ehren einer
Gottheit sind.

Gruppe 5. Die Siegel der Gruppe 5 sind-soweit uns ihre Herkunft bekannt ist-bisher nur
in Ur gefunden worden. 419 Es handelt sich urn zweiregistrige Siegel, auf denen jeweils eine
Bankett- und eine Tierkampfszene dargestellt sind. Die Hauptpersonen des Festmahls sind
Mufiger eine Frau und ein Mann, d.h. ein Paar, nur selten dagegen sind drei Bankett-Teil
nehmer (siehe Tabelle).

TABELLE BANKETTSZENEN: GRUPPE 5

!ISIEGEL Nr. BT D TR TI, G TH PM V

I f m f m ?

653 3 x
654 1 2 x x x

0.---,-
-655- 1 1 x x
656 1 1 x x x
657 2? 1 x? x
658 2? 1 x x x
659 1 2 x
660 1 1 x x ? Mo
661 1 1 x
662 1 2 x x
663 1 1 x ?

•

Zu den Abkunungen dec Tabelle siehe S. 116 und 119

Zu den Szenen mit drei Bankett-Teilnehmer gehoren eines, das im grossen 'death-pit'
1237 des Konigsfriedhofs von Ur (Nr. 653) neben der Leiche Nr. 61 gefunden wurde, 420

sowie ein zweites Siegel, das aus dem Grab 1312 aus Ur stammt, in welchem nach C. L.
Woolley ein Mann bestattet war, dem auch weibliche Schmuckstucke mit ins Grab gegeben
wurden. 421

418Siehe 2.1.3.2.

419Siegel dieser Art wurden auch in Telloh und Marl gefunden, doch sind dort keine Frauen zu erken

nen: vgl. Delaporte, ceo I, PI. 4 (T.8S, T.86); Parrot, MAM IV, PI. 18 (2); das Siegel aus Mari ist ausserge
wohnlich, da die zwei Bankett-Teilnehmer an einem Tisch sitzend dargestellt sind.

420 Woolley , DE 11,120.
421 Ibid., 173f.
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Auf dem Siegel Nr. 653, das sehr wahrscheinlich einer Frau gehorte,422 sind drei Frauen

bei einem Festmahl dargestellt. Wie wir bereits ausgefUhrt haben (siehe oben), handelt es

sich bei diesen Frauen vermutlich urn 'Hofdamen', zu denen auch die Siegelinhaberin gehort

haben konnte.

Der Mann, der im Grab 1312 gefunden wurde, hatte ein Siegel (Nr. 654), auf dem eine

Bankettszene mit zwei Mannern und einer Frau 423 zu sehen ist. Einer der beiden Manner

konnte in der Funktion wiedergegeben sein, die der Siegelinhaber innehatte.

In den Bankettszenen, die mit Tierkampffriesen kombiniert sind, treten keine Opfer

gabenbringer oder Musikanten auf (siehe Tabelle). Der Ort des Festmahles, d.h. der Palast

oder Tempel, wird auf zwei Siegeln (Nr. 660, 662) angegeben.

W. L. Rathje schlagt als Inhaber der Bankettszenen-Siegel mit Tierfriesen (unsere

Gruppen 4 und 5) folgende Interpretation vor:

" ... functionaries involved in court and public economies."424 Den Unterschied zwi

schen diesen 'Funktionaren' und den Leuten, die Siegel mit dem Bankett-Thema allein

trugen, definiert er so:

"The contrast between a court steward and an agricultural administrator for the court is an
example of the proposed distinction."425

Obwohl die Deutung von W. L. Rathje in gewissem Sinne meiner Auffassung nahe kommt,

mOssen jedoch folgende Einwande erhoben werden: Erstens wird vollkommen ausser Acht

gelassen, dass auch Tempelpersonal Siegel mit Bankettszenen haben kann, wie das Siegel der

nin - dingir- Priesterin tiE -kun - sig (Nr. 631) zeigt. Zweitens ist zu vennuten, dass ein

grosser Teil dieser Siegel Konigen, Koniginnen und deren Familie gehort haben wird.

W. L. Rathje hat jedoch einen Teil dieser Siegel in seine Untersuchungen nicht mit ein

bezogen. 426 Ferner sind anscheinend Musikanten als 'Hoffunktionare' zu verstehen, obwohl

wir aus Telloh (Girsu) wissen, dass das E. Mi und der Tempel der Baba auch Musikanten

unter seinem Personal hatte. 427 Zudem genOgt, wie bereits bemerkt wurde, die Einteilung

der Bankettszenen in zwei Gruppen nicht, und die Auswahl, die W. 1. Rathje fUr die Sta-

tistik getroffen hat, hatte er erlautern mOssen.

Die Bankettdarstellungen der Gruppe 2 bis 5 zeigen deutlich typologische Unterschiede,

die teilweise auch die Stellung und Funktion der dargestellten Frauen erkennen lassen. Zu

sammenfassend mochte ich folgende Punkte festhalten:

I. Eine Beschrankung der Darstellung auf zwei Hauptfiguren-eine Frau und ein Mann-ist

in den Gruppen 2 und 4 festzustellen, d.h. sowohl in den einregistrigen Siegeln als auch

in den zweiregistrigen mit TierzOgen (siehe Tabellen). Diese Siegel stellen wahrscheinlich

ein Konigs- oder Priesterpaar von hohem Rang dar, das aber nicht Siegelinhaber sein

muss.

2. Mehr als zwei Hauptfiguren sind in Gruppe 3 am haufigsten belegt, seltener in Gruppe 5
und nur einmal in der Gruppe 2 (siehe Tabellen). Auch diese Bankette kommen sowohl

422Siehe Anm. 420.
423 Die Frau ist hier daran zu erkennen, dass ihr rechter Arm yom Gewand verdeckt wird.
424 Rathje, BM 6 (1977) 30.
425 Ibid.

426 Ibid., vgl. Table I und II note.
427Ygl. Hartmann, "Die Musik der sumerischen Kultur," Diss. Frankfurt a.M. (1960) 129ff. zu gal a,

147ff. zu nar.
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ohne Nebenszenen (Gruppe 2 und 3), als auch in Verbindung mit Tieren, in diesem

Faile Tierkampfen (Gruppe 5) vor. In einigen Fallen konnten wir die Darstellungen

mit den Siegelinhaber verbinden: So die Konigin PUabi bei dem Festmahl auf Nr. 626,
eventuell auch auf Nr. 627 (Tf. XXX) und Nr. 628 (Tf. XXX). Die nin-dingir-Priest

erin IjE-kun-sig vermuten wir in der Frau aufNr. 631 (Tf. XXXI), und eine Konigin
oder Priesterin auf Nr. 635. 'Hofdamen' sind moglicherweise auf Nr. 629 (Tf. XXX),
630, 634 und Nr. 636 zu sehen. Ferner haben wohl auch Musikantinnen zu den Bankett

siegel-Inhaberinnen gehort (Nr. 640). Wir sehen also, dass es allein bei den Frauen

eine Reihe von Interpretationsmoglichkeiten gibt, was die Bankett-Teilnehmer, Diener

innen bzw. Hofdamen und Musikantinnen, sowie die Siegelinhaberinnen selbst betrifft.

3. Opfergabenbringer treten nur in den Darstellungen der Gruppe 3 auf und sind als Zei

chen fUr die hohe gesellschaftliche Stellung oder Funktion zu werten, welche die Per
sonen bzw. Siegelinhaber bekleideten, die in diesen Szenen dargestellt sind, und/oder
denen ein solches Siegel gehort haben mag.

4. Auch Musikanten treten, bis auf eine Ausnahme (Nr. 653) der Gruppe 4, nur in der

Gruppe 3 auf und konnten Siegelinhaber gewesen sein.

In den Bankettszenen auf Siegeln ist das Spektrum der Frauen breiter als auf den Weih

platten. Da die Siegel eine andere Funktion hatten als Weihplatten, ist es nicht verwunder

lich, dass das Thema 'Festmahl' im Rahmen eines Stadt-Festes fUr einen oder mehrere

Gotter428 entsprechend der personlichen Stellung und Funktion, in unserem FaIle der
Siegelinhaberin, variiert wurde. Ich gehe davon aus, dass es sich auch bei den Bankettszenen
auf Siegeln urn Feste handelt, wie sie auf den Weihplatten dargestellt sind. d.h. urn eine
kultische Handlung, bei der das Herrscherpaar und die Priesterschaft als Hauptbeteiligte

anwesend sind. Da an dem Festmahl weitere Personen wie z.B. das Personal der Tempel

und des Palastes anwesend ist, kann angenommen werden, dass sich unter diesen Teilneh

mern auch viele Frauen befinden. Allerdings ist die Zahl der vermutlichen weiblichen
Siegelinhaber erstaunlich hoch, denn nicht nur die Koniginnen und Priesterinnen haben

Siegel gehabt, sondern auch eine Reihe von Frauen, die wohl im Dienste des Palastes oder

Tempels standen. Die Funktionen dieser Frauen konnen mit Ausnahme der Musikantinnen
nicht genauer definiert werden, weshalb wir sie als Dienerinnen bzw. 'Hofdamen' bezeichnet
haben.

2.1.3.3 Siegelinschriften von Frauen

Siegelinschriften sind in der FD-Zeit sehr selten,429 und es gibt bisher nur wenige,

die Frauen 430 nennen (Nr. 626, 631, 666 -673). Neun von diesen Inschriften wurden in

Dr gefunden und nur eine (Nr. 673) in Telloh (Girsu). Die Inschriften konnen nach Titel,

Angaben zur Person oder Nennung einer 'Arbeitgeberin' wie folgt gruppiert werden:

428 Zur Interpretation des Festmah1es siehe 2.1.2.2.
429Vgl. Ge1b, BM 6 (1977) 115ff.

430 Bei Personennamen kann man meist nicht erkennen, ob diese eine Frau oder einen Mann bezeich
nen.
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I. Frauen, die den Titel nin tragen:

1. Nr.626 pu-abi nin. 431

2. Nr.666 nin-banda nin. 432

3. Nr.667 nin-banda nin dam-mes-an-ne-pa-da;433 Tf. XXXI.
4. Nr.670 siehe unter IV 1.
5. Nr.673 siehe unter IV 2.

II. Frauen, die den Titel nin - dingir tragen:

1. Nr.63l IjE-kun-sig nin-dingir d pa -bll-sag;434 Tf. XXXI.

III. Frauen, die mit dam bezeichnet werden:

1. Nr.668 a-kalam-dulO lugal-uri a-Su-sikil-dingir dam-ni;435

Tf. XXXI.
2. Nr.669 nu-gig dam-[mels-an-ne-p*-da l u g a l - k i S ~ d . 4 3 6

3. Nr.667 siehe unter I 3.

4. Nr.670 siehe unter IV 1.
5. Nr.673 bara-nam-tar-ra dam-lugal-an- da ensf-lagaski.437

IV. Frauen, die in Inschriften ihres Personals genannt sind:

1. Nr.670 [x]-GIG-GAL? (=PN?) [ nin]-banda nin [dam-mes-an]-

n e - p a-d a .438

2. Nr.67l x - x GA-SE AG-x GIS?-SE-MAR? nin-banda nin. 439

3. Nr.672 dsara-M[E]N dub-sar-nin. 440

FOnf dieser Siegel gehorten Gemahlinnen von Herrschern in Ur und Lagas, die entweder

als 'dam des PN', dam-lugal oder dam-ensf bezeichnet werden. 441 Aufsechs Siegeln

findet sich der Titel 'nin' und einmal die Kombination von dam und nin. dam -lugal

und dam - ens! bezeichnen die Gemahlinnen von Herrschern, die offiziell keine Regierungs

gewalt ausObten.

Der Titel nin, den PUabi und Ninbanda tragen, kann sowohl "Herrin, Konigin "442

bedeuten, als auch "nin(-dingir)-Priesterin".443 FOr Puabi kann man annehmen, dass

431 Woolley, DE II, PI. 191 (D.I 0939); Gelb, MAD III, 12,210; SolIberger, Iraq 22 (1960) 79.
432 Woolley, DE II, PI. 191 (D.13686); Nagel, OrNS 28 (1959) IS If., 158; SolIberger, Iraq 22 (1960)

no. 37, 38, 39.
433 Gadd/Legrain/Smith, DET I, no. 268; Nagel, ibid., I SO, 153; Sollberger; ibid., no. 36.
434 Woolley , DE II, PI. 191 (U.9315).
435 Ibid., PI. 191 (D.11825); Nagel, OrNS 28 (1959) 153;Sollberger, Iraq 22 (1960) no. 12; vgl. auch

Hallo, AOS 43 (1957) 13 Anm. 2; die von Hallo vorgeschlagene Lesung (nin!) halte ich auf Grund der
Zeichenform nicht fUr wahrscheinlich. Wenn 'nin!' zu lesen ware, miisste man wohl 'nin - dingir' lesen.

436Woolley, DE II, PI. 191 (D.13607); Nagel, OrNS 28 (1959) lSI, 154; SolIberger, Iraq 22 (1960)
no. 35.

437 Allotte de la Fuye, DP I, PI. VII (14); idem, RA 6 (1907) PI. III no. 1,2; Nagel, OrNS 28 (1959)

156
438 Woolley, DE II, PI. 207 no. 213; Legrain, DE III, no. 514; Nagel OrNS 28 (1959) 154; SolIberger,

Iraq 22 (1960) no. 41.
439 Legrain, DE III, no. 443; Burrows, DET II, no. 577; Sollberger, Iraq 22 (1960) no. 40.
440 Woolley , DE II, PI. 191 (D.9943); Sollberger, Iraq 22 (1960) no. 5.
441 dam =assatu(m), CAD AlII, 462f.; AHw 83f.; vgl. Sollberger, DET VIII, no. 2;siehe auch die

entsprechenden Titel von Frauen in 2.5.1 dieser Arbeit.
442 nin =beltu(m), sarratu(m), CAD B, 187ff.; AHw 118, 1188; Falkenstein, NSGU, 149; Hallo,

AOS 43 (1957) 29f.; Edzard, ZA 53 (1959) IS.
443 nin, nin -dingir =entu(m), CAD E, 172; AHw 220; Renger, ZA 58 (1967) 134f.
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sie den Titel nin als Regentin trug, da auf einem ihrer Siegel (Nr. 626) nin weder in Ver

bindung mit dam noch mit einem Gotternamen auftritt. 444 Auch als Kurzform fUr nin

dingir ist nin in dieser Zeit nicht belegt: Aufdem Siegel der IjE-kun-sig (Nr. 631) aus

Ur und in den Texten aus Telloh werden die Priesterinnen nicht als nin bezeichnet, sondern

immer als nin - dingir einer bestimmten Gottheit.445

Der Titel nin bei Ninbanda 446 ist in allen Inschriften belegt, die eine Frau dieses

Namens in Ur nennen. 447 W. Nagel nimmt an, dass die eine, Ninbanda I., die Gemahlin des

Mesannepada war, die zweite, Ninbanda IL, vieUeicht die Gemahlin des Lugalkigenesdudu

und Mutter des Lugalkisalsi. 448 Ninbanda II. konnte nach W. Nagel Regentin fUr ihren Sohn

Lugalkisalsi gewesen sein, womit W. Nagel zu erkliiren versucht, dass beide in einer Inschrift

genannt werden. 449 Wenn W. Nagels Hypothese stimmen soUte, miisste man annehmen, dass

es eine dritte Ninbanda gegeben hat, namlich diejenige, deren Inschrift auf einer Kupfer

schale aus dem Grab des Prinzen Meskalamdug steht und von der Nagel vermutet, dass sie
die Mutter des Meskalamdug war. 450 Die Inschrift auf der Kupferschale ist gleichlautend mit

der auf dem Siegel Nr. 666.

Der Titel nin im Kontext mit dam "Gemahlin" tritt nur auf dem Siegel der Ninbanda

auf, die sich auch Gemahlin des Mesannepada nennt (Nr. 667 Tf. XXXI). Nugig, eine

weitere Gemahlin Mesannepadas nennt sich nur dam. In diesem Zusammenhang ist interes

sant, das Ninbanda nin, Gemahlin des Mesannepada genannt wird, ohne dass der Titel ihres

Gemahls erwahnt ist, wie das in der Inschrift der Nugig der Fall ist (Nr. 669). Auch wenn

davon ausgegangen werden muss, dass die Siegelinschriften sehr kurz gefasst sind, ist doch

auffallig, dass der Titel nin steht, wahrend fUr Mesannepada ein Titel fehlt,ja sogar wie im

FaUe des Siegels Nr. 666 iiberhaupt keine weitere Erwahnung etwa des Typs 'dam des PN'

erfolgt; dies auch dann nicht, wenn wie auf der Kupfervase im Grab des Meskalamdug genii

gend Platz fUr eine liingere Inschrift vorhanden ist. Einen wichtigen Hinweis, dafUr, dass der

Titel nin als Ausdruck fUr eine besondere Stellung zu werten ist, ist der Tatsache zu ent

nehmen, dass eine nin eigenes Personal haben kann, darunter z.B. einen Schreiber (Nr.

672). Zwei Siegel, die Ninbanda nennen (Nr. 670, 673), gehorten vermutlich auch Leuten

ihres Hofstaates. Die Grabausstattung der PUabi und ihre Attribute diirften auch in diesem

Zusammenhang gesehen werden (siehe 2.4).

Da von den beiden Gemahlinnen Mesannepada's nur eine den THel nin tragt, dieser

Titel aber in Ur nicht fest mit dem Titel des Ehemannes verbunden ist, und zudem viele

Anzeichen fUr eine selbstandige Position der nin sprechen, kann man folgende Schliisse

ziehen: nin ist hier wirklich im Sinne von Regentin gemeint. Ninbanda iibernahm wahr

scheinlich nach dem Tode Mesannepadas die Regentschaft fUr den noch minderjahrigen

444 Siehe dazu 2.5.2 dieser Arbeit.

445Ygi. dazu Waetzo1dt, Textilindustrie, 80 Anm. 317 und Kapite1 2.5.2 dieser Arbeit.
446Ygi. Woolley, VE II, PI. 190a (V.1 0081 b), S.316, 553; Sollberger, Iraq 22 (1960) no. II.

447Es wird davon ausgegangen, dass es sich urn eine Frau handelt und dass nin a1s Tite1 und nicht als

Bestandteil des Namens anzusehen ist; vgl. Hallo, AOS 43 (1957) 29ff.; siehe dazu auch Steib1e, FAOS 5111,
280.

'148 Nagel, OrNS 28 (1959) 150ff., 153 Nr. 3 und 158 Nr. 12; vgl. dazu Hallo, AOS 43 (1957) 32 mit

Anm. 3 und 4; Sollberger, Iraq 22 (1960) 84f.; idem, IRSA, S.84 IElb mit der L e s u n g N i n - d u m u ~ e

anstelle von Ninbanda.
449Nage1, OrNS 28 (1959) 15lf.; Halla, AOS 43 (1957) 3lf.
450 Woolley , VE II, PI. 190, 191 (V.1008!); Sollberger, Iraq 22 (1960) no. 11; vgl. Nagel, OrNS 28

(1959) 1SO.
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Thronfolger. Dass der Titel ihres Ehemannes weggefallen ist, und sie sich spfHer nur noch

nin nennt, konnte damit zusammenhangen, dass formell der Thronfoler bereits die Herr
schertitulatur trug und deshalb die Titulatur des verstorbenen Mesannepada in den Inschrif

ten der Ninbanda nicht mehr gefOhrt wird. Dadurch liesse sich auch erklaren, dass Ninbanda
I. und Ninbanda I I. ein und dieselbe Frau waren.

Die Siegelinschriften ergeben ein ahnliches Bild hinsichtlich der Stellung und Funktion
der Frauen wie die Darstellungen, denn auch die Inschriften stammen vor allem von Regen

tinnen, Konigsgemahlinnen, hohen Priesterinnen und deren Personal.

2.2 Frauen im Kult II (nackt)

Nackte Frauen treten in der FD-Zeit in den verschiedensten Denkmalergattungen auf:
So ausser in Plastik, Relief und Glyptik auch in Form von SchmuckstOcken und an einem

Miniaturgefass aus Kupfer.

Bemerkenswert ist, dass die meisten Darstellungen nackter Frauen aus der FD-I-Zeit

stammen. 1m Laufe der FD-II-Zeit werden sie seltener, und in der FD-III-Zeit treten sie

nur noch ganz vereinzelt auf, I ausgenommen die Gruppe der Frauenstatuetten aus dem

IStar-Tempel von Assur. 2

Die Darstellungen dieser nackten Frauen unterscheiden sich teilweise sehr voneinander:

In Plastik und Relief finden sich die Frauengestalten nur einzeln, in der Glyptik dagegen

begegnet man Frauen sowohl aHein als auch in Szenen zusammen mit mehreren teilweise
ebenfa11s nackten Personen. Als Schmuck finden wir Frauen oder ein Paar von Mann und
Frau auf Nadeln und an einem Gefass.

2.2.1 Plastik

Die hier zu behandelnden nackten Frauenstatuetten stammen aus dem Tempel der IStar
in Assur (Nr. 674-681), dem Sammelfund von Mari 'tresor d'Ur' (Nr. 682, 683), dem Haus
D des Tempel-Ovals I von Hafiigi (Nr. 684), dem Sara-Tempel in Tell Agrab (Nr. 685, 686),

aus Susa (Nr. 687), Ambit (Nr. 688 Tf. XXXII) und dem syrischen Gebiet (Nr. 689,690).
Diese Statuetten sind aus ganz verschiedenen Materialien hergestellt. Die meisten sind aus

Elfenbein (Nr. 676-683), einige aus 'Alabaster' (Nr. 675, 684, 686, 687), drei sind aus

Bronze (Nr. 688-690, Tf. XXXII) und je eines aus Gipsstein (Nr. 674) und Kupfer (Nr.

685). Das heisst, dass fast aIle Statuetten aus wertvollem Material gefertigt wurden.

AIle nackten Frauen sind aufrecht stehend wiedergegeben,3 und die Mehrzahl halt die

Hande 'gefaltet '. In zwei Beispielen ist ein Arm erhoben, wahrend der andere an der Seite

I Siehe dazu die Angaben im Katalog zu den Nr. 674-713.

2 Die sogenannten "goddess" -handles werden hier nicht beriicksichtigt; zwar weisen einige Henkel

'weibliche' Ziige auf, aber ein Zusammenhang mit der Rolle und Funktion von Frauen besteht wohl nicht.

Vgl. zu dieser Denkmiilergruppe: Barrelet, BAH LXXXV, 64ff.; Moon, Iraq 43 (1981) 47ff., Iraq 44

(1982) 39ff., bes. S.65f.

3 Die nackten Frauen sind in der FD-Zeit, soweit mir bekannt ist, immer stehend dargestellt. Auf

weitere unveroffentlichte nackte Frauenbilder weist Spycket, Revue du Louvre 25 (1975) I53ff. hin.
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.'

liegt (Nr. 679, 685). Ein weiteres Beispiel zeigt eine Frau, die ein Kind in den Annen halt

(Nr.674).

Dass diese nackten Frauenstatuetten als Btar-Darstellungen zu deuten sind, kann nicht

bewiesen werden. 4 Da nackte Frauenfiguren mit und ohne Hornerkrone im Sammelfund
von Marl vorkommen, mUssen wir annehmen, dass auch in Assur zwischen Gottinnen- und
Menschendarstellungen unterschieden wurde. s Dass ein Zusammenhang zwischen dem Kult
der Btar und den nackten Frauenstatuetten in Assur bestanden hat, ist anzunehmen. Be
merkenswert ist aber, dass die nackten Frauen zusammen mit bekleideten Frauen- und

Mannerstatuetten, sowie anderen Kultgegenstanden gefunden wurden, und wohl auch auf

gestellt waren. 6 Wir haben bei den bekleideten Frauenstatuetten vorgeschlagen, sie als Teil

eines 'permanenten Kultrahmens' zu betrachten. 7 1m IStar-Tempel in Assur und im ~ara

Tempel in Tell Agrab haben auch nackte Frauen zu diesem Szenenbild einer Kulthandlung

gehort. Fraglich ist, wer mit diesen nackten Frauen gemeint sein konnte. In szenischen
Darstellungen treten Frauen unbekleidet entweder als Tanzerin (Tf. XXXI Nr. 632, Tf.
XXXII Nr. 711), als Musikantin (Nr. 695) oder als Hauptakteurin beim Hieros Gam,os oder

in 'orgiastischen' Kultfesten auf (siehe 2.2.3.2). Es ware somit denkbar, dass die nackten

Frauenfiguren Kultpersonal darstellen, das die kultischen Funktionen nackt verrichtete,

d.h. dass es Priesterinnen, 8 Tanzerinnen und gelegentlich auch Musikantinnen sind.

FUr die Statuette der Frau mit dem Kind (Nr. 674) mochte ich folgende Deutungen

zur Diskussion stellen: Die Darstellung einer Mutter mit (ihrem?) Kind, die im IStar-Tempel

in Assur im Kontext mit anderen bekleideten und nackten Frauen gefunden wurde, spricht

meines Erachtens dafiir, dass auch diese Statuette im Zusammenhang der 'permanenten
Kultszene' zu sehen ist. 9 Diese Frau konnte zu einer Priesterinnenklasse gehort haben, die
Kinder haben durften, wie z.B. die n u -gig -Priesterinnen. 10 Sie konnte aber auch eine

lukur-Priesterin gewesen sein, die ein fremdes Kind in ihren Annen halt, denn lukur

Priesterinnen hatten nach I. J. Gelb u.a. die Aufgabe, sich urn Kinder zu kUmmem, die dem

'Tempel' ("cloister") anvertraut waren. 11

2.2.2 Relief

Ein bemaltes Gipsrelief aus Assur (Nr. 691) zeigt eine halbnackte Frau in en-face
Ansicht. A. Moortgat sieht in ihr die Gottin Btar und datiert das Relief in die spate GN

Zeit. 12 B. Hrouda meint, dass die Schicht H des Istar-Tempels in Assur, in der das Relief

gefunden wurde, in die FD-I-Zeit gehort. 13 Da keine Glyptik oder Keramik aus derGN-Zeit

4 Ygl. Seidl, RiA 5, 89 § 2.4.

sYgl. Parrot, MAM IY, 15ff.; siehe auch Mazzoni, OrAnt 14 (1975) 1ff.

6 Ygl. Andrae, WYDOG 39, Tf. 11; siehe auch Mazzoni, ibid.
7 Siehe 2.1.1, dieser Arbeit.

8Ygl. die Priesterinnen, deren Funktion einen sexuellen Aspekt hat: Renger, ZA 58 (1967) 176ff., zu
sugitum (su-gi), qadiltum (nu-gig), iltaritum, kaimasitum (nu-bar); vgl. auch Wilcke, RiA 5,85f.

§12 s.v. Inanna/Utar.
9 Siehe Anm. 6.

10 Siehe Anm. 7.

llGelb, RA 66 (1972) S.
12Moortgat, KAM, 24.

13 Hrouda, Vorderasien I, 116.
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im Btar-Tempel gefunden wurden, scheint eine Datierung in die beginnende friihdynastische
Epoche gerechtfertigt. 14

Zur Frage, ob hier eine Gottin dargestellt ist oder nicht, muss gesagt werden, dass ange
siehts der entweder nicht erhaltenen oder nicht vorhanden gewesenen Hornerkrone diese
Frage offen bleiben muss.

Die nur teilweise oder mit einem durchsichtigen Gewand 15 bekleidete Frau tragt reichen
Hals- und Brustschmuck, der an die Funde in den Konigsgrabern von Ur erinnert: Einen
'dog- collar', mehrere Halsketten aus Perlen, grosse Ohrringe und einen Giirtel urn die

HUften, der aus Stabchen und Rohrenperlen besteht. 16 Diese Schmuckformen hat G. F.
Dales untersucht, aber keine Anhaltspunkte gefunden, die zu einer eindeutigen Interpre
tation der nackten Frau auf diesem Relief beitragen konnten. 17 Sicher gehort diese Frau
jedoch in den Rahmen des Kultes, denn das Relief wurde in einem Raum des Btar-Tempels
in der Niihe des Cella-Einganges gefunden. 18

2.2.3 Glyptik

Auch in der FD-Zeit gibt es wie in der Uruk/GN-Zeit noch vereinzelt DarsteUungen von

nackten Frauen, die entweder mit gespreizten Beinen hocken oder in Koitusszenen wieder
gegeben sind. Neu hinzukommen stehende, nackte Frauen in Kultszenen und Frauen, die
beim Hieros Gamos auf einem Bett liegend dargestellt sind. Es handelt sich vor allem urn
FD-I-zeitliche Siegelabrollungen aus dem SIS 4-5 Stratum in Ur. 19 Nur wenige Rollsiegel
mit Hieros-Gamos-Szenen sind in die FD-I/II-Zeit zu datieren; diese wurden in Kis, Hafagi,

. ~

anunna und Tell Agrab gefunden. 20 Es ist zu beobachten, dass im Laufe der friihdyna-
stischen Periode die BUder von hockenden Frauen mit gespreizten Beinen und von Frauen

beim Koitus bzw. Hieros Gamos immer seltener werden.

Auf diesen Darstellungen sind die Frauen teilweise an ihren langen Haaren zu erkennen.
durch die sie sich von den Mannem unterscheiden (Nr. 692, 693?, 694, 695, 696?, 699,
707-710, Tf. XXX II). In einigen Koi tusszenen sind Frauen und Manner jedoch nur darin
zu unterscheiden, dass bestimmte Personen keinen Penis haben (Nr. 679,706), oder dass sie
beim Geschlechtsakt eine Stellung einnehmen, die eher typisch weiblich ist (Nr. 698 -70 I). 21

2.2.3.1 Frauen mit gespreizten Beinen hockend

Vier einander sehr ahnliche Siegelabrollungen aus Ur (Nr. 692-694b) zeigen das BUd

einer mit gespreizten Beinen hockenden Frau. Eine weitere ebenso hockende Frau erscheint
in einer Koitusszene (Nr. 697). Diese Frauen haben lange, nach beiden Seiten abstehende
Haare und halten die Arme ausgebreitet. In einem Falle (Nr. 692) sind sogar die BrUste

14VgI. Dales, RA 57 (1963) 22, der eine Datierung in die neusumerische Zeit vorschliigt.
IS Andrae, WVDOG 39, 54.

16 VgI. Woolley, UE II, 396f., PI. 131, 144; Dales, Anm. 14, 37.
17Siehe Anm. 13, 22ff.
18Siehe Anm. 14.

19Nr. 692-701, 707-710; vgl. die Angaben im Katalog.

2oNr. 703, 704, 705, 706; vgl. die Angaben im Katalog.

21 Siehe 2.2.3.2 dieser Arbeit.
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angegeben. Ais Nebenmotive treten Skorpione (Nr. 692-694), Schlangen (Nr. 694a, b) und

eine Eidechse auf (Nr. 694a).

Zwischen diesen Frauen aus der FD-I-Zeit und denen aus der Uruk-GN-Zeit (1.2.2.1)
ist weder in der Haltung noch bei den Nebenmotiven ein grosser Unterschied feststellbar,
abgesehen von einer Szene (Nr. 679), auf die wir noch zu sprechen kommen. Auf Grund
dieser Aehnlichkeiten scheinen mir auch die fur die Uruk/GN -Zeit vorgeschlagenen Deu
tungen fur die FD-Darstellungen zuzutreffen: 22 Auch diese Frauen konnten Tempelpro

stituierte sein und das Hocken mit gespreizten Beinen konnte als Aufforderung oder Bereit

schaft zum Liebesakt angesehen werden. Dass es sich wahrscheinlich nicht urn Geburtszenen
handelt, haben wir bereits ausgefiihrt. 23 Unsere Interpretation wird auch dadurch gestutzt,

dass auf der Darstellung auf Nr. 697 eine mit gespreizten Beinen hockende Frau neben
einem Paar beim Geschlechtsakt zu sehen ist.

2.2.3.2 Koitusszenen
)

(

Sieben FD-I-Siegelabrollungen aus dem SIS 4-5 Stratum von Ur (Nr. 695-701) und

fiinf Rollsiegel, je eines aus K i ~ (Nr. 702), lJafagi (Nr. 703), Tell Asmar (Nr. 704), Tell

Agrab (Nr. 705) und dem Kunsthandel (Nr. 706) zeigen Szenen mit Menschen, die beim

Vollzug des Geschlechtsaktes dargestellt sind. 24 Drei verschiedene Stellungen sind bei diesen

Geschlechtsakten zu beobachten: Erstens der Koitus a tergo in stehender Position (Nr. 695

697),2S zweitens der Koitus im Sitzen (Nr. 700, 701),26 und drittens der Koitus in aufein

anderliegender Stellung (Nr. 696, 698, 699, 702-706), der erstmals in der FD-I-Zeit belegt

ist. 27

Die Frauen sind an unterschiedlichen Merkmalen zu erkennen: So die Frau auf Nr. 695

an ihrem langen Zopf und dem vermutlich hochgeschobenen Kleid, das durch zwei Ausbuch

tungen an der Hnken Korperseite angedeutet ist. Am Kleid und drei langen Haarstrahnen ist

auch die Figur auf Nr. 696 als Frau erkennbar. Dagegen lasst die Darstellung auf Nr. 697 nur

die Vermutung ZU, dass es sich bei dem einen der beiden Liebespartner urn eine Frau han
delt, da eine Gestalt im Gegensatz zur anderen keinen Penis hat. Bei den Paaren auf Nr. 700

und Nr. 701 Hisst sich nicht feststellen, wer von den beiden Liebespartnern die Frau sein
konnte, da Geschlechtsmerkmale fehlen und andere Unterschiede, wie z.B. in der Haar

tracht, nicht vorhanden sind. Hier kann nur auf Grund der Stellung beim Koitus davon
ausgegangen werden, dass es sich eher urn ein heterosexuelles Paar handelt. 28 Auf Nr. 699

und Nr. 703-706 ist jeweils ein Paar auf einem Bett liegend dargestellt. Die Partner liegen

ubereinander, was dafiir spricht, dass es sich urn eine Frau und einen Mann handelt. J. S.

Cooper sieht den Mann jeweils uber der Frau liegend,29 was aber nur auf der Siegelabrollung

Nr. 699 mit Sicherheit feststellbar ist, da hier die auf dem Rucken liegende Gestalt durch

ihren langen Zopf als weiblich erkennbar ist. Bei den Paaren auf den anderen Darstellungen

22Siehe 1.2.2 dieser Arbeit.
23 Ibid.

24Ygl. auch 1.2.2.2
2S Ibid.; CJoper, RiA 4, 264f. (Position A).

26 Ibid.; Cooper, RiA 4,264 (Position D).
27Cooper, RiA 4,264 (Position E).
28Ygl. 1.2.2.2 zu Nr. 215, 216, Tf. X.
29Cooper, RiA 4, 260f. §3 und §4.
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(Nr. 696, 702, 706) sind keine geschlechtsspezifischen Merkmale angegeben, die es ermog

lichen, Frau und Mann zu unterscheiden. Lediglich die Tatsache, dass es eindeutige Darstel
lungen von Frauen, die auf Mannern liegen,30 nicht gibt, lasst vermuten, dass es sich analog

dazu bei der auf dem Riicken liegenden Gestalt eher urn eine Frau handelt.
Der Rahmen, in dem Geschlechtsakte jeweils vorkommen, ist innerhalb der FD-Zeit

verschieden. Einige der FD-I-Szenen fanden anscheinend in aller Oeffentlichkeit statt, wie
z.B. diejenigen auf Nr. 695-697. So sind auf Nr. 696 zwei Paare beim Koitus gezeigt: Das

eine Paar stehend, wahrend die Frau mit Gefassen hantiert, und ihr ein Mann an die Haare

fasst. Der mannliche Partner tragt hier wahrscheinlich eine Maske, denn Kopf, Ohren und

Bart sind tierartig gestaltet. Das zweite Paar dieser Szene ist nur schemenhaft erhalten und

liegt aufeinander, unter ihm sitzt auf einem Hocker ein nackter Mann, der wahrscheinlich

ein Gefass in den Handen halt. Gefasse und eine nackte Gestalt, die sich an einem Gefass
zu schaffen macht, treten zusammen mit einem Paar beim Koitus a tergo und mit einer
nackten Harfenistin auf (Nr. 695). Eine entsprechende dritte Szene (Nr. 697) zeigt ausser
dem Paar beim Geschlechtsakt noch eine Frau, die mit gespreizten Beinen dahockt, d.h.

sich anbietet, und eine weitere nackte Gestalt mit zwei Hasen in den Hiinden.

Aus der Zusammenschau dieser drei Darstellungen ergibt sich, dass der Geschlechtsakt

hier nicht im Privaten vollzogen wurde, sondern Offentlich, und dass es sich wohl urn ein

Fest handelt, bei dem gespeist und musiziert wurde. AuWillig ist dabei einmal die Anwesen

heit einer nackten hockenden Frau (Nr. 697), wie wir sie als Einzelfigur von anderen Dar

stellungen her kennen und als Tempelprostituierte bzw. Priesterin mit sexueller Funktion
gedeutet haben. 31 AuWillig ist ferner, dass hier bekleidete und nackte Menschen neben

einander auftreten. Die Oeffentlichkeit dieser Koitusszenen und deren Verbindung mit
Musik bzw. Speise und/oder Trank sprechen dafiir, dass es sich hier urn eine Art orgia
stisches Kultfest handelt, an dem u.a. auch Tempelprostituierte bzw. Priesterinnen teil

genommen haben.

Ob auch die Darstellung auf Nr. 698 in diesen Rahmen gehort, kann nicht mit Sicherheit

gesagt werden. Wir sehen hier eine Frau mit langem Zopf vor einem Tempel. Sie steht

zwischen zwei Ringbiindelemblemen, von denen sie eines mit ihren Hiinden beriihrt. (Es

ist allerdings anzunehmen, dass die Ringbiindel rechts und links des Tempels aufgestellt
waren.) Ueber dieser Szene befindet sich eine zweite, die durch ein Dreieckband von der
unteren getrennt ist. Diese fragmentarisch erhaltene Darstellung zeigt ein Paar beim Ge
schlechtsakt; beide Partner haben einen Zopf. Die vermutliche Frau liegt auf dem Riicken,

der Mann beugt sich auf seine Arme gestiitzt iiber sie. Ob dieser Koitus in einem Offent

lichen Rahmen stattfand oder eher in einem geschlossenen Raum des Tempels, worauf die

Szene im unteren Register hinweisen konnte, ist auf Grund des fragmentarischen Zustandes

der Siegelabrollung nicht zu entscheiden.
Die iibrigen Koitusdarstellungen zeigen die Paare auf einem Bett liegend (Nr. 699, 702

706). Einmal ist nur das Paar allein dargestellt (Nr. 705), in zwei Fallen in Anwesenheit
einer weiteren Person (Nr. 699 32

, 704) oder zwei weiteren Personen (Nr. 702, 703), und

einmal kommen sogar vier Nebenpersonen vor (Nr. 706). Das Bett kann im Profil (Nr. 699,

30Dass Frauen auf Miinnem sitzen, ist jedoch bezeugt: Vgl. Nr. 218 und Cooper, RIA 4,264 (Position

F).

31 Siehe 1.2.2.1 und 2.2.3.1.

32 Auf dieser Abrollung sind zwar nur die Reste einer Person erhalten, aber es ist durchaus moglich, dass

weitere Personen dargestellt waren.
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703, 704, 706) oder in Aufsicht (Nr. 702?, 705) wiedergegeben sein. Auf Nr. 699 sind noch

die Reste eines Sitzenden erhalten, und es ware moglich, dass hier ein Bankett-Teilnehmer
dagestellt war. 33 Die beiden stehend wiedergegebenen Menschen auf Nr. 702 und Nr. 703
scheinen nicht-wie J. S. Cooper annimmt-Paare beim Koitus darzustellen,34 sondern wohl

eher Priester(innen) oder anderes Kultpersonal, das dem Hieros Gamos beiwohnt, so wie es

z.B. auf einer Weihplatte dargestellt ist. 35 Der Geschlechtsakt kann in diesen Szenen als
Hieros Gamos gedeutet werden. 36 Das wird deutlich bei der Darstellung auf Nr. 704, auf der

das Bett mit Tierbeinen und -fUssen verziert ist, und auf dem ein grosses Trinkgefiiss mit

Trinkrohren neben dem Priester steht. Betten mit Tierbeinen waren, wie wir feststellen

konnten, besonderen Personen und wohl auch besonderen Gelegenheiten vorbehalten, 37

und grosse Trinkgefasse kennen wir von den Bankettszenen;38 letztere sind im Kontext des

Hieros Gamos als Hinweis auf ein anschliessendes Bankett zu verstehen. Auf den Zusammen

hang von Hieros Gamos und Bankett haben wir bereits bei der Behandlung der Weihplatte
Nr. 575 aufmerksam gemacht. 39

2.2.3.3 Varia

Vnter den Siegelabrollungen aus dem SIS 4-5 Stratum in Vr befinden sich einige frag

mentarische Szenen mit nackten Frauenfiguren (Nr. 707-710, Tf. XXXII). Sie sind auf

Grund von Analogien mit Szenen, bei denen sich das Geschehen vor oder in einem Tempel

abspielt, zu den Kultdarstellungen zu zahlen.

Auf Nr. 707 sehen wir eine kleine nackte Frau, die auf einem rechteckigen Aufbau steht,

der wohl einen Tempel wiedergibt. Die Frau hebt ihre Haare mit den Handen hoch, und
rechts von ihr sitzt ein nackter Mann mit im §u-fI-la-Gestus erhobenen Armen,40 ein

weiterer Mann steht links von der Frau. Am Fusse des Tempels hockt ein vierter Mann.

Ein fUnfter Mann im geschlitzten Gewand scheint ein Messer in der Hand zu haben, mit

dem er in einen nicht mehr erhaltenen Gegenstand sticht (?). Die Frau zwischen diesen

fUnf Miinnern kann eine Prostituierte oder eine Tanzerin sein. 41 Diese Szene scheint wie
einige mit Koitusdarstellungen im vorangehenden Kapitel (2.2.3.2) ein orgiastisches Kultfest

zu zeigen.
Eine Tanzerin bei einem solchen Fest konnte auch die nackte Frau mit langem abste

henden Zopf auf dem Siegelbild Nr. 708 sem. Sie hat ihre Arme weit ausgebreitet, und ein
nackter Mann, vielleicht ein Tanzer, beriihrt sie am Hals. Ganz links auf diesem Fragment

sind neben der Frau noch die Hinterliiufe eines Tieres erhalten, sowie ein Gefiiss.
In den Rahmen eines Festes scheint auch die Szene auf dem Fragment Nr. 709 zu

gehoren, auf dem eine nackte Frau mit erhobenen Armen dargeste11t ist. Ihre Haare sind

zu einem langen Zopf frisiert, und die Ausbuchtung am Oberkorper solI wohl die Brust

33Vgl. Nr. 575, KapiteI2.1.2.

34Cooper, RIA 4,261 §4 No. 14,16.
35 Siehe Anm. 32.

36Vgl. dazu die Ausfiihrungen von Cooper, RIA 4, 265ff.
37 Siehe 2.1.1 dieser Arbeit.

38 Siehe Tabellen S. 116, 119, 125.
39Siehe Anm. 32.

40 Vgl. 1.1 zu dieser Geste.
41 Ein nackter Tanzer ist auch in einer Bankettszene belegt: Vgl. Nr. 632.
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wiedergeben. RUckert an Riicken mit ihr steht ein nackter Mann mit einer Flasche, vor dem

zwei weitere Flaschen liegen, sowie zwei unkenntliche ovale Gegenstande. Der Mann schrei
tet auf eine Gestalt zu, die auf einem Hocker sitzt und ein langes Gewand tragt. Von dieser

Gestalt ist nur noch der Unterkorper erhalten, aber der Aufbau der Szene, d.h. zwei ein
ander den Riicken zukehrende Diener, von denen einer vor einer sitzenden Gestalt steht,
lasst vennuten, dass hier der Ausschnitt aus einem Bankett erhalten ist. Eine zweite sitzende

Gestalt ware dann auf der rechten Seite zu ergiinzen. Das Auftreten nackter Diener konnten

wir schon einmal bei einem Bankett beobachten, an dem bekleidete Frauen teilnehmen
(Nr.601).

Zwei Fragmente einer Siegelabrollung (Tf. XXXII Nr. 710) zeigen in der Rekonstruk

tion einen Tempel, vor dem sich eine Gruppe von fiinf Personen bewegt. Unter ihnen
befinden sich mindestens zwei Frauen. Eine Frau ist nackt und tragt kinnlange Haare mit

einem kurzen Schopf, der vom Hinterkopf absteht. Sie beriihrt mit der linken Hand ihre
Stirn und mit der rechten beinahe die Ferse des erhobenen linken Beines. Diese Bewegung
gehort wohl zu einem Tanz, wie vergleichbare Darstellungen aus spateren Epochen zeigen. 42

Auch die zweite Frau scheint eine Tanzerin zu sein, wie an dem Gewand mit den flatternden

Bandern (?) zu erkennen ist. Vielleicht dreht die Tanzerin sich so, dass Bander oder Ketten

von Gewand abstehen. Auch die letzte der fiinf Personen konnte eine Tanzerin sein, wie die
hoch erhobenen Anne vermuten lassen. Sie scheint lange Haare zu haben, die vom Hinter

kopf abstehen. Der Tanz vor einem Tempelliisst die Annahme zu, dass Tanze zu bestimmten

Kulthandlungen gehorten, und die Tanzerinnen konnten demzufolge zum Kultpersonal zu

zahlen sein.

2.2.4 Schmuck uod Mioiaturgef'asse

Zwei Schmucknadeln (Tf. XXXII Nr. 711, Nr. 712), ein Anhanger (Nr. 547) und ein

Kupfergefass (Tf. XXXII Nr. 713) sind mit nackten Frauen bzw. einem nackten Paar

verziert. Eine Nadel (Tf. XXX II Nr. 712) in der Sammlung N. Schimmel in N.Y. hat einen

Kopf mit einem hockenden, sich umannenden und kiissenden Paar. Eine ahnliche Darstel
lung eines Paares kennen wir von einem Amulett-Stempelsiegel aus Siisa (Tf. X Nr. 217),

das in die Uruk/GN-Zeit gehort. Die Nadel in der Sammlung N. Schimmel konnte aus der
FD-I1-Zeit stammen, denn die Kranzfrisur der Frau (Typ la) kennen wir in der Plastik erst

ab der FD-II -Zeit. 43 Die Frau hockt in den geoffneten Beinen des Mannes, eine Stellung

ahnlich wie die des Paares aus Siisa (Tf. X Nr. 217), die wir als Koitus gedeutet haben. 44 Ob

dieses Paar beim Liebesakt im Zusammenhang mit dem Hieros Gamos zu sehen ist, bleibt
fraglich. Diese Nadel konnte aber das Schmuckstiick einer Tempelprostituierten oder einer
Priesterin mit sexueller Funktion gewesen sein.

Ein stehendes, nacktes Paar in Relief findet sich auf dem Gewand einer Statue (Nr. 547;

42Ygl. Matousova, ArOr 38 (I970) 140ff., siehe bes. 145 und die Abb. auf S.146ff.

43 yg l. 2.1.1 dieser Arbeit.

44 Siehe 1.2.2.2 dieser Arbeit.
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vgl. Kapitel 2.2.1). Das sich anblickende und umarmende Paar hangt anscheinend an einer
Kette,45 d.h. es handelt sich urn einen riesengrossen Anhiinger. 46

Aus Telloh stammt eine Bronzenadel (Tf. XXXII Nr. 711) mit zwei nackten Frauen,

die mit nach vorn geneigtem Oberkorper und leicht gebeugten Knien einander gegentiber
stehen. Beide haben einen Arm in die Taille gestutzt und den anderen in Schulterhohe
erhoben. Wir vennuten, dass hier zwei Tanzerinnen dargestellt sind. Auch die drei Frauen,

die an einem Miniaturgefass (Tf. XXXII Nr. 713) in der Sammlung J. Ternbach in Forest

Hills, N.Y., angebracht sind, scheinen Tanzerinnen zu sein. Die nackten Frauen hocken auf

ihren Zehenspitzen und halten einen Arm auf dem Kopf und den anderen am Oberschenkel,

eine Haltung, die eine Deutung als Tanzerinnen nahelegt. Dieses Gefass war vielleicht ein
Kultgegenstand oder ein Weihgeschenk. Dass nackte Tanzer(innen) im Rahmen von Kult

festen auftreten, haben wir schon oben vermutet,47 und dass sie bei den Festlichkeiten

im Zusammenhang mit der 'Heiligen Hochzeit' auftreten, nimmt auch J. S. Cooper an. 48

Zusammenfassend konnen wir tiber die nackten Frauengestalten sagen, dass sie mog

licherweise Priesterinnen beim Hieros Gamos darstellen, oder Kultpersonal, dessen Funk

tion einen sexuellen Aspekt hat, d.h. es sind Frauen, in denen Priesterinnen mit sexueller

Funktion oder Tempelprostituierte gesehen werden konnen. Ferner treffen wir nackte

Musikantinnen, nackte Tanzerinnen neben bekleideten Tanzerinnen und Frauen, die ihren

kultischen Dienst nackt verrichteten, deren Funktionen aber nicht naher zu bestimmen sind.

2.3 Frauen auf bemalten Gefiissen

In Tell Agrab wurde ein Gefass gefunden (Tf. xxxIl Nr. 714), auf dem die Korper

von drei nackten Frauen in schwarzen Umrissen wiedergegeben sind. Die Frauenkorper

sind rot ausgefUllt und die Schamdreiecke schwarz. Mittels dunner schwarzer Linien sind

die Haare angegeben, die bis in den Nacken reichen. AIle drei Frauen sind en face gezeigt,

nur ihre Kopfe sind nach links gewendet. In ihrer linken Hand halten sie einen runden
Gegenstand hoch und in der rechten einen langen dunnen Stab, der den runden Gegenstand

beriihrt. H. Hartmann hat diesen Gegenstand als Handtrommel gedeutet. 1 Die Frauen
waren demnach Musikantinnen. P. P. Delougaz nimmt an, dass ein Zusammenhang zwischen
den Frauen und den Tieren im zweiten Bildfeld des Gefasses besteht, und weist darauf
hin, dass die Darstellung wohl symbolischen oder mythischen Charakter haben konnte. 2

Die Deutung als Handtrommelspielerinnen scheint mir insofern moglich, da auch eine

nackte Musikantin, eine Harfenistin, auf einer Siegelabrollung aus Ur dargestellt ist (Nr.

695). Diese Harfenistin gehort jedoch zu einer Gruppe von Personen, die in einer orgia

stischen Kulthandlung auftreten, und ganz im Profil wiedergegeben sind. Ob nun auch die

Frauen auf der Vase aus Tell Agrab in den kultischen Bereich gehoren oder eher in den sa

kularen Bereich, bleibt fraglich.

45Vgl. Braun-Holzinger, FB, 65.

46 Die Darstellung in Relief spricht eher fUr eine Deutung als Anhlinger als dafiir, dass das Paar in das

Gewand gewebt, darauf gestickt oder gemalt war.

47 Siehe 2.2.3.3 dieser Arbeit.

48Cooper, RiA 4,268 §17.

IHartmann, "Die Musik der sumerischen Kultur", 37.
2 Delougaz, OIP 63,67.
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In einem der Bildfelder eines Gefiisses aus I j a f a ~ i (Nr. 715) stehen zwei Menschen en
face, die verschiedenfarbig gemalt sind. Vom Kopf der dunklen Gestalt fallen seitlich zwei

lange Haarlocken herab. Die helle Gestalt dagegen scheint keine Haare zu haben. Da andere
Unterscheidungsmale nicht erkennbar sind, und lange Haare in solchen Fallen als Kennzei
chung von Frauen dienen,3 dUrfte wohl die dunkle Figur die Frau und die helle der Mann
sein. Diese Frau berUhrt mit ihrer linken Hand den Mann an der Schulter. Neben dem Kopf
des Mannes befindet sich ein grosser kammartiger Gegenstand. Die einzige vergleichbare
frUhdynastische Darstellung eines stehenden, nackten Paares, die mir bekannt ist, findet sich
in Relief auf dem Gewand der Statue Nr. 547. 4 Es handelt sich urn einen grossen Anhiinger
in Form eines sich unmarmenden Paares, der von einer Frau getragen wird, die wir als Priest

erin gedeutet haben. 5 Der Anhiinger hat vielleicht etwas mit der Rolle seiner Triigerin als

weiblicher Partner beim Hieros Gamos zu tun. Auch das nackte Paar auf der Vase aus lJafiigi
konnte in diesen Zusammenhang gehoren.

Zu erwiihnen ist der Vollstiindigkeit halber auch ein kleines Fragment aus Tell Agrab
(Nr. 716) mit dem Torso einer Frau. In ihrer Haltung und Haartracht gleicht sie den Frauen
auf dem Gefass Nr. 714, jedoch endet ihr linker Arm in einem mir unerkliirlichen ballon
formigen Gegenstand, und urn den rechten Arm ist vielleicht ein Band geschlungen.

2.4 Frauengraber

Die Situation in Bezug auf Grabungsberichte und naturwissenschaftliche Untersu

chungen, in der wir uns bei der Untersuchung von FD-Griibern befinden, ist komplex und
unbefriedigend. Auf der einen Seite gibt es nur wenige anthropologische Knochenunter
suchungen, und auf der anderen Seite haben die Ausgriiber hiiufig keine detaillierten Graber

kataloge verOffentlicht. 1 In den Hillen, in denen sowohl Knochenuntersuchungen als auch

Graberkataloge publiziert sind, wie z.B. bei den Griibern von Ur und KiS, treten andere
Probleme auf: Entweder sind die alteren Knochenanalysen heute nicht mehr gtiltig 2 oder
wie im Faile von Ki§, wo neuere Analysen vorliegen-konnen die Skelette nicht den ur
sprunglichen Griibern z-ugeordnet werden. 3

Notgedrungen wird also unser Bild von den Frauen, deren Skelette uns erhalten sind,
fragmentarisch bleiben. Auf Grund der gegenwiirtigen Forschungslage scheint es angebracht,
einige Graber hypothetisch als Beispiele dafUr anzufUhren, wie Frauen bestattet gewesen
sein konnen. Die Beispiele sind nach der Bestattungsart ausgewiihlt, d.h. Bestattungen mit
'death-pit', Mehrfachbestattungen anderer Art, sowie Einzelbestattungen. Am Schluss steht
eine Zusammenfassung der jUngsten anthropologischen Untersuchungen zu den physischen

und pathologischen Charakteristika.

3Ygl. z.B. NT. 695, 707, 708, 709; Delougaz, OIP 63, 68 macht den Yorschlag, die unterschiedliche

Farbe der beiden Personen als Hinweis auf das unterschiedliche Geschlecht zu verstehen.
4Ygl. 2.2.4 dieser Arbeit.

5 Vg l. 2.2.1 dieser Arbeit.
1 Siehe Kapitel I Anm. 4 dieser Arbeit.

2Ygl. Rathbun, Inhabitants of Kish, 16.
3 Rathbun gibt soweit als moglich (vgl. Kapitel I, Anm. 4) Museums- und Fundnummem an, trotzdem

lassen sich die Skelette nicht mit den Grabern verbinden; siehe zuletzt Moorey, Kish, Katalog der Graber

Microfiche I C08-D06, D07-GOI, Fiche 2 E09-G03.
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In London wurden Anfang der 30er Jahre einige der Knochen aus Ur von Sir Arthur
Keith bestimmt, 4 darun ter auch das Skelett der Puabi, die ungefahr 1,51 m gross gewesen
ist, einen feinen Knochenbau, schmale Hande und Fusse hatte und im Alter von etwa 40

Jahren starb. 5

Das Grab der PUabi steht als Beispiel fur die Bestattung einer Konigin und fUr ein
'death-pit'-Grab. Puabi wurde in einer Grabkammer auf einer Bahre liegend bestattet und
war von drei Personen begleitet, deren Geschlecht nicht mehr festgestellt werden kann. Die

Konigin trug einen Umhang aus Perlen und ausserordentlich viel Schmuck, insbesondere

am Kopf (siehe Tabelle). Verglichen dazu sind die Personen, die mit ihr im Grab liegen,

armlich ausgestattet (siehe Tabelle).

Es fallt auf, dass Kleidung und Schmuck der PUabi sich von allem unterscheiden, was in
der Kunst sonst dargestellt ist. Zwar finden sich ab der Ur-III-Zeit in Texten Beschrei

bungen von prachtvollen Gewandern und reichem Schmuck fUr Gottinnen,6 aber in der
FD-Zeit ist nicht nur Puabi so reich ausgestattet, sondern auch eine Frau in einer Einzel
bestattung (PG 1130) 7 und ein kleines Madchen (PG 1068).8 Man kann wohl davon aus

gehen, dass PUabi in ihrem Prunkgewand und mit ihrem reichsten Schmuck bestattet wurde,

die sie eventuell zu ihren Lebzeiten zu festlichen Anlassen getragen hat. Aber man muss

auch damit rechnen, dass diese Kleidung und dieser Schmuck in Ur nicht nur ihr allein

vorbehalten waren, d.h. dass ausser der Konigin sich eventuell auch die oberste Priesterin so

kleiden konnte. Ein Ratsel bleibt jedoch, warum in der darstellenden Kunst Kleidung und

Haartracht auch fUr Koniginnen, Prinzessinnen und hohe Priesterinnen so vie1 schlichter

widergegeben sind, als es die Graber von Ur uns vor Augen fUhren. 1st diese reiche Ausstat
tung in Ur vielleicht doch eher nur eine Toten-Ausstattung gewesen?

1m 'death-pit' des POabi-Grabes lagen 12 Frauen und 14 Manner (siehe Tabelle). Diese
Frauen tragen sehr viel weniger Schmuck als POabi oder die Frauen aus den Grabern PG

1130 und 1068. Die Mehrzahl tragt ein Diadem und ein Haarband aus Gold, sowie Ohrringe

und eine Halskette. Abgesehen vom Kopfschmuck Hisst sich das mit den Darstellungen auf
den Mosaiken aus Nippur und Kg vergleichen. 9 Die Frau mit dem reichsten Haarschmuck

(Nr. 1) ist eine Harfenspielerin, die ubrigen konnten Sangerinnen und 'Hofdamen' (viel

leicht auch ijAR -tud-Mi)lO der POabi gewesen sein. Unter den Mannern befinden sich
Wachen, WagenfUhrer und zwei Kammerer (siehe Tabelle). Die Zusammensetzung entspricht
etwa dem, was man im Vergleich mit Textaussagen als Hofstaat bezeichnen kann. ll Zu
einem Hofstaat konnten auch die 74 Menschen gehort haben, die im 'death-pit' 1237

4Bei meinen Nachforschungen im Royal College of Surgeons in London, in dem sich der Nachiass von

Sir Arthur Keith befindet, habe ich festgestellt, dass aUe Knochen aus Ur, die sich dort befanden, bei einem

Bombenangriff im 2ten Weltkrieg zerstort wurden. In wie weit diese Knochen bereits analysiert waren,

konnte ich nicht herausfinden, da der Nachlass von Sir Arthur Keith sehr umfangreich ist und zur Zeit

meines Aufenthalts noch nicht Yollstiindig ausgepackt und sortiert war. Aus den wenigen Unterlagen, die ich
einsehen konnte, ergeben sich keine neuen Informationen. Mir wurde jedoch mitgeteiit, dass ein amerikan
ischer Anthropologe diesen Nachlass durchsehen und bearbeiten wird.

5 Keith, in UE I I , 400ff.
6Vgl. Leemans, Ishtar of Lagaba and her Dress (1952) 27ff. (YBT IV, 296).
7Woolley, UE II, 165ff.

8 Ibid., I62ff.

9Siehe Nr. 580, 581 ;auch unter diesen Frauen befinden sich Musikantinnen.

lOVgl. 2.5.4 dieser Arbeit.

11 Siehe Renger, RIA 4, 438ff. S.Y. 'Hofstaat '.



Puabi (auf der Bahre) Personal 1
keinem der Toten zuzuordnen

Personal 2 !Personal 3 .... ------------·- ------------- ----------
Schmuck Gefasse Varia

1 Haarband aus Gold

5 Diademe Gold und Perlen

1 Kamm mit Rosetten

4 brim-Diademe

4 Haarringe Gold

2 Ohrringe Gold

1 Halskette Gold, Lapis

4 Halsketten ? ~ - - - - - - - - 

10 Fingerringe

Gold und Lapis

1 Oberschenkelkette ?

aus Gold und Perlen

1 Knieband? aus

Gold und Perlen

4 Nadeln aus Gold

4+2 Amulette aus Gold,

Lapis,Achat,Karneol

3 Siegel aus Lapis

Gewand mit Steinperlen

und Gurtel ~ - - - - - - - - - ~

1 Silberlampe

1 Goldschale mit Trink

rohr

UE II Pl.127-131

138

142-143

165

?

2 Haarringe

aus Gold

1 Halskette 1 '-Ialskette

Silber,Lapis Gold,Perlen

1 Nadel Silber 2 Nadeln

Silber,

Kupfer

2 Dolche

1 Schleifstein

1 Straussenei

1 Diadem aus

Gold,Perlen

1 Haarring Gold

3 Ohrringe Gold

1 Nadel Gold

68 Goldperlen

250 Lapis

perlen

1 Leier

1 Sistrum ?

6 Gold

52 Silber

32+ Kupfer

25 Kalzit

3 Kalkstein

3 Steatit

6 Ton

4+ Muschel

schalen

4 Srausseneier

1 Lapishenkel

UE II pl.138

140

141

1 Trinkrohr

Gold

5 Trinkrohre

Silber

3 Leffel

Kupfer
Cl

1 Beil ~

Kupfer >
c:o

1 Trinkrohr ~

>
Kupfer mit s:
Lapis

s:
trl
~

0
trl
~

"t:l
0
>
c:o-,
"t:l
Cl

00
0
0



TABELLE DER TOTEN UND GRABBEIGABEN AUS 'DEATH·PIT' PG 800

'Bodv' No./ Anzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 910 .11211 14115 6117 .El9 ~ O 21 22 5

Geschlecht F F F F F F F F F F ? F F f.1 M M M M M M M M M

I

brIm -Diadem x ? x

Haarband Gold x x x x x x x x

Diadem
Jx* *mit Goldblattern* x x x x x x x

--f-

Stirnband Silber x x
1---

Ohrringe Gold/Silber* x x x x x x x x * * x *

Haarringe Silber x x x x x x x

Nadel/Kamm/Rusetten ?

Halsketten x x x x x x x x x x ?

Armbander x

Fingerringe x

Nadeln Silber x x x x x x

Kupfer x x x x x x x x x x

Siegel x

Dolch x x x x

Speer x

Schwert 2+x

Rasiermesser x x 2 x

Schleifstein x x x x_.
Metallgefasse x x

Steingefasse x

Tongefasse 3 1 2 2 12
-

Muschelschalen x x
+--

Leier x

NEBEN WAGEN UND PFERDEN LIEGEND x x x x x x

NEBEN TRUHE LIEGEND x x x

Legende: F Frau M Mann

GEFAESSE

4 Gold

26 Silber

20+ Kupfer

32 Kalzit

2 Steatit
(reliefiert)

12 Steatit

1 Obsidian

1 Gipsstein

1 Marmor

1 Lapis

201+ Ton

32 Mu,Schel
schalen

Werkzeugel Waf fen

5 Goldmeissel

2 Kupfermeissel

1 Goldsage

x Kupfersagen

1 Bronze/Gold-Axt

2 Bronzeaxte

2 Kupferaxte

1 Kupferbohrer

1 Kupferwerkzeug

4 Stabelbverqoldet und
verSl ert.

2 Speerenden Kupfer

1 Dolchscheide

1 pfeil Silber mit Kupfer

1 Dolchknauf Gold mit
Lapls

2 TrinkrChrchen Gold/Lapis

2 Schleifsteine

VARIA

Harfe

Prunkwagen

Spielbrett

Truhe

Stuhl

Dose mit Mosaikeinlagen

Manicureset aus Gold

Holzstab in Form von Schlange

Siegel UE II Pl.193(19)

Gold- und Lapisperlen

Lapismedaillon

Goldringe

Silberring

Goldfolie mit Abdruck yon 1
Slege

Muschelplattchen mit Gravur

Taschchen (reticule)

Muschelgriff mit Dekor
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(Tabelle) lagen. 12 Nach C. L. Woolley sind von ihnen 68 Frauen. 13 Der Schmuck ist bei

diesen Frauen in der Regel reicher als der Schmuck, den die' Hofdamen' der Puabi tragen.

FUnf Frauen aus dem 'death-pit' 1327 tragen ein Siegel (siehe Tabelle).14 Drei Frauen

waren Leierspielerinnen, deren Musikinstrumente im 'death-pit' lagen, IS die anderen waren

wohl-wie bei PUabi-Hofdamen und Sangerinnen. Erstaunlich ist, dass der Hofstaat des

Grabes 1327 vorwiegend aus Frauen besteht.

Unter den Grabern im Konigsfriedhof von Ur gibt es einige Mehrfachbestattungen, die

nicht zu einem 'death-pit' gehoren. Das Grab PG 1648, in dem die Skelette von zwei

Frauen und einem jungen Mann gefunden wurden, wird von C. L. Woolley unter die Konigs

graber eingereiht. 16 Der junge Mann war in einem Sarg bestattet, die beiden Frauen, eine

alte und eine junge, lagen daneben und konnten die 'Dienerinnen' des Hauptbestatteten

gewesen sein. Ihr Schmuck ist im Verhaltnis zu dem der Hofdamen aus den 'death-pits'

armlich. 17

Eine dreifache Bestattung fand man in Grab PG 1266. C. L. Woolley vermutet, dass hier

eine Familie begraben liegt. 18 Die in der Mitte liegende Gestalt konnte eine Frau gewesen
sein, denn sie tragt Haarschmuck aus Gold, sowie zwei Haarringe.

Es gab auch Mehrfachbestattungen mit je einem Mann und einer Frau, wahrscheinlich

einem Ehepaar, wie Beispiele aus den FriedhOfen 'A' und 'V' in KiS zeigen. 19 Unter den

Beigaben finden sich z.B. in einem dieser Graber 20 neben Tongefassen, Klangstabe, ein

kupferner Dolch, eine Axt, ein Toilettenset, eine Metallschale, sowie silberner Schmuck,

Perlen, ein Siegel, ein Amulett und eine Muschelschale. Ein Grab wie das dieses Ehepaares

konnte die durchschnittliche Grabausstattung aufweisen. 21

Ueberhaupt keinen Schmuck, Stein- oder Metallgegenstande hat z.B. das Grab einer

Mutter mit einem Kleinkind 22 in ijafagi, indem jedoch sehr viele Tongefasse gefunden

wurden. 23 Dieses Grab befand sich nicht wie die Graber in Ur und K i ~ in einem Friedhof,

sondern unter einem Haus. Die Bestattung lasst vermuten, dass beide, Mutter und Kind, bei

oder kurz nach der Geburt verstorben sind. 24

Einzelbestattungen sind am haufigsten. Auch unter diesen Grabern fallen diejenigen aus

dem Konigsfriedhof von Ur hinsichtlich der Ausstattung aus dem Rahmen. Frauengraber

waren wohl die, in denen reicher Haarschmuck, Diademe mit Gold- oder Silberblattern und

12 Woolley, UE II, 113ff.
13 Ibid., 116.

14 Body no. 17: (UE II, PI. 195 no. 40, Kalzit, Bankett 1 Register); no. 25: (UE II, PI. 198 no. 72,

Lapis, Tierkarnpf, 2 Register); no. 60: (UE II, PI. 194 no. 23, Lapis, Bankett,2 Register); no. 61: (UE II,

PI. 195 no. 39, Lapis, Bankett + Tierkarnpf, 2 Register); no. 69: (UE II, PI. 193 no. 14, Lapis, Bankett,
1 Register).

15 Woolley, UE II, 122ff.
16 Ibid., 133.
17Ibid., 134.
18 Ibid., 127f.

19Moorey, Kish, Michrofiche 1, D14 Grab 16, E4 Grab 34; Fiche 2 E13 Grab 519.
2L Ibid., Grab 16.

21 Vgl. ibid. auch die Ausstattung von Grab 34.

220b es sich hier urn Siiuglinge oder Kleinkinder handelt, ist nicht angegeben.

23 Delougaz/Hill/ Lloyd, OIP 88, 89 Grave 79.

24 Siehe Anrn. 23; vgl. auch Fiche 2 F4 Grab 522 (Grab einer Mutter und eines Kindes).
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Ringen gefunden wurden, wie z.B. in PG 263,25 PG 1068,26 PG 1130 27 und PG 1234. 28

Eines dieser Graber (PG 1068), das C. L. Woolley das Grab der kleinen Prinzessin genannt
hat,29 gehorte einem Kind. Seine Ausstattung an Schmuck und Gefassen ist beinahe so reich

wie die der Puabi, nur dass viele Grabbeigaben in Miniaturform vorkommen. Dieses Kind
besass auch bereits ein Lapissiegel mit einer Tierkampfszene. 30

Einfache Einzelbegrabnisse von Frauen in Ur aus der FD-Zeit sind nicht zu finden, da

Angaben tiber Skelette in diesen Grabern fehlen. 31 Eine Reihe Einzelgraber von Frauen

wurden in Ki~ ausgegraben, doch stellt sich hier das Problem der Geschlech tsbestimmung,

auf das wir bereits hinge wiesen haben. Starke Abweichungen in der Ausstattung zwischen

Manner- und Frauengrabern lassen sich nicht feststellen, und selbst mehrere 'Waffen' finden

sich unter den Beigaben einiger angeblicher FrauengraberY Ein durchschnittliches Frauen

grab in Ki~ hatte ausser etwas Schmuck, der Mufig aus Silber und Perlen besteht, ein bis

zwei Nadeln, gelegen t1ich ein Siegel, einige Metall- und Tongefasse und eine Muschelschale,

in der sich manchmal noch Farbreste befanden. 33 Verglichen mit den Einzelbestattungen

aus Ur und Kg ist die einzige mit grosserer Wahrscheinlichkeit als Frauengrab zu bezeich

nende Bestattung aus 'Obed sehr armlich. 34 An Beigaben der etwa 35-40 Jahre alten Frau

fanden sich ein Tongefass, ein Spinnwirtel und ein roher Stein. 35

Bei den Ausgrabungen in Terqa wurden zwei Frauengraber gefunden, deren Ausstattun

gen mit denen der Graber von K i ~ vergleichbar sind. 36 Unter den Beigaben finden sich

Nadeln mit Perlen, ein Straussenei, Schmuck und Gefasse.

Die Ausstattung von Frauengrabern scheint in grossem Masse der wirtschaftlichen und

sozialen Stellung einer Frau bzw. deren Familie zu entsprechen. Wenn man einem kleinen

Madchen sehr viel Schmuck aus Gold- und Halbedelsteinen, sowie Metall- und Steingefasse

mit ins Grab gegeben hat, wie im Falle des Grabes PG 1130 in Ur, so spiegelt dies sicher den

wirtschaftlichen Wohlstand einer Familie wieder. Auf der anderen Seite stehen die arm

seligen Graber von Ijafcigi und 'Obed, die Zeugnis dafUr sind, dass sich die meisten Leute

keine reichen Grabausstattungen leisten konnten (oder wollten?). Zwischen diesen beiden

Extremen liegen die Graber aus KiS und die 'death-pit'-Bestattungen, fUr die zumindest

anzunehmen ist, dass die in ihnen begrabenen Frauen eine wirtschaftliche und gesellschaft

Iiche Stellung zwischen den reichen und den armen Toten einnahmen.

Die anthropologischen Untersuchungen beruhen zum grossen Teil auf sehr fragmen
tarischem Knochenmaterial oder wenigen Spezies. Eine Studie von M. Cappieri, der z.T.

25 Woolley, DE II, 150f.

26 Ibid., 162ff.

27 Ibid., 165ff.

28Ibid., 17lff.

29 Ibid., 165ff.

30 Ibid., PI. 198 no. 69.

31 Woolley , DE IV, 104ff.

32Moorey, Kish, Microfiche 1 010 Grab 4, 011 Grab 8, E2 Grab 23, E5 Grab 40.

33Ibid., Fiche 1 010 Grab 4,011 Grab 8 und 9, 012 Grab 12 und 13,014 Grab 15 und 16, El Grab

19 und 21, E2 Grab 23 bis 25 und 27, E3 Grab 30 und 32, E5f. Grab 39,40,42,43,46,49,51,63,75,85,

91,110,115,117,126,130,139,141 und 144; vgl. auch Fiche 1 'grave-groups' 13,61 und 75; Fiche 2 F4

NT. 426 und 522.

34 Keith in DE I, 218 no. VIII, 239.

35 Hall/Woolley, DE 1,193 C.18.

36Siehe Buccellati/Kelly-Buccellati, SMS 1 (1977) 124; SMS 2 (1978) 130; Mount-Williams, SMS 3

(1980) 36ff.
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nur wenige schlecht erhaltene Knochen zu Grunde liegen, kommt zu dem Ergebnis, dass

zwischen den Skeletten von Gamdat N a ~ r , Assur, Tepe Gaura, 'abed, Ur und Kg keine

signifikanten Unterschiede bestanden haben. 37 Nach M. Cappieri lassen sich aIIerdings

zwischen den Geschlechtern bemerkenswerte Abweichungen feststeIIen. 38 T. A. Rathbun

hat nun bei seinen Untersuchungen festgestelIt, dass sich die Gruppe der FD- I II - Frauen

in KiS von allen anderen, auch von den FD-I- und II-zeitlichen Frauen, unterscheidet, und

dass diese FD-III-Frauen verwandt sind mit den syro-paHistinensischen Gruppen, sowie den

Frauen des I. Jahrtausends aus Nippur. 39 Daraus miisste man eigentlich den Schluss ziehen,

dass die weibliche Bevolkerung von KiS in der FD-III-Zeit auf Grund ihrer Verwandtschaft

mit der syro-palastinensischen, semi tisch gewesen ware, wenn M. Cappieri nicht andererseits

festgestellt hatte, dass zwischen den Skeletten aus KiS, Ur, 'abed und Assur keine wesent

lichen Unterschiede besttinden. Angenommen, T. A. Rathbuns Ergebnisse waren richtig, so

mtissten wir demzufolge annehmen, dass die Bewohner von Ur, 'abed und Assur, sowie

die mannIichen und die FD-I- und FD-II-zeitIichen Einwohner von KiS Sumerer waren,

dagegen aber die Frauen der FD- I II -Zeit in K i ~ semitisch gewesen seien.

Die Fragwurdigkeit solcher anthropologischen Resultate zeigt sich dadurch, dass sich

beide Untersuchungen gegenseitig ad absurdum fUhren. Zwar kann ich nicht die anthropolo

gischen Untersuchungen an sich beurteilen, aber deren Ergebnisse vergleichen und daraus

eventueIIe Folgerungen ziehen, sowie die Widersprtiche aufzeigen. Zudem ist darauf hinzu

weisen, dass archiiologische und philologische Untersuchungen ergeben haben, dass es bereits

in der FD-Zeit aus vielen 'sumerischen' Stiidten Hinweise auf semitische Einflusse gibt, wie

z.B. in Personennamen. 40 Deshalb ware eine engere Zusammenarbeit zwischen Anthro

pologen und Archiiologen wtinschenswert, da z.B. auch ein Grabkon text hinsichtlich der

Frauen aus dem FD-I1I-KiS Aufschluss tiber einige wichtige Fragen geben konnten.

Die pathologischen Untersuchungen haben ergeben, dass das Durchschnittsalter der

Toten in KiS 25 bis 35 Jahre betrug. Dieses Sterbealter weicht ab von dem, das sich an Hand

alterer Untersuchungen fUr Ur errechnen Hisst (etwa 40-45 Jahre).41 An Krankheiten

konnte T. A. Rathbun bei den fruhdynastischen Frauen von K i ~ vor aIIem Karies und Zahn
wurzelabszesse feststelIen, sowie arthritische Leiden. 42 1m Allgemeinen aber sind Frauen
weniger krank gewesen als Manner, allerdings starben sie auch in friiherem Alter, 43 woran

wahl haufig die Geburten schuld waren.

2.5 Frauen in schriftlichen Quellen

In der FD-Zeit werden Frauen vor aIIem in Wirtschaftstexten genannt, seltener in

Rechtsurkunden, Weih-, Bau- und Siegelinschriften.

37Cappieri, Mesopotamians, 22ff.
38 Ibid.

39 Rathbun , Inhabitants of Kish, 27f.; bei dem Skelettmateria1 aus Nippur handelt es sich urn Graber

aus dem I. Jahrtausend, vgl. Swindler, A Study of the Cranial and Skeletal Material excavated at Nippur,

Museums Monographs, Philadelphia 19S6, 4, zu den Frauen Sff.
40Ygl. dazu die Yortriige des 9ieme rencontre assyriologique in Geneve, "aspects du contact sumero-

akkadien," in GENA VA 8 (1960) 24 Iff.; Edzard, FWG 2, 6 Iff.; Biggs, OrNS 36 (1967) SSff.

41 Keith in UE I, 219.

42 Rathbun, 173ff. (allgemein) und S.18ff. zu den einzelnen Skeletten der FO-I - FO-I II-Zeit.

43Ibid., 14,173.
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I. Ur

1.

2.

3.

4.

5.

Der folgende Teil, in dem die schriftlichen Quellen ausgewertet werden, basiert im

Wesentlichen auf den Textbearbeitungen von A. DeimeI,l J. Bauer,2 A. Goetze,3 D. O.

Edzard 4 und J. Krecher,s sowie der neueren Sekundarliteratur,6 die sich mit den Texten

aus der FD-Zeit beschaftigt. Dabei wird nicht oder nur am Rande auf Probleme einge

gangen, die vor allem in den letzten Jahren ausfiihrlich untersucht wurden, wie z.B. der

Status der sogenannten Sklaven bzw. Sklavinnen, die Stellung und Funktion der Priester

innen, das E.Mi in Girsu und die FD-Rechtsurkunden.

Eine Schwierigkeit im Verstandnis der FD- Texte bilden die Personennamen, die meist

ohne Zusatz, wie z.B. Gemahlin, Tochter oder Sklavin geschrieben werden, und deshalb oft

nicht erkennen lassen, ob die betreffende Person weiblichen oder mannlichen Geschlechts

ist. 7

Der Einteilung der folgenden Kapitel liegt die eingangs definierte 'soziale Rolle' der

Frau zu Grunde, die den Gegebenheiten des Materials entsprechend modifiziert ist.

2.5.1 Frauen der Herrscherfamilien

Die Gemahlinnen, Tochter, Mutter und Schwestern aus den Herrscherfamilien werden

in den FD-Tex ten nur selten erwiihnt. Mit Ausnahme der Wirtschaftstexte aus Girsu, von

denen ein grosser Teil die Signatur der Gemahlinnen der Stadtfiirsten Enentarzi, Lugalanda

und Uru'inimgina tragt, haben wir nur vereinzelt Inschriften von Frauen auf Weihgegen

standen und Siegeln. Diese Inschriften nennen kaum mehr als den Namen einer Frau, sowie

den Namen und Titel ihres Gemahls.

1m Folgenden werden zuerst aIle bisher bekannten Frauen aus Herrscherfamilien auf

gefiihrt. 1m zweiten Abschnitt des Kapitels wird auf die Frauen aus dem Herrscherhaus von

L a g a ~ eingegangen, da wir tiber sie etwas mehr als nur ihre Namen wissen.

Puabi nin (siehe S.128 1.1, Nr. 626).

Asusikildingir, Gemahlin des Akalamdug (siehe S.I 28 II I.I . Nr. 668).

Nugig, Gemahlin des Mesannepada (siehe S.128 111.2 Nr. 669).

Ninbanda nin, Gemahlin des Mesannepada (siehe S.128 1.2, Nr. 666, 667)

und S.129 mit Anm. 447).

Gansamannu. Gemahlin des Meski' agnun. 8

II. Lagas (Girsu)

Ia. Menbara' abzu, Gemahlin des Urnanse (siehe 5.86 mit Anm. 163).

I Siehe die Zusammenstellung bei Borger, HKL I und II.

2 Bauer, AWL.

3Goetze, JCS 23 (I 970); siehe jetzt auch Steible, FAOS 5 (1982).
4 Edzard, SR U.

sKrecher, ZA 63 (I974) 145ff.

6 Siehe dazu die Angaben in den entsprechenden Kapiteln.

7Vgl. die Ausflihrungen von Limet, L 'anthroponymie sumerienne dans les documents de fa 3ieme

dynastie d' Ur, Paris 1968, 61 f., der festellt, dass in der Ur-I II-Zeit die meisten sumerischen Namen sowohl

von Frauen als auch Miinnern getragen wurden.

8 Woolley, UE II, 222 Anm. 1,321 Anm. 10,572 (Steinschale);idem, UE IV, 40; siehe dazu zuletzt
Steible, FAOS 5(11, 277f. (Meski'agnun 1).
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1b. Ninusu, Toehter des Urnanse (siehe S.87 mit Anm. 164).

Ie. Abda, Toehter des Urnanse (siehe S.90 mit Anm. 179).

2. Asume ' eren, Gemahlin Enannatums 1. 9

3. Ninbilisug, Gemahlin Entemenas. lo

4a. Dimtur, Gemahlin Enentarzis.

4b. Gemebaba, Toehter Enentarzis.

5a. Baranamtara, Gemahlin Lugalandas.

5b. Gemenanse, Toehter Lugalandas.

5c. Mi. sa 6 - ga, Toehter Lugalandas.

6a. Sagsag, Gemahlin Uru' inimginas.

6b. Gemebaba, Toehter Uru'inimginas.

6e. Gemetarsirsir, Toehter Uru'inimginas.

7a. Gisri, Mu tter eines Stad tfiirsten. II

7b. Mutter eines Stadtfiirsten. 12

7e. {Iebaba, Sehwester (?) eines Stadtfiirsten. 13

7d. {Iegirid, Verwandte eines Stadtfiirsten (?).14

7e. Vater der Frau (= der Gemahlin des Stadtfiirsten, Baranamtara?). 15

7f. Mutter der Frau (= der Gemahlin des Stadtfiirsten, Baranamtara?). 16

III. Umma (?) (= SAR x DIS)17

1. Bara'irnun, Gemahlin des Gissakidu. 18

IV. Adab

1. Ninizkimti, Gemahlin des Stadtfiirsten von Adab. 19

V. Nippur

1. Akalam, Gemahlin des Abzukidu. 203

2. Amariskur, Gemahlin des Abzukidu. 20b

3. Pa-UN, Gemahlin des NammaJ). 20c

VI. Uruk

1. Megirimta, Toehter des Lugalkisalsi. 21

147

9Basmachi/Edzard, Sumer 14 (1958) 113f. (En.I 26 II 9-12); Bauer, AWL, 465ff. (Fa 172 III 3).
10 Basmachi/Edzard, Sumer 14 (1958) 113; Bauer, AWL, 465ff. (Fa 172 VIII 4).
II Bauer, AWL, 469 ad III 4.
12 DP 224 XIII.
13 Siehe Anm. 3.
14 Ibid.
15 DP 224 XIII.
16 Ibid.

17Siehe dazu zu1etzt Steib1e, FAOS 5/11, 265f.
18 Go1dtafe1 mit Nennung des Grossvaters Enakalle, Vaters Urlumma und Schwiegervaters II: Steible,

FAOS 5/II, 268f. (GiSsakidu I).
19Ninizkimti ist aus den Wirtschaftstexten von Girsu bekannt und 1ebte zur Zeit Baranamtaras, mit der

sie Geschenke austauschte: M. Lambert, RA 47 (1953) 58.
203Steib1e, FAOS, 5/11, 223 (Abzukidu 1).
20b Ibid., 223f. (Abzukidu 2).
2oc Ibid ., 224f. (N ammaI) I).
21 Ibid., 308 (Lugalkisalsi 3).
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V I I. K i ~

1. Kubaba, (regierende) Konigin von KK 22

VIII. Mari

1. (fraglich) PAP.GA nin, Gemahlin (?) des Iblul-IlY

2. (fraglich ob Tochter des Ilsu von Mari) Ninmetabarre. 24

Wirtschaftstexte aus Girsu sind vor der Zeit Enentarzis noch selten. 2S Auffallend ist,

dass die meisten Texte aus dem E.M}26 stammen, das unter der Verwaltung der jeweiligen

Frau des Stadtfilrsten (dam-ensi) stand. Das E.Mi wird als Tempel, Haushalt, Organi

sation oder oikos bezeichnet. 27 Unter Uru 'inimgina scheinen elas f,.M i und das e_d ha - ba 6

identisch zu sein. 28 Die Diskussion urn den Charakter des E.M i ist jiingst wieder aufge

nommen worden, und die Frage, ob es sich urn einen Tempel oder Haushalt oder urn eine

Mischung von beidem handelt, wird unterschiedlich beantwortet. 29 In diesen Zusam

menhang gehort auch die Diskussion iiber die frtihdynastische Wirtschafts-, Sozial- und

Familienstruktur. 30 Die bisherige Annahme, dass die Familie des Stadtfilrsten als irdische

Vertreter der Gottheiten fungierte und deren Tempelkomplexe verwaltete, muss ange

sichts dieser Diskussionen neu iiberdacht werden. Es geht tiber den Rahmen dieser Arbeit

hinaus, das E.Mi, die Stellung der Herrscherfamilie und die soziale Struktur in L a g a ~

(Girsu) zu untersuchen. Aber hinsichtlich der Frauen werden wir auf die soziale bzw.

gesellschaftliche Stellung einzelner Frauen bzw. Frauengruppen eingehen.

Zur Annahme, dass die Gemahlinnen der Stadtfiirsten als irdische Vertreterin einer

Gottin auftreten konnten ist zu bemerken, dass z.B. in Girsu, abgesehen von Baranamtara,

filr keine der anderen Gemahlinnen der Stadtfilrsten von L a g a ~ Titel belegt sind, die diese

Annahme rechtfertigen. In wie weit und welche Art von priesterlicher Funktion die Frau

des Herrschers jeweils ausiibte, ist unklar. Wir treffen sie zwar, wie wir bereits oben gesehen

haben,31 bei Festen, Opfergaben darbringend, aber sie tritt weit haufiger als 'Verwalterin',

22 Jacobsen, The Sumerian King List (= AS II), 104f., 169; nach der Konigsliste war Kubaba regie

rende Konigin (Jugal) von KiS und hat die Grundlagen fUr ein politisch und okonomisch starkes KiSge

schaffen. Sie war vor ihrem Aufstieg zur Macht Schenkin und ist die Mutter des Konigs Puzur-Sin. Sie ist

die einzige bekannte regierende Konigin (nicht Regen tin), die den Titel 'lug al' triigt. Bisher ist sie jedoch

nur aus der Konigsliste bekannt, und ihre Regierungszeit wird dort mit sagenhaften 100 Jahren angegeben.
Vgl. auch Nissen, K onigsfriedhof, 133.

23Dossin, MAM III, 318f. no. II; M. Lambert, RA 64 (1970) 169; Dossin, liest: DIM.MA nin,

"rejeton (de) grande-pretresse"; M. Lambert dagegen: PAP.GA nin, "PN, la reine".

24Gadd/Legrain/Smith, UET I, no. 12; Woolley, UE II, 321f. mit Anm. 15,378, 572;idem, UE IV,

171; Sollberger, Iraq 22 (1970) no. 70; idem, IRSA, 87f. (IG la); Sollberger hiilt Ninmetabarre fur die

Tochter des Ilsu von Marl, den er mit einem gleichnamigen Ilsu lugal, dessen Inschrift auf einem Keulen

:<opf aus Ur steht, gleichsetzt; Weadock, Iraq 37 (1975) 101, 127, hat Ninmetabarre fUr die Tochter Ilsu's

von Marl und En-Priesterin des Nanna in Ur; sie vermutet, dass sie etwa urn die Zeit des Eannatum von

Lagas En-Priesterin war. Vgl. jetzt auch Steible, FADS 5/11, 285f. (AnUr 12).
25 Vgl. Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973- 74) 80.

26 Zur Lesung t.M! = ama x vgl. Edzard, WGA V, 148 Anm. IS.

27Siehe dazu Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 8 Iff. und zuletzt Gelb, DLA 5/1, Iff., bes. 12,

23ff.

28Siehe Edzard, WGA V, 148 und zuletzt Steible, FADS 5/1, 300-303 (= Ukg. 4-5, 9:7-21).

29 Siehe Anm. 27; vgl. dazu die gegensatzliche Auffassung von Gelb, Fs. E. Volterra VI, 13 7ff.; siehe

auch Edzard, WGA V 147f. mit Anm. 16 und 17; vgl. auch Gelb, DLA 5/1, Iff., bes. 10f.

30 Vg l. dazu Gelb, OLA 5/1, Iff.

31 Siehe 2.1.2.2.
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denn in kultischer Funktion auf. Trate die Gemahlin des Stadtfiirsten aber in stellvertre

tender Funktion der Gottheit auf, so wiirden wir eigentlich einen Priesterinnen -Titel er

warten. Denkbar ware auch, dass das E.M i unter Dimtur und vor aHem unter Baranamtara

eine Art' Staatshaushalt' war, und dass die Gemahlin des Stadtftirsten tiber das E.M i (teil

weise) wirtschaftliche Belange des Staates verwaltete, der Stadtfiirst (ensi) dagegen ilber

das e-ensi vor aHem die politisch-milWirischen und baulichen Aufgaben wahmahm. 32

Von Asume 'eren, der Gemahlin Enannatums I. und NinlJ.ilisug, der Gemahlin Ente

menas, wissen wir nicht, ob sie bereits dem E.M i vorstanden, denn sie sind bisher nur aus

Totenopferlisten bekannt. 33 Zum ersten Mal tritt als Verwalterin des E.M i Dimtur,34 die

Gemahlin Enentarzis in den Wirtschaftstexten auf. Obwohl es sehr viel weniger Texte gibt,,
die von Dimtur 'unterzeichnet' sind, als Texte, die die Signatur Baranamtaras oder Sagsags

tragen, geht aus den Texten der Verwaltungszeit Dimturs bereits das Wesentliche hervor:

Die Filhrung des E.M i lag in den Handen der Frau des Stadtfiirsten, in deren Namen aHe

Wirtschaftsbereiche gefOhrt wurden, sogar der Aussenhandel. 35 Auch das Eigentum (u

rum) der Dimtur wird zumindest teilweise vom E.M i verwaltet. 36 Mit der Verwaltung

verknilpft ist wohl auch das Darbringen von Opfern an Festen. Unter Dimtur ist jedoch der

Komplex E.M i kleiner als unter Baranamtara oder das e-d ba - ba6 unter S a g ~ a g . 37

Die einzige Tochter, die wir von Dimtur und Enentarzi kenrien, heisst Gemebaba. Von

ihr ist eine Statue (Tf. XVII Nr. 483) erhalten, die sie weihte, als ihr Vater noch Priester

des Ningirsu war. 38 Auch Eigentum (u - rum) ist fOr Gemebaba iiberliefert,39 jedoch

kennen wir bisher noch keine Personallisten fOr sie. Gemebaba wird in einigen Totenopfer

listen zusammen mit ihrer Mutter Dimtur genannt. 40

Da Dimtur noch im einem Text aus dem ersten Regierungsjahr des Lugalanda genannt

wird, nimmt J. Bauer an, dass sie das E.MI noch unter Lugalanda verwaltete. 41 Das konnte

bedeuten, dass erstens Lugalanda damals entweder noch nicht verheiratet war, oder zwei

tens Dimtur noch die Geschafte weiterfiihrte, die unter der Regierungszeit Enentarzis ein

geleitet wurden, oder drittens Dimtur ihre Nachfolgerin Baranamtara in die Verwaltung

des t.M! einfiihrte. 42

Wie auch immer dieser Text zu deuten ist, die Nachfolgerin Dimturs war ihre Schwieger

tochter Baranamtara, die Gemahlin Lugalandas. lhre kultische und wirtschaftliche SteHung

wie sie aus den Texten des E.Mi hervorgeht-iibertrifft die ihres Gemahls. 43 Sie verwaltete

32 Aus dem E.Mi sind bisher keine Texte bekannt, die sich auf grossere Bautatigkeiten z.B. an Tempeln

und Heiligtiimem beziehen. Zum Verhaltnis von E.Mi zu e-ensi siehe Anm. 28; zur Definition und

Abgrenzung vgl. auch Gelb, OLA 5/1, 5ff.
33 Vg l. z.B. Bauer, AWL, 465ff. (Fa 172 VIII 3-4).

34 Zum Namen Dimtur siehe zuletzt Edzard, SR U, 90 ad I 5.

35M. Lambert, RA 47 (1953) 60f. (RTC 26); Bauer, AWL, 532f. (Fa 30).

36DP 172;DP 176; Nik. 42;RTC70.

37Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 119.

38Siehe zuletzt Braun-Holzinger, FB, 19,73.
39Siehe Anm. 33, 465ff. (Fo 172).

40Siehe Anm. 33, 308f. (Fo 8).

41 Bauer, AWL, 532f. (Fo 39) mit Anm. ad II I.

42 Ibid., 532f. (Fa 30); bei diesem Text geht es urn Kupfer, das der Kaufmann Urenki der Dimtur

aus Dilmun bringt. Der Text tragt die Signatur Lugalandas und nicht die Dimturs oder ihres Gemahls

Enentarzi.
43 Von Lugalanda sind ausser einigen Wirtschaftstexten und Siegelinschriften nur eine Weihinschrift

iiberliefert;siehe Steible, FAOS 5/1, 276f.
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den inzwischen umfangreichen Wirtschaftskomplex E.Mi, brachte zu den Festen in den

verschiedenen Kultorten des Staates L a g a ~ Opfer dar, verwaltete zumindest teilweise das

"Haus" oder die "Hauser" ihrer Kinder44 und unterhielt Handelsbeziehungen mit verschie

denen Stadten und Uindern. 4S

Baranamtara wird ausser mit ihrem Namen auch als PAP. PAP und MI "Frau" bezeich

net. E. Sollberger hat fOr PAP.PAP die Lesung munu x (= munu [s1) "Frau" vorgesch

lagen. 46 PAP .PAP ist aber unter den Perufsnamen aus AbO Salabi~ aufgefiihrt 47 und k6nnte

eine Funktionsbezeichnung sein. Mi dagegen mag etwa "die (erste) Frau (des Landes)"

bezeichnen. PAP.PAP tritt auch im Kontext mit dem Epitheton ama-uru(-ra) "die

Mutter der Stadt" auf. 48 Die Parallelitat zwischen diesem Beinamen der Baranamtara und

den Epitheta ama und ama -uru - ku der Gottin Baba49 ist aufnillig und wirft die Frage

auf, ob sich Baranamtara Ober diesen Beinamen aufgewertet hat, oder ob eine Verbindung

zwischen dem Epitheton und ihrer Funktion als Verwalterin des E.Mi bestand. Man k6nnte

in Baranamtara wegen ihrer Epitheta Mi,sO PAP.PAP und ama-uru als einziger der
Gemahlinnen der StadtfOrsten von Lagas eventuell eine 'Stellvertreterin' der GoUin Baba

vermuten.

Auf die kultische Funktion der Baranamtara sind wir schon im Zusammenhang mit den

Bankettszenen eingegangen. sl Ihre wirtschaftliche Funktion scheint aber mindestens so

bedeutend, wenn nicht bedeutender gewesen zu sein. Hierbei ist jedoch auffallend, dass

nicht immer streng zwischen dem E.MI, dem Palast (IS-gal) und dem Eigentum (u-rum)

der Baranamtara getrennt wird. Personal und Waren k6nnen yom E.MI an den Palast

(6-gal) Oberwiesen werden, sowie an Baranamtara oder an ihre Kinder. Das scheint mir

dafOr zu sprechen, dass das E.Mi ein 'Staatshaushalt' war, und dem Palast (e-gal) bzw.

der Vorsteherin des E.M i bestimmte Privilegien zustanden. Wichtig ist in diesem Zusam

menhang, dass Baranamtara E m p f ~ n g e r i n von masdaria -Abgaben ist, und zwar sehr viel

Mufiger als ihr Gemahl. 52 Diese masdaria -Abgaben, die von Mitgliedern 'nobler' Fam

ilien, u.a. auch von Frauen dargebracht werden, dOrften eine Art 'Steuer' gewesen sein.

Nach Y. Rosengarten waren masdaria-Abgaben zu bestimmten Festen fallig und wurden

z.T. wieder an diesen Festen verzehrt. 53 Daraus kann man schliessen, dass die Frau des

Stadtforsten tiber bedeutende Einnahmen verfOgte tiber deren Verwendungszweck sie auch

bestimmen konnte.

Die wirtschaftliche Machtposition der Baranamtara kommt auch in ihren auswartigen

Handelsbeziehungen zum Ausdruck. Sie treibt Handel mit mehreren Stadten in Mesopo

tamien, sowie mit Elam und Dilmun tiber Kaufleute des E.M f, des Palastes und ihren

44 Edzard, WGAV, 148 (s.o. Anm. 28) und Maekawa, Mesopotamia 8-9, 120ff. halten das e-nam

dumu fUr das "Haus des Kronprinzen" bzw. "Prinzen". Die Tochter hatten vielleicht andere Domiinen,

zu denen das bara-gurus-a (vgl. Bauer, AWL, 155 ad III 2) gehort haben konnte. Das b';fa-gurus-a

ist bereits im I. Jahr des Lugalanda belegt (DP 214, DP 184); siehe dazu Rosengarten, esc, 361ff.

4S Vgl. die Belege bei M. Lambert, R A 47 (1953) 58ff.

46 Sollberger, ZA 53 (1959) 4 Anm. 8; idem, BiO, 16 (1959) 117 ; Bauer, AWL, 292 ad I 6.
47 MSL XII, 17 no. 29; OIP 99,68 z.21O.

48RTe 44 Rs. 13-4 (=Rosengarten, RO, 15): PAP.PAP ama-uru-ra, "PAP.PAP, la mere de la
ville" .

49 Zu den Epitheta der Baba siehe Falkenstein, A nOr 30,65.

so Ibid., vgl. M f-sa6 •ga, "gute Frau" zu M idem Epitheton der Baranamtara.
51 Siehe 2.1.2.2.

S2 Vg l. dazu Rosengarten, RO, 34f.;idem, esc, 32if; zu mas-da-ri-a zuletzt idem, RO, 13-23.

S3Vgl. dazu Rosengarten, RO, 8Hf.
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eigenen. 54 1m Zuge dieser Handelsbeziehungen hatte sie freundschaftliche Beziehungen mit

Ninizkimti, der Gemahlin des Stadtfiirsten von Adab. Die beiden Frauen schickten sich

gegenseitig Geschenke, darunter eine Holzstatuette und ein Elfenbeinrelief. 55 Die drei

Texte, die sich auf diesen Geschenkaustausch beziehen, sind die einzigen Zeugnisse dafUr,

dass zwei Gemahlinnen von Herrschern von verschiedenen Stiidten Beziehungen miteinander

pflegten.

Ein familiares Ereignis ist uns mit der Geburt einer Tochter Baranamtaras im vierten

Regierungsjahr Lugalandas ilberliefert. 56 A. Deimel konnte bereits feststellen, dass es sich

um die Geburt der Tochter Mi-Sa 6 - ga handelte. 57

Nach sechs Regierungsjahren wurde Lugalanda von Uru'inimgina gestilrzt,58 und im

zweiten Jahr des Uru 'inimgina verstarb Baranamtara. Ihr Ansehen war auch unter dem Usur

pator Uru'inimgina so hoch, dass dessen Gemahlin Sag§ag eine grosse und aufwendige

Totenfeier ausrichtete. Die beiden Rationenlisten fur die Leute, die an den Trauerriten fur

Baranamtara teilnahmen, fUhren 617 (+x) Personen an, darunter 164 Siinger (gala) und

118 Klagefrauen (dam - a b - ba). 59

Baranamtara und Lugalanda hatten zwei T6chter, die schon als Kleinkinder ihren

eigenen 'Hausstand '60 und ihr eigenes Personal besassen. Zum 'Hausstand' ist zu bemerken,

dass die Kinder sehr wahrscheinlich im Palast (e - gal) lebten, zusammen mit einem Teil

des Personals. 61 Es ist sehr fraglich, ob die beiden T6chter formal einem (Tempel-)Haushalt

(e-nam-dumu) der Kinder des G6tterpaares Ningirsu und Baba vorstanden, da ein Tempel

bzw. Haushalt dieser Art in den entsprechenden Texten nicht genannt wird. 62 Das nicht im

Palast (e-gal) wohnende Personal ist bei anderen Leuten untergebracht, nicht aber im

E.MI oder e-nam-dumu. Die Rationen des Personals derKinder (§e-ba geme-dumu

dirdirla-ne) werden aus dem e-KI.LAM(-ka)63 geliefert, das von Eniggal, dem

Inspektor (nu-banda) des E.Mi verwaltetwird. 64

Das Personal der T6chter Gemenanse und Mi-sa6 - ga (siehe Tabelle 65) bestand aus

Bediensteten, Handwerkern und Arbeiter(nf-innen), Bei den Bediensteten stehen-von der

S4M. Lambert, RA 47 (1969) 58ff.

55Ibid.;vgl. auch Sollberger, AfO 18 (1957-58) 51.

56 ygl. Rosengarten, esc, 161,232, 337f.

57 Deimel, OrSP 43-44 (1929) 126.

58 ygl. Bauer, ZDMG Suppl. 1 (1969) 107.
59 Ibid.

600b das Personal der Kinder (geme-dumu PN-dumu-ensl-lagas ki -ka oder geme-dumu-di4

di 4 -1a-ne) etwas mit dem e-nam-dumu zu tun hat, ist zumindest fraglich. Zum e-nam-dumu siehe
Anm. 28 und Anm. 62.

61 Ygl. Deimel, OrSP 43-44 (1929) 90-97.

62Ygl. die Texte ibid., sowie die Ausfiihrungen von Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 120ff.,

bes. 131f. mit Anm. 74; geme-dumu-di4-di4-1a-ne "Personal der kleinen Kinder", bezieht sich wohl

nur auf die Kinder des Herrscherpaares, nicht aber auf die Kinder des Gotterpaares. Es ware denkbar, dass

e-nam-dumu ein Oberbegriff fUr verschiedene (Tempe!?-) Haushalte war, zu denen z.B. auch das bara

guru5 -a gehort haben konnte; vgl. oben Anm. 44.
63Bauer, AWL, 132 ad IY 1.

64 Deimel, OrSP 43-44 (1929) 90ff.

65 Die Angaben folgen Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 77ff. mit Erganzugen.
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Tabelle des Personals von Gemenanse und M i-sa 6 - ga

Berufe

KA-Su-dug

'Aufpasser'

'Kammerer' (?)

mutaldim

'Koch'

urn-me

'Amme'

um-me-da

'Kinderfrau'

t1AR-tud-Mi

'Hausdienerinnen' (?)

simug

'Schmied'

ki - sig

'Weberin'

geme-ti AR

'Milllerin'

V.BIL

'?'

111- bappir (KAhGAR)

'Brauer'

babh
'Topfer'

igi-nu-dug

'?'

DU.A.TAR
'?'

nu-kirix(SAR)

'Gartner'

nu - sig

'Waise'

su - i

'Barbier'

Gemenanse

3

4

5

2

3

1

1

1

(+ 1 Kind)

6

(+ 2 Kinder)

7

(+ 3 Kinder)

3

2

1

3

2

3

4

1

2

Texte

DP 160, RTC 53

RTC 53, VAT 4456, VAT4419,

DP 157, VAT 4419

RTC 53,DP 157,VAT4419

DP 160, RTC 53, VAT 4456, DP 157,

VAT 4419

DP 160, RTC 53, VAT 4456, DP 157,

VAT 4419

DP 160, RTC 53

VAT 4456, DP 157, VAT 4419

DP 157, VAT4419

RTC 53

DP 157, VAT4419

RTC 53

VAT 4456, DP 157, VAT 4419

RTC 53

VAT 4456, DP 157, VAT 4419

DP 157, VAT 4456

RTC 53, VAT 4456, DP 157

VAT 4456, DP 157

VAT4456,DP 157

VAT 4456, DP 157

RTC 53, VAT 4456, VAT 4419

DP 157, VAT4419, VAT 4456
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Menge der Rationen ausgehend-einer der .Aufpasser', 'Kammerer' (7) (KA - su - d Us ),66

die Amme (um-me)67 und ein U.BIL 6S an der Spitze. Auf diese folgen die Kinderfrau

(um-me-da),69 der T(}pfer (bal].ar),70 Hausdienerinnen (tIAR-tud-Mi) und derKoch

(mu))aldim).71 Es scheint sich bei diesen Leuten urn das Personal zu handeln, das sich per

sonlich urn die Prinzessinnen ktimmerte (mit Ausnahme des Topfers). Mit zunehmendem

Alter stand den Prinzessinnen anscheinend mehr Personal zu, denn Gemenanse hat ausser

ihren personlichen Bediensteten einen Topfer, einen Schmied, Weberinnen, einen Brauer

und Gartner, d.h. einen vollsHindigen Haushalt. 72 Die kleine Mi -sa 6 - ga dagegen hat nur

personliche Bedienstete und einen Friseur, jedoch noch keine Handwerker und Arbeiter. 73

Die beiden Kinder hatten bereits Eigentum (ti-rum)74 und Gemenanse scheint als ein

zige der Kinder Baranamtaras und Lugalandas auch masdaria-Abgaben empfangen zu

haben. 7S

Was mit G e m e n a n ~ e und Mi -sa6 - ga nach der Machttibernahme durch Uru' inimgina

geschehen ist, bleibt unklar. J. Bauer nimmt an, dass die beiden Tochter von Sagsag Zuwen

dungen erhalten haben. 76 Auf der anderen Seite aber erscheint in den Totenopferlisten aus

dem ersten Regierungsjahr Uru' inimginas, eine Mi -sa6 - ga zusammen mit Dimtur, Geme

baba, wahrscheinlich der Tochter Enentarzis, Ggri, der Mutter eines Stadtforsten und

Hebaba, der Schwester(?) eines Stadtftlrsten, sowie zwei weiteren wohl aus dem Herrscher

hause stammenden Frauen. 77 Es ware somit auch moglich, dass Mi- sa6 - ga schon mit drei

Jahren vorstorben ist. Die Aufzahlung einer Reihe weiblicher Verwandter der Stadtftlrsten

in den Totenopferlisten spricht daftir, dass auch die dort aufgeftihrte Mi- ~a6 - ga aus dem

Herrscherhause stammte. Dass dieselben Namen von verschiedenen Mitgliedern einer Familie

getragen wurden, ist nichts Aussergewohnliches.

Unter der Herrschaft von Uru'inimgina wird durch eine 'Reform' das E.Mi anscheinend

wieder seiner ursprtinglichen (?) Bestimmung tibergeben und in das e_d b a - ba6 "Tempel

der Baba" eingegliedert. 7S Sag~ag, die nun die Verwaltung Ubernommen hat, andert aber

66ZU KA-Su-dus(-dus) siehe AI-Fouadi, AOAT 25, 2 KoI. III Z.32, S.6 ad. 32; vgl. auch Sjoberg,
JeS 24 (1971-72) I I I ad 9; die in AHw S.672 s.v. 'munaggiru(m)' angegebene Bedeutung "der angibt,

Denunziant", kann fUr die FD-Wirtschaftstexte aus Lagas (Girsu) nicht zutreffen. Zu den Personallisten
siehe Deimel, OrSP 43 -44 (1929) 90-97.

67Bauer, AWL, 240 ad III 10.

6S Der Terminus V.BIL ist ungekHirt; vgl. Rosengarten, ese 72 Anm. 2; da einer der V.BIL zu den

Leuten gehort, die die hochste Ration erhaIten, muss ihm eine recht hohe Position unter den Bediensteten

der Prinzessinnen zukommen.
69Siehe Anm. 67.

7oBauer, AWL, 71 ad III 4.

71 YgI. Deimel, OrSP 43-44 (1929) 90-97.

72 Deimel, OrSP 43-44 (1929) 128 gibt aIs Zahl des Personals flir Gemenanse 21 bzw. 36 Leute an; SoIl

berger, RIA 3, 201, gibt 22 Leute an. Die Zahlen varieren bei den Texten; einige sind zudem nicht vollstiin

dig erhalten.

73 Deimel, ibid., gibt 7 bzw. 16 Bedienstete flir Mi -sa6 - ga an.

74YgI. z.B. Bauer, AWL, 290f. (Fo 55).

7s Ibid ., 480ff. (Fo 54 III 5ff.); Rosengarten, RO. 36 (DP 215, Nik. 76); Rosengarten bemerkt, dass

ausser G e m e n a n ~ e , keinem der anderen Kinder masdal1a-Abgaben gebracht werden.

76 Bauer, ZDMG SuppI. I (1969) 107, 113 mit Anm. 17.

77YgI. Bauer, AWL, 465ff. (Fa 172 YI Iff.) 474ff. (Fo 164 II 4ff.); Rosengarten, ese, 326 mit

Anm. I.
78 Siehe zuletzt: Maekawa, Mesopotamia 8 -9 (1973·74) 77ff. vgI. S.J48 Anm. 28. dieser Arbeit.
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wenig an der 'GeschaftsfOhrung'. K. Maekawa hat allerdings festgestellt, dass grosse Perso

nalverschiebungen zwischen den verschiedenen Institutionen zu beobachten sind, vor aHem

auch von Leuten, die unter Baranamtara und Lugalanda dienten. 79

Sag~ag kommt wie schon Baranamtara ihren kultischen Ptlichten nach und bringt den

Gottern, sowie den Toten Opfer dar;80 auch als Empfangerin von masdaria- Abgaben ist

sie belegt. 81 Einiges hat sich jedoch geandert: S a g ~ a g lasst offenbar ihr Eigentum (Ii - rum)

nicht mehr wie Baranamtara durch das e-dba-ba6 verwaIten, sondern wohl durch den

Palast (e - gal). Zwar herrscht die Meinung, dass das Eigentum (u - rum) der Dimtur und

Baranamtara aus dem E.Mi stammt, und es unter Uru' inimgina dem e _d ba - ba6 zurilcker

stattet wurde. 82 Wenn man aber die Gruppe der 'Aussenhande1s' -Texte betrachete, so ergibt

sich, dass zwischen dem Eigentum (u - ru m) von Dimtur, Baranamtara und Lugalanda

einerseits, und den Giltern des E.Mi andererseits unterschieden werden kann. Wenn es urn

das Eigentum (u - rum) Dimturs, Baranamtaras oder Lugalandas geht, wird das ausdrilck

lich erwahnt. 83 Es scheint somit, dass das Eigentum (u - rum) Dimturs und Baranamtaras

nicht summa summarum dem E.Mi entnommen war,84 wohl aber, dass Uru'inimgina das

Verm6gen Baranamtaras konfiszierte und dem e-dba- ba6 eingliederte. Abgesehen davon,

dass anzunehmen ist, dass auch Sagsag sich des Personals und der Gilter des e-dba-ba6

bediente,85 tritt ihr Eigentum (Ii-rum) wohl nur deshalb nicht in den Texten auf, die das

e_d ba - ba 6 betreffen, weil es vom Palast (e -gal) verwaltet wurde. 86

Uru'inimgina und S a g ~ a g hatten zwei Tochter,87 Gemebaba und Gemetarsirsir. 88 A.

Deimel hat angenommen, dass die beiden Kinder zum Zeitpunkt, an dem sie in den Texten

genannt werden, nicht viel alter waren, als die Tochter Baranamtaras, dass aber S a g ~ a g

andere Erziehungsprinzipien hatte, denn Gemebaba und Gemetarsirsir hatten laut den

erhaltenen Personallisten keine Amme (urn-me) oder Kinderfrau (um-me-da).8S Man

kann annehmen, dass die Tochter S a g ~ a g s schon im Jahre der Machtergreifung Uruinim

ginas l11ter waren, da sich ihr Personal ganz anders zuzammensetzte als das von Gemenanse

und Mi-sa6 - ga (siehe TabeHen). So hatte z.B. Gemebaba einen Hirten des Eselgespannes

79Maekawa, Mesopotamien 8-9 (1973-74), 114ff., bes. 119f.
80Ygi. z.B. Bauer, AWL, 414ff. (Fo 5); 431ff. (Fo 74); 452ff. (Fo 94);47lff.(Fo 163); Fortsch, ZA

31 (1917/8) 146ff.
81 Siehe Rosengarten, RO, 35 Anm. 2; idem, esc, 321f.
82 Siehe Rosengarten, esc, 37 Anm. I.

83Ygl. M. Lambert, RA 47 (1953) 59ff.; Bauer, AWL, 532ff. Nr. 188, 189.
84 Dass die Koniginnen ihr eigenes Yermogen hatten, kann auch daraus geschlossen werden, dass sie in

Rechtsurkunden als Kaufer und Yerkaufer auftreten, siehe 2.5.5.
85 yg l. z.B. Lieferungen in den Palast und an ~ag~ag: Bauer, AWL, 452ff. (Fo 94 III 8), 513ff.(Fo 182

Ylff.).

86 ygl. z.B. Personal, das Uru' inimgina aus dem Palast an Sagsag gibt: M. Lambert, RA 47 (1953)
69f. (DP 339). Bemerkenswert ist auch, dass NANGA bara-nam-tar-ra (DP 124, 125) nicht in
NANGA e-dba-ba6 umbenannt wird, sondern in NANGA E.MI (Amherst 2, DP 126, DP 161);vgi.
Deimel, AnOr 2 (l931)8ff.; zu NANGA "Distrikt" siehe zuletzt Wilcke, Lugaibandaepos, 167 ad 115
116.

87 Das Geschlecht von su bur _d ba- ba6, einem weiteren Kind von Sagsag und Uru' inimgina, ist nicht
bekannt.

88 Soli berger, RiA 3,200,201.
89 Deimel, OrSP 43 -44 (1929), 128f.
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(sipa-anse-blr-ka), sowie einen Schiffer (ma-Iah [DU.DU j).Gemetarsirsir beschiif

tigte einen Schreiber (dub - sar), der wahl ihr Lehrer war, d.h. dass sie iiber das Siiuglings

und Kleinkindalter hinaus war.

Die meisten Leute der Prinzessinnen waren in der Landwirtschaft, in Garten, Webereien

und Muhlen tatig, dazu kommen ein Tischler (nagar) und ein Fischer (su-tIA) (siehe

Tabelle 90 ).

A. Deimel meint, dass die Prinzessinnen weniger personliche Bedienstete hatten als die

Kinder Baranamtaras. 91 Dies trifft nicht ganz zu, denn wenn wir das fUr Kleinkinder not

wendige Personal ausnehmen, hatten, die jungen Prinzessinnen immer noch etwa zwischen

10 (und mehr) und 6 Bedienstete (die Zahlen schwanken von Text zu Text).92 Darunter

Friseure (su-D und Friseusen (su-j-Mi), 'Kammerer' (KA -Su-du s ), Hausdienerinnen

(IjAR -tud-MI) und weitere Frauen ohne 'Berufsangabe', Gemebaba hatte ferner zwei

'Leute von Ansehen' (lu-IGI.NIGiN), die vielleicht 'Hofdamen' oder 'Kammerherren'

waren. 93 Unter den Dienerinnen befinden sich auch zwei Frauen, die von den Tochtern

Baranamtaras iibernommen wurden. 94 Die Zusammensetzung des Personals lasst also eher

den Schluss zu, dass die Tochter SagSags und Urn'inimginas alter waren, als die Baranam

taras und Lugalandas, und nicht etwa, dass Sagsag ihre Kinder grnndsatzlich anders aufzog.

K. Maekawa hat festgestellt, dass die Personenlisten der Kinder des Herrscherpaares sich

sehr von dem Personal der Institutionder Kinder des Gotterpaares unterscheiden und wenig

stens die Halfte des Personals von Geme baba und Gemetarsirsir im Palast (e - gal) wohnte, 95

d.h. dass sie den personlichen Bediirfnissen der Prinzessinnen dienten. Weder Gemebaba

noch Gemetarsirsir scheinen nominell der Institution einer Gottheit vorgestanden zu haben.

Dennoch wird Gemebaba als Empfangerin von m a ~ d a r i a - A b g a b e n genannt, aber nicht

Gemetarsirsir. 96 Da auch die alteste Tochter Baranamtaras m a ~ d a r i a - A b g a b e n erhielt,

konnte man annehmen, dass darin ein Vorrecht der jeweils iiltesten Tochter bestand, denn es

ist der einzige erkennbare Unterschied zwischen den Prinzessinnen, da beide Geschenke

erhalten und Eigentum (u - rum) besitzen. 97

Zusammenfassend konnen wir festhalten, dass die Gemahlinnen der StadtfUrsten von

L a g a ~ ausser ihren familiiiren Pflichten eine Fiille von Aufgaben hatten: Sie kamen kulti

schen Verpflichtungen nach und verwalteten eine umfangreiche Organisation (E.M i bzw.

e-d ba - ba6), die hunderte von Menschen beschaftigte, Felder bewirtschaftete, Viehaltung

betrieb, Wirtschaftsbetriebe besass und Aussenhandelsbeziehungen pflegte. Zudem waren

Dimtur, Baranamtara und Sagsag auch die hochsten weiblichen Repriisentanten des Staates,

sowie Ehefrauen und Mutter.

90 Die Angaben folgen K. Maekawa, Mesupo tamia 8·9 (1973-74) 77ff. mit Ergiinzungen.

91 Deimel, OrSP 43 -44 (1929), 128f.

92Siehe TabeJle S. 156; dazu kommen immer noch einige Leute, bei denen kein Beruf angegeben ist;

vgl. Deimel, OrSP 43-44 (1929), 99ff.

93ZU lu-IGI-NiGIN vgl.Bauer,AWL, 214adII5.

94A'urmu und Ama'urmu sind IjAR-tud-Mi-Bedienstete von G e m e n a n ~ e bzw. M i - ~ a 6 - g a (DP

160, VAT 4419, 4456, DP 157 = Deimel, OrSP 43-44, 90fO, beide treten als Mi (STH 1,25,26,27,

TSA 18, Nik. 16, DP 119 = Deimel ibid., 99fO und IjAR-tud-Mi (DP 116, 117,118 = Deimel,ibid.)

der Gemebaba auf.

95 Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 126f. (table 10), 13lff. mit Anm. 74; vgl.. S. 151 dieser

Arbeit.

96 Rosengarten, R 0, 36f.

97 z.B. Bauer, AWL, 154f. (Fa 23), 251f. (Fa 189), 308f. (Fa 8).
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Tabelle des Personals von Gemebaba und Gemetarsirsir

Berufe Gemebaba Gemetarsirsir Texte

KA·su-du s 2 1 STH 25

, Aufpasser' 2 2 TSA 18; STH 26, 27; DP 116,

'Kammerer' (?) 117, 118; Nik. 16

DP 119

muJ:taldim DP 116, 11 7, I I8 ; Nik. 16

'Koch'

!jAR -tud-Mi 2 2 STH 25, 26; TSA 18; DP 116,

(mi) 117;Nik. 16

'Hausdienerinnen'

ki-sig 7 (+4 Kinder) 4 STH 25,26; TSA 18

'Weberin' 6 (+3 Kinder) 2 DP 116

6 (+2 Kinder) 2 DP 117,118

geme-!jAR 3 (+ 2 Kinder) 2-3 (+ 3 Kinder) DP 116,117,118

'Miillerin'

igi ·nu ·du s 3 3 DP 116,117

'? ' 2 3 DP 118

DU.A.TAR 1 Nik. 16

'?'

n u - Sl g 2 STH 25,26,27; TSA 18

'Waise'

SU -I 2 1 TSA 18; STH 26

'Barbier' 2 2 Nik. 22; DP 117; Nik. 16;DP 119

su-i-Mi 1 1 STH 27; DP 119

'Coiffeuse
,

lu-IGI.NiGIN 2 STH 25,26,27; TSA 18

'Leute v.Ansehen'

dub-sar DP 118

'Schreiber
,

rna -Ia!]x (DU.DU) DP 117,118

'Schiffer'

nagar TSA 18; STH 26, 27; DP 117,

'Tischler' 118, 119; Nik. 16

SU ·!jA TSA 18; STH 26, 27; DP 116,

'Fischer' 117, 118; Nik. 16

sipa-anse.blr·ka STH 25,26,27; TSA 18; DP 116·

'Hirte des Eselgespannes' 119; Nik. 16

sag·apin 6 STH 25,26; TSA 18

'Pflugfiihrer'

(Iu-suku·dab s -ba 9 10 STH 27

('Leute, die in Versorgungslos

Ubernommen haben')

(lu-iti.da) 14 10 DP 116
"J'
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In den FD-Texten treten drei Klassen von Priesterinnen auf:

I. nin-dingir-Priesterinnen 98

1. nin-dingir-dba-ba6 (Nik. 53, I; RTC 61, I; DP 127, I; DP 134, I).

2. nin-dingir-dga-tum-du lo (Fo 180, II).

3. nin-dingir-dbendur-sag (Fo 180,11).

4. nin-dingir-dnin-a-zu (DP 51, V).

5. nin - dingir- d pa - bII- sag (siehe 2.1.3.3. ILl).

Aus den FD-Belegen ergibt sich Folgendes: nin - dingir- Priesterinnen konnten Siegel

haben (5); sie standen an der Spitze der weiblichen Priesterinnin in Lagas(Girsu), da sie in

den entsprechenden Listen die jeweils hochste Ration erhalten und ihre eigenen Leute haben

(lu-nin-dingir-me).99 Ueber das Verhaltnis der nin-dingir-Priesterin der Baba zur

Frau des Stadtfiirsten (d am - e nsl) als Vorsteherin des E.M i kann nur so vie! gesagt wer

den, dass die nin-dingir-Priesterin der Baba zusammen mit anderen Priesterinnen und

Leuten aus dem Personal Rationen im Namen der Stadtfiirstin erhalt. Dies scheint darauf

hinzuweisen, dass die nin-dingir-Priesterin innerhalb der Organisation E.Mi der Frau des

Stadtfiirsten unterstellt war.

II. Iuk u r - Priesterinnen 100

In den Rationenlisten aus Lagas (Girsu) zum Fest der Baba 101 wird eine Gruppe von

lukur-Priesterinnen nach der nin-dingir-Priesterin der Baba aufgefiihrt. Die Rationen

der Iu ku r - Priesterinnen sind unterschiedlich, d.h. nich t aIle Iu k u r erhalten diesel be

Menge. 102 Auch einzelne Iu kur - Priesterinnen werden in diesen Listen gefiihrt,103 und

eine lukur tritt als "Empfangerin von Sonderleistungen" in einem Hauskaufvertrag auf. 104

Die lukur-Priesterinnen werden in einigen Texten als nin-ensl-ka(-me) bezeich

net. los J. Renger nimmt an, dass die Gruppe der lukur-Priesterinnen mit den nin-ensl

ka identisch ist und ein Zusammenhang mit den sieben Tochtern der Baba besteht, die auch

als 'geliebte lukur des Ningirsu' bezeichnet werden. 106 Warum aber die lukur-Priester

innen ni n - e nS1 - ka genannt werden, bleibt ungeklart. 107

98 Zu den nin - d ingir - Priesterinnen ausflihrlich Renger, ZA 58 (1967) 134ff.; vgl. auch Steible,

FADS 5/1, 304f.: Ukg. 4-5,10:10-13.

99 Deimel, AnOr 2 (1931) 14ff.

lOoSiehe Anm. 98, 175f.

101 Siehe Anm. 99.

102 Deimel, A nOr 2 (1931) 14ff.
103 Ibid.

I04Edzard, SRU 67f. Nr. 31 (DP 31 III 12-13).

lOS Deimel, AnOr 2 (1931) 17 (DP 127); zu nin -ens! -ka (-m e) vgl. Rosengarten, esc 234 Anm. 1;

n in - e nSI - ka ( - me) steht hier vielleicht fiir n in 9 - en Sl - k a ( - me) "die der Schwester des Stadtfiirsten

(sind sie)" .

106 Renger, ZA 58 (1967) 175 mit Anm. 457.

107Es k6nnte ein Zusammenhang zwischen nin-ensl-ka, nin-Mf und nin-Mf-ensl bestehen;vgl.

2.5.3. dieser Arbeit mit Anm. 124 -126.
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III. n u - gig - Priesterinnen 108

In Lagas (Girsu) werden n u - gig - Priesterinnen nicht in denselben Listen gefiihrt wie die

nin-dingir- und lukur- Priesterinnen. nu-gig treten vereinzelt in Listen auf, die Ra

tionen, u.a. fUr Frauen und Verwandte hoherer 'Beamter' auffUhren. 109 Die nu-gig

Priesterinnen erhalten in diesen Listen die zweithochste Ration. Eine nu - gig wird auch im

Zusammenhang mit Ij.AR -tud-Mi -Bediensteten genannt und erhalt die gleiche Ration wie

die Ij.AR -tud-MIYo

Die nu - gig-Priesterinnen in Lagas (Girsu) waren z.T. verheiratet, z.B. so eine mit

einem nu - banda - Beamten und eine andere mit dem obersten Schreiber der Nanse, III d.h.

mit Mannern in hohen Positionen. J. Renger hat festgestellt, dass die n u - gig - Priesterinnen

in der voraltbabylonischen Zeit geachtet und angesehen waren. 112 Die hohe SteUung der

nu· gig - Priesterinnen geht auch daraus hervor, dass sie in Listen zusammen mit der Schwe

ster eines Stadtfiirsten (nin-ensi[-ka]) genannt wird,133 sowie mit Personen, die als

( Iu-s u - a) bezeichnet werden, die J. Bauer am ehesten als "bekannte Leute" verstehen

mochte. 114

2.5.3 Gemahlinnen von Mannern in hohen und angesehenen Positionen

In den Texten aus Girsu und einigen lnschriften auf Weihgegenstanden aus Nippur

werden eine Reihe von Frauen genannt, die mit Mannern von hohem Status verheiratet sind

(siehe Tabelle). Es handelt sich bei den Mannern urn Kult- und Verwaltungspersonal, urn

Aufseher oder Vorsteher, sowie bestimmte Berufsgruppen. IIS Die Ehefrauen dieser Manner

scheinen nur selten Funktionen im Palast oder Tempel gehabt zu haben, wie z.B. eine

n u - gig - Priesterin. 116 Da die Stellung dieser Frauen etwa zwischen der der Mitglieder des

Herrscherhauses und der hohen Priesterinnen einerseits, und der, der Rationen empfan

genden Leute andererseits liegt, diirfen wir sie sozusagen als "Mittelschicht" bezeichnen.

Die Frauen dieser "Mittelschicht" sind, soweit sie in diesen Texten aufgefUhrt sind,

verheiratet und erscheinen als Empfangerinnen von kultischen (?) Geschenken,1I7 als

masdaria -Abgaben-Bringerinnen 118 oder seltener als Empfangerinnen von Rationen.

108 ZU den nu-gig-Priesterinnen ausfilhrlich: Renger, ZA 58 (1967) I 79ff.
I09Deimel, AnO, 2 (1931) IOff.

110 Ibid., 30ff. (DP 130 Xl).
1l1DP 128 VI (= AnO, 2, II); GAN-ezen nu-gig dam-PN nu-banda: DP 133 IV (= AnO, 2,

44): GEME-su nu-gig dam-dub-sar-mah-dnanse-ka.
112 Renger, ZA 58 (1967) 182f. -
113Vgl. Bauer, AWL, 341f. (Fa 106 12-3, II 4).
114 ZU hl-su-a sieheBauer, AWL, 343f.ad II 7.
115 Die in die Liste aufgenommenen Gemahlinnen von Miinnern in hohen Positionen sind die Frauen,

die in den 'Geschenktexten' bei Bauer, AWL, 23lff. (Fa 173) und Deimel, AnO, 2, 40ff. genannt sind,
sowie parallele Inschriften aus Nippur; siehe ferner Schneider, ST, 118ff.;Gelb, StOr 46 (1975) 72f.; idem,
OLA 5/1, 60f.

1I6Siehe 2.5.2.
117 Vg l. Bauer, AWL, 238 ad I I; Deimel, AnO, 2 (1931) 40ff.; vgl. Gelb, StOr 46 (1975) 72f.; idem,

OLA 5/ I, 60f.
118 Bauer, AWL, 487ff. (Fa 179).
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Rationen werden an verheiratete Frauen vor aHem von Malzern (DIM 4 .SAR),119 Lederar

beitern (asgab),120 Rinderhirten (unu)121 oder Fischern (SU-IjA)122 gegeben. Diese

Manner reprasentieren bestimmte Berufsgruppen, aber weder sie noch ihre Ehefrauen

konnen zu den Leuten gezahlt werden, die hohe Positionen bekleiden. Ob aber Stellung

oder Beruf eines Mannes tiber gesellschaftliche und wirtschaftliche U nterschiede Auskunft

geben k6nnen, ist insofern fraglich und problematisch, als sich z.B. in Urkunden tiber Im

mobilienverkiiufe sowohl unter den Verkauferinnen, als auch unter den Kauferinnen Ehe

frauen von Mannern in unterschiedlichem Status zu finden sind. 123

Ob auf einer Steinschale aus dem Inanna-Tempel in Nippur der Name oder Beruf der

Gemahlin eines Katasterleiters als nin - Mi zu lesen ist, bleibt fraglich. 124 In Texten aus

Girsu werden nin-Mi erwahnt,125 und Y. Rosengarten meint, dass nin-Ml eine Berufs

bezeichnung sein k6nnte, etwa im Sinne von" dame d' honneur". 126

Auf der folgenden Tabelle wird eine Uebersicht tiber die Berufe der Manner gegeben,

deren Frauen in den oben erwiihnten Texten genannt werden, wobei die Personennamen

weggelassen wurden. Die Umschrift folgt im allgemeinen J. Bauer, soweit keine neueren

Lesungen vorliegen. 127

Tabelle der Gemahlinnen hoher Beamter

dam - Beruf des Ehemannes

sanga-ddumu-zi
_dga-tum-dulO

_dl)endur-sag
_dinanna

.dnanse

_dnin· dar
d· .. nln-glf-su

_dnin -gubla
x

(= EZEM XLA)

_dnin -MAR. KI

.dURUxKARki

-e-bar6-bar6
-e -dam

-e-gal

-dug-ru

-pa5 -sir-ra

sanga (PN)

sanga-GAR

sanga·den-liI

Texte

Fii 173;DP 132, 133, 173,226; TSA 5
F(j 175; DP 133

DP 132, 133,226

Fii 173; DP 132, 133, 173,226

Fii 173, 175; DP 132,133, 173,206,226; TSA 5; RTC 39;

Nik. 214

Fa 173, 179; DP 132, 133, 173,216,226

DP 133,216

Fa 173; DP 132, 133, 173; TSA 5

Fii 54,173; TSA 5; RTC 39; DP 132, 133, 137,206,226

Fii 173; TSA 5;DP 132,133,173

Fii 179;DP 132, 133, 173,216,217,226; TSA 5

TSA 5

Fa 179; DP 133

Fa 173; DP 132, 133, 173; TSA 5

DP 173

DP 216, 226

Fa 106; DP 133

A. Goetze, JCS 23, 7N-T4 (Nippur)

119 DP 124, 125, 126 ; VAT 4858; vgl. Bauer, AWL, 164 ad I 5.
120DP 134;Nik. 53; vgl. Deimel, AnOr 2, 18.
121RTC 61; vgl. Deimel, AnOr 2,16.
122 DP 128; VAT 4735; vgl. Deimel, AnOr 2, II.
123 Vgl. 2.5.5.
124 6 N-391: Goetze, JCS 23 (1970) 41; Steible, FADS 5/11, 234liesst nin-x.
125 z.B. DP 127, 170.

126Rosengarten, CSC, 234 mit Anm. 1,318 mit Anm. 1,319; vgl. 2.5.2. dieser Arbeit.
127 Bauer, AWL; vgl. auch 2.5 dieser Arbeit.
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ensi-gal

nu -banda-dnin - g{r-su

_dnin-MAR.KI

_dnam-dumu

n u - ban d a (PN)

gala-mai}_dnanse

_dnin-MAR.KI

-gfr-su ki

-lagas ki

dub -sar-mal] _dnin- gir-su

_dnanse

_dnin -MAR .KI

-lagas ki

dub-sar-mal] (PN)

dub - sa r (PN)

gal-darn-gar

gal-dam-gar-ensi

sukkal-mal)

gal-nimgir

nimgir

gal-uku

kus x ( =SAljAR)- dnin -gir-su

kus x (= SAJjAR) -ens!

ga .esg - mal]

ga.esg

sag-dun

Iu-es-gid-dnin-gir-su

_dnanse

ka -guru 7

engar

gubD· VSxKID

gud-DV.DV

Iu-ma-Ial)x (DV .DV)

sag-apin

Texte

DP 133

Fa 173; DP 132, 133, 173; TSA 5

Fa 173;DP 132, 133, 173,226

Fa 173;DP 132, 173,226; TSA 5

Fa 156,159,176,179; DP 73, 86,128,133; Nik. 172;

TSA 5

DP 133

DP 133

DP 133

DP 133

Fa 173;DP 132, 173,226

DP 133

DP 133; TSA 5

Fa 173; DP 132, 173

DP 86,133; RTC 61

RTC 44; A. Goetze, JCS 23, 7N-238 (Nippur)

Fa 176;DP 133

Fa 173; DP 132, 173,226

Fa 173;DP 132, 133, 173; TSA 5

Fa 173; DP 132,133,173,226; TSA 5

Fa 173; DP 173,226; J. Bauer, JESHO 18, CT 50,27

F6 173; DP 132,133,173,226; TSA 5; Nik. 53;RTC 61

DP 132,226

Fa 173;DP 132, 133, 173,226; TSA 5

Fa 173; DP 132,133,173,226; TSA 5

Fa 179; Nik. 157

F6 173; DP 132, 133, 173,226; TSA 5

A. Goetze, JCS 23, 6N-391 (Nippur)

Hi 173; DP 132, 173

Fa 173;DP 132, 133, 173,226; TSA 5; Nik. 168;

RTC44

Fa 173;DP 132, 133,173,226

Fa 173, 179; DP 132, 173, 226

F6 173; DP 132

DP 133; TSA 5

Fa 173; DP 132,133, 157,218,219; TSA 5,45; Nik. 157

DP 128,129, 133; TSA 5



2.5.4 Frauenberufe

2.5 Frauen in schriftlichen Quellen 161

1m Jahre 1931 schrieb A. Deimel in seiner Zusammenfassung zu den FD-Wirtschafts

texten aus Lagas (Girsu), dass Sklavinnen und deren Kinder (geme-dumu) vor aHem in

der WoHverarbeitung, Brauerei, MOhle, KOche, im Schweinestail und als Dienstpersonal im

Palast tiitig waren. 128 In mehreren seither erschienenen Untersuchungen zu den FD-Wirt

schaftstexten wurde auf die Sklaverei und den Status der Sklaven und Sklavinnen, d.h. auf

freie, halbfreie und nicht-freie Arbeiter eingegangen. 129 Die Berufe und Tatigkeiten der

Frauen wurden kaum behandelt. FOr das Problem des Status der 'Sklavinnen' (geme)

mochte ich auf die Arbeiten von I. J. Gelb hinweisen, der schlOssig nachgewiesen hat, dass

nicht aHe gem e als Sklavinnen anzusehen sind. 130

A. Deimels oben angefOhrte FeststeHung trifft noch immer zu, d.h. dass wir Frauen

vor aHem als Palast- und Tempel-Haushalts-Personal antreffen, sowie in bestimmten

'Handwerks' -Betrieben. Zu beobachten ist auch, dass sehr viel weniger Frauen beschiiftigt

werden, 131 und die Frauen im Durchschnitt geringere Rationen erhalten als die Miinner. 132

Aus unserer heutigen Sicht konnte man daraus schliessen, dass Frauenarbeit geringer ein

geschiitzt wurde als Mannerarbeit.

Zu den Frauen, die unabhangige Berufe mit gewissem Ansehen ausObten, gehoren die

He bamm en (sa -zu). Eine Hebamme stiftete ein Steingefiiss in den Inanna-Tern pel in

Nippur, was hauptsiichlich fOr Frauen in hohen SteHungen bzw. hoher Beamter bezeugt

ist. 133 Als Zeugin tritt eine Hebamme in einer Schenkungsurkunde aus Lagas (Girsu) auf. 134

Db auch die Aerztin (a - z u 5 [A ZU]), die in zwei Kaufvertriigen aus Suruppak als Zeugin

auftritt, ihren Beruf 'selbstiindig' ausObte, ist den beiden Texten nicht .zu entnehmen. 135

128 Deimel, A nOr 2 (1931) I 08f.; vgl. auch die Liste von Frauen und Madchen, die flir das E. M i
arbeiten bei Gelb, OLA 5/1, 62.

129 Gelb, JNES 24 (1965) 230ff.; JAOS 87 (1967) Iff.; Fs E. Volterra (1971) 137ff.; RA 66 (1972)

Iff.; JNES 32 (1973) 70ff. mit Bibliographie S.96-98; AOAT 25 (1976) 195ff. mit Bibliographie S.204

207; Harmatta/Komoroczy (Hrsg.), WGAV (1976); siehe auch Gelb, OLA, 5/1, 24.

130Gelb, JNES 24 (1965) 239, 241; RA 66 (1972) If.
131 Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 94-97, 103, Table 4,5,8.

132Gelb, JNES 24 (1965) 233; vgl. ferner die alteren Ausfiihrungen bei Schneider, ST, 89ff., 107f.

(Liste der Bernfe), 114, 117 (Liste der Rationen- und Wollzuteilung).

133 Goetze, JCS 23 (1970) 42 (7N-91); vgl. 2.5.7.

134Edzard, SRU, Nr. 62 IV 3-4.

l3SKrecher, ZA 63 (1974) I 94ff. Nr. I V 9-10, 202ff. Nr. 3 V 4-5.
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Eine besondere Stellung hatten die Ammen (urn-me) und die Kinderfrauen (um

me - da). Beide erhielten im Dienste des Palastes hohere Rationen als die meisten anderen

Leute des Personals, wobei die Amme mehr als die Kinderfrau bekam. 136 Amme und

Kinderfrau finden sich auch als Schenkende in den Tex ten, die Gaben an die Gemahlinnen

hoher 'Beamter' anfUhren. 137 Die beiden Berufe Amme und Kinderfrau fallen unter den

Sammelbegriff Ij AR - tu d - Mi was als 'weibliches Gesinde' oder ahnlich gedeutet wird. 138

Y. Rosengarten nimmt an, dass dem IjAR -tud-Personal in gewissen Fallen eine Sonder

stellung zukommen kann. 139 Die Einreihnung von Ij AR - tu d - Mi unter die hohen Beam

ten und angesehenen Berufe in den Texten mit Schenkungen scheint zu bezeugen, dass sie

zu dem hoher gestellten Personal gehorten. 140

Die Ij AR - tu d - Mi, fUr die kein weiterer Beruf angegeben ist, erhalten meist eine mitt

lere Ration, die der Ration der Aufpasser (?) ( K A - ~ u - d u 8 ) und Friseusen (su-{-MI)

entspricht. 141 Der Status der IjAR-tud-Mi scheint dafOr zu sprechen, dass sie freie oder

allenfalls eventuell halbfreie Frauen waren, die im Palast und Tempel ganz bestimm te

Aufgaben hatten.

Auch die F riseusen ( ~ u - i-Mi) gehoren zu der Gru ppe von Frauen, die nich t als gem e

bezeichnet werden. 142 Sie standen wahrscheinlich unter der Aufsicht eines Friseurs (su -1),

denn wenn ausdriicklich ,Friseusen zum Personal einer Prinzessin gehoren, hat diese immer

auch einen Friseur, der eine grossere Ration erhalt. 143

Un ter den Frauen, die in Werksta tten, Stallen und Offen tlichen 'Haushalten' arbeiten,

gibt es verheiratete, Witwen und solche, die als gem e bezeichnet werden; gem e sind nach

I. J. Gelb erwachsene Arbeitskrafte, die frei oder halbfrei waren. 144 Zu den geme zahlen

die Weberinnen (ki-sig), Spinnerinnen (ki-gu), MOllerinnen (geme-IjAR), 'Hirtinnen'

(gem e - m as, gem e - sab) und das Hilfspersonal in Tempeln, PaHisten, KOchen, Brauereien,

sowie an anderen "Arbeitsstatten". 145 Aber nicht nur die erwachsenen Frauen arbeiteten,

sondern auch deren Kinder und Waisenkinder. 146 In den 'Werkstatten' arbeiteten die

Frauen oft in Gruppen, die einem Aufseher oder einer Aufseherin unterstellt waren. Diese

Gruppen konnten wenn n6tig auch zu anderen Arbeiten herangezogen werden. 147

Als geme werden aber auch Frauen bezeichnet, die kultische Berufe ausubten, wie die

Sangerinnen, Musikantinnen und Klagefrauen, die andere Arbeiten zu verrichten 148 hatten.

136 Deimel, OrSP 43-44 (1929) 90ff.
137Bauer, AWL, 23 Iff. (Fa 173 III 9ff.);Deimel, AnOr 2 (i93l)40ff.
138 Siehe zuletzt Bauer, AWL, 95 ad YI 9; vgl. auch Sollberger, TCS I, 131.
139Rosengarten, esc, 162ff.
140 Siehe Anm. 137; vgl. Gelb, OlA 5/1, 60f.
141 Siehe Anm. 136.
142 Ibid.
143 Ibid.

144 Gelb, JNES 24 (1965) 232f., 238f.
145Ygl. die Listen bei Maekawa, Mesopotamia 8-9 (1973-74) 94-97.
146Siehe Anm. 144, 232ff., 238ff.;vgl. auch Gelb,OLA 5/1, 61f.
147Siehe Anm. 145, 92ff. mit Anm. 23, Table 5, 102ff. mit Anm. 30,36,42, 123ff. mit Anm. 68 (7, 8)

u. 70, Table 10.
148Hartmann, "Die Musik der Sumerischen Kultur" (1960) 130ff. (gala), 148ff. (nar), 165;Bauer,

AWL, 90 ad II 5 (geme-ubx-kU-ga), 228 ad II 7 (dam-ab-ba); Rosengarten, esc, I73ff., 177
Anm. 2 (A B, AS, IGI -dnanse )'; vgl. auch Pettinato, A kkadica 2 (I 977) 21, zu Siingerinnen in Ebla.



2.5 Frauen in schriftlichen Quel/en 163

Dass die gem e, die im Dienste einer Gottheit standen, auch kultische Aufgaben hatten,

kann aus den Listen der Trauerriten fUr Baranamtara geschlossen werden. 149 Wahrscheinlich

arbeiteten die meisten gem e in 'Werkstatten oder Haushalten' und wurden zu bestimm ten

Feierlichkeiten im Kult beschaftigt, wofUr sie eine besondere Ration erhielten, wie im FalJe

der Totenfeier fUr Baranamtara.

Rationen erhielten auch eine Reihe von alten Frauen und Sauglingen, die nicht arbeits

fahig waren. l. J. Gelb ist der Ansicht, dass der Tempel soziale Funktionen iibernahm, indem

man sich dort der Armen, Witwen, Waisen und Alten annahm, sie und ihre Kinder verko

stigte und ihnen Arbeit bot. ISO

2.5.5 Frauen im Rechtswesen

Familienrechtliche Regelungen aus fruhdynastischer Zeit sind nur in den Reform tex

ten Uru' inimginas iiberliefert, jedoch ist das VersHindnis der entsprechenden TextstelJen

schwierig und die Interpretation umstritten. 151 Aus den 'Regelungen' Uru' inimginas

geht alJerdings hervor, dass ein Mann sich gegen Gebiihren von seiner Frau scheiden lassen

konnte. 152 Was die' Polyandrie' betrifft, auf die anscheinend eine Regelung Uru' inimginas

Bezug nimmt. besteht noch Unklarheit hinsichtlich der Deutung des Satzes "die Frauen

von friiher hatten je zwei Manner; was die heutigen Frauen betrifft, wird dies ... fallen

gelassen ".153 Anscheinend handelt es sich aufgrund der sumerischen Terminologie hier

nicht urn rechtsgiiltige Ehen. ls4 Aus anderen Texten lasst sich schliessen, dass die Ehen in

der Regel monogam waren. ISS

Frauen treten auch in sogenannten Rechtsurkunden auf, bei denen es sich hauptsachlich

urn Kauf- und Verkaufsvertrage handelt. Da in diesen Texten meist nur die Personenna

men angegeben werden, ist es selten moglich das Geschlecht der genannten Person zu

erkennen. 156 Nur, wenn erlauternde Zusatze wie 'Gemahlin des PN' (dam - PN), 'Schwester

des PN' (nin/nin 9 -PN), 'Tochter des PN' (dumu-Mi.PN), ein Frauenberuf oder ein

ausschliesslich weiblicher Name dasteht, wissen wir, dass Frauen gemeint sind. Es konnen

deshalb hier nur einzelne Beispiele fUr Frauen im Rechtswesen angefUhrt werden.

Auf einem Kudurru der fruhen FD-Zeit (Nr. 582, siehe 2.1.2.3) sind alJe im Text

genannten Vertragspartner abgebildet, unter ihnen auch zwei Priester mit ihren Tochtern,

149Ygl. Rosengarten, esc, 172ff. (DP 159).

150 Ygl. Gelb, RA 66 (1972) 2, 8f. bes. S.I Of.; zu den verschiedenen Personen, die Rationen erhalten,

siehe idem, JNES 24 (1965) 238; idem, OLA 5/1, 61ff.; vgl. auch Ukg. 4-5, 12:23-28 in Steible, FAOS

5/1,310ff.

151 Siehe Edzard, WGA V, 145ff. (mit Literaturangaben in den Anmerkungen) und zuletzt Steible,

FAOS 5/1, 316ff. (Ukg. 6, 2: 15'-21'; 3:20'-24') mit Anm., FAOS 5/11, 162ff.
IS2Steible, FAOS 5/1, 316f. (Ukg. 6,2:15'·21').

IS3 Zitiert nach Steible, FAOS 5/1, 319 (Ukg. 6, 3: 20' -24').
154 yg l. Steible, FAOS 5/11, S.162f.

155 Es gibt ausser der Textstelle in Ukg. 6 keinerlei Hinweise in den Texten fUr Polyandrie oder Poly

gamie; vgl. Gelb, OLA 5/1, 26,61, 65; siehe auch 2.5.6 mit Anm. 181-183 dieser Arbeit.

IS6 Diesen Ausflihrungen liegen folgende Bearbeitungen der Rechtsurkunden zugrunde: Edzard, SR U;

Bauer, ZA 61 (1971) 316ff. (Rez. zu SR U); Krecher, ZA 63 (1974) 145ff.; femer mochte ich darauf hin
weisen, dass nach Auskunft von I. J. Gelb auch in den archaischen Kudurru- Texten eine Reihe von Frauen

genannt werden; vgl. auch Gelb, OLA 5/1, 79, 88ff. zum Problem der PN siehe auch 2.5 Anm. 7.
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die Land verkaufen bzw. erwerben. Diese Darstellung zeigt, was I. J. Gelb fUr die friihdynas

tische Zeit aufgrund der Texte nachweisen konnte: Land und Hauser waren in Familien

besitz, weshalb Verkaufer und Kaufer in Gruppen auftreten. Zu diesen Gruppen gehoren

auch die weiblichen Angehorigen einer Familie oder Sippe, d.h. Ehefrauen, erwachsene (?)

Tochter und Wit wen mit ihren Kindern. 157

Der soziale Status der Kauferinnen und Verkauferinnen von Immobilien ist ganz unter

schiedlich. Die Spanne reicht von der Gemahlin eines Tempelverwalters l58 fiber die eines

'Katasterleiters'159 bis zur Gemahlin eines 'Schafmannes'.160 Wie so haufig bei Frauen wird

auch in den Rechtsurkunden entweder nur der Personenname oder der Name mit dem

Zusatz 'Gemahlin des PN '. seltener die Stellung des Ehemannes angegeben. 161

Dimtur 162 und Baranamtara treten auch als Kauferinnen von Sklaven auf. 163 Ein Text

beurkundet den Verkauf eines Sohnes durch seine Mutter an Dimtur;164 ein anderer den

Kauf eines Sangers durch Baranamtara, hier tritt die Gemahlin eines Lederarbeiters als

Glaubigerin des Verkaufers auf. 165

In den Urkunden werden haufig sogenann te 'Sonderleistungsempfanger' aufgefUhrt,

die teilweise mit den Vertragspartnern verwandt sind, aber nicht immer von den Zeugen

un terschieden werden konnen. 166 Zu diesen 'Sonderleistungsempfangern' gehoren auch

Frauen, wie z.B. eine 1u kur - Priesterin, 167 die Schwester eines nicht naher bezeichneten

Mannes (?) 168 und die Tochter einer Verkauferin. 169

Als Zeuginnen treten in den Urkunden verheiratete Frauen,170 die Schwestern von

Personen, die in den Vertragen erwahnt werden, 171 sowie eine Hebamme l72 und eine Reihe

nur namentlich aufgefUhrter Frauen 173 in Erscheinung.

Diese kurze, selektive Uebersicht lasst erkennen, dass Frauen im Zivilrecht sowohl im

Familienverband als auch selbstandig als rechtsfahige Vertragspartner und Zeugen akzeptiert

wurden; die rechtliche Stellung der Frau scheint sich nicht mit dem Tode des Ehemannes zu

andern, denn Witwen sind den verheirateten Frauen zumindest bei Immobilientransaktionen

157Vgl. Gelb, OLA 5/1, 69ff., 79, 88ff.
158 Edzard, SRU, 78, Nr. 35 11-3.
159 Ibid ., 189 Nr. 117 IV 5-7.
16olbid., 58, Nr. 25 VIII 3-6.
161 Ibid., 24 Nr. 2 IX 1; zurn PN vgl. Bauer, ZA 61 (1971) 319; Edzard, SR U, 84 Nr. 38 I 2-3; S. 67

Nr. 31 I 2-3;vgl. dazu Halla, OrNS 42 (1973) 237f.
162Edzard, SRU, 90 ad I 51iesst LV -sessig-TUR.
163 Ibid., 85ff. Nr. 40,41,44 und 45. Zu den Preisen fUr Sklavinnen siehe ibid. S.87 und Schneider,

ST, 113.

164 Edzard, SRU, 91f. Nr. 44.
165 Ibid., 93 Nr. 45.
166Zu den 'Sanderleistungsernpfiingern' siehe Krecher, ZA 63 (1974), 165ff. bes. 167f.; bei den Ver-

wandten kann es sich auch urn Mit-Kaufer bzw. Mit-Verkiiufer handeln, vgl. Gelb, OLA 5/1, 69ff., 79.
167Edzard, SRU, 68 Nr. 3111112-13. .
168Ibid., 33 Nr. 7 1117-8.
169 Ibid., 89 Nr. 43 II I 1.

170lbid., 185ff. Nr. 117 IV 20' -21'.
171 Ibid., 116f. Nr. 62 II 4-7, II 8-111 2, III 3-6.
172 Ibid., 116f. Nr. 62 IV 3-4.
173Ibid., 55 Nr. 23 V 3, S.78f. Nr. 35 VII 7, S.112f. Nr. 60 VIII 3, S.116f. Nr. 62 III 7-IV 1; Krecher,

ZA 63 (1974) 228ff. Nr. 12 VIII 1- 2.



2.5 Frauen in schriftlichen Quellen 165

gleichgestellt. 174 Hinsichtlich der familienrechtlichen Stellung der Frau bleiben Unklarheit

en, da nich t festzustellen ist, ob z.B. auch den Frauen das Recht auf Scheidung zustand.

2.5.6 Sexualitat, Ehe uod Familie

Es gibt nur wenige Texte, die einen Einblick in das Privatleben geben. Zu diesen konnen

gewissermassen die 'Instructions of Suruppak' geziihlt werden, in denen ein Vater seinem

Sohn RatschHige gibt, die sich wie Sprichworter lesen. 17S In einigen dieser RatschHige sind

Aussagen enthalten, die sich auf Frauen beziehen und privaten Charakter haben. Dahinter

stecken Verhaltensregeln fUr den Umgang mit Frauen, sowie allgemeine Aussagen zum

Eheleben. So wird dem Sohn des Suruppak geraten, keine Miidchen zu vergewaltigen, wei!

er mit einer Anzeige (?) rechnen muss. 176 Auch solI sich der junge Mann sexuell weder mit
Sklavinnen noch mit Prostituierten einlassen. 177 Streng sind auch die Sitten im Umgang mit

jungen Madchen oder Frauen. 178

Die Spriiche, die sich auf Liebe, Ehe und Ehefrau beziehen, lassen eine sehr positive

Einstellung erkennen, wie z.B.

"The married man is well equipped,

The unmarried man sleeps (?) in a haystack;" 179

oder

174Vgl. Gelb. OLA 5/1, 88ff.
175 Alster, The fnstrnctions of Surnppak, Mesopotamia 2 (1974); vgl. dazu Wilcke, ZA 68 (1978)

196ff. Die Umschrift und englische Uebersetzung folgt Alster, die deutsche Uebersetzung Wilcke.
176Ibid., llff. (AbS-T 393 VI 8), 38f. Z.67:

[dlu[mulliI-ra [SAL+gh a.zi na-e ... 1
dumu lu-ra g l ~ a.zi na-an-ne-en kisal-e ba-e-zu-zu

Do not commit rape upon a man's daughter, she will announce it to the courtyard.

Du sol1st niemandes Kind vergewaltigen! Es wird den Ho"f(?) informieren!

177lbid., llff. (AbS-T 393 VI 6-7) 36f. Z.54:

geme-zux(AZU) S A L + g i ~ na-e ZiI.ur5 ~ e - m u - ~ [ a 4 1

geme-zu-ur g i ~ na-an-diI zU.ur ~ u - m [ u l - r i - i n - s a 4

Do not have sexual intercourse with your slave girl, she will call you: Traitor!

Du sol1st deine Sklavin nicht beschlafen! Sie hat dir ... !

(AbS-T 393 II 3)42f. Z.159:

geme kar.ak na-Hm KA .iI.SAR- kam 4

[kar].ke4 n a - a n - ~ a m - ~ a m - a n KA u4.SAR-ra-kam

Do not buy a prostitute, it is horrible(?).
Du sol1st keine Prostituierte Sklavin kaufen-sie/es ist das ... des Neumonds!

Zu kar.ak = kar-kid "Prostituierte", vgl. Civil, RA 70 (1976) l89f. (2).

178Ibid., llff. (AbS-T 393 IV 1-2), 36f. Z.38:
[ki(?).si]kil(?)-da na-da-rneLreIKA.sig [m]al)x(AL)
ki.sikil dam-tuku-e-de nam-mu-un-ne(?)-e inim.sig.ga mal)- [am]

Do not speake?) with a girl if you are married(?), the slander is strong.
Mit einer verheirateten jungen Frau sol1st du nicht spielen! Die iible Nachrede (ist) iiberaus gross!

179 Ibid., 11 ff. (AbS-T 393 Rs. III 11-12) 44f. Z.190-l9l:

dam.tuku a se-du7/dam.nu.tuku ser.dib DU
lu dam.tuku a su im-du7 -du7/dam-nu-un-tuku se.er.tab-ba mu-un-na

Der verheiratete Mann hat sich gut versorgt.
Der unverheiratete Mann hat sich auf Stroh(?) gebettet.
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"Love main tains a family,

Hatred destroyes a family." 180

Ein anderes Sprichwort weist darauf hin, wie wichtig eine gute Ehefrau fUr das Heim ist. 181

Es ist zu beobachten, dass die Ehe monogam war, wie beispielsweise der Tatsache zu

entnehmen ist, dass fUr fast alle Herrscher nur eine Ehefrau iiberliefert iSt. 182 Auch die

vielen Weihinschriften fUr eine Gemahlin und zum Teil auch fUr deren Kinder lassen den

Schluss zu, dass die Ehe monogam war. 183 Dasselbe Hisst sich in den Wirtschaftstexten

beobachten, in denen immer dieselben Gemahlinnen genannt sind. 184

Mit der Familienstruktur hat sich zuletzt I. J. Gelb beschaftigt und festgestellt, dass

Kleinfamilien neben den Sippen bestanden. 185 Die Kleinfamilie umfasste Vater, Mutter

und zwei bis drei Kinder. 186 Eine besondere Stellung scheinen die Herrscherfamilien einzu

nehmen fUr die haufiger eine grosse Kinderzahl bezeugt ist. 187

Auffallend ist, dass die meisten Frauen, fUr die kein Beruf angegeben ist, als Gemahlin

(dam) auftreten. 188 Dies hat H. Limet auch in der Ur-III-Zeit feststellen konnen und

daraus den Schluss gezogen, dass "la femme est, avant tout, pour l' etat civil une epouse ".189

2.5.7 Weihgeschenke mit Inschriften von und fUr Frauen

Unter den Weihgeschenken fUr Gottheiten und Tempel, die Votivinschriften von Frauen

oder deren Ehegatten tragen, finden sich mehrheitlich Gefasse aus verschiedenen Gesteins

arten, selten sind Inschriften auf Statuen 190 oder andere Gegenstande. 191

180lbid., I iff. (AbS-T 393 Rs.IY 4-5), 46f. Z.207-208:

~ a . k L a g a ntg e du-du / ~a.hu(!) (text:RI) .gig n{g e gul-gul

§a.kLaga n{g e dU-du-u-dam/§a.l].ul.gig n{g e gul-gul-lu-dam

Ein liebendes Herz ist es, das Hauser erbaut, ein hassendes Herz ist es, das Hauser zerstort.
181 Ibid., Ilf. (AbS-T 393 Y 5), 46f. Z.219:

munus z [i] gan z [i x xJ

munus zi e zi-~e III §i-i[n-ga-ga-ga]

A man (installs) a good woman for a good field /house.

Eine rechtschaffene Frau wird ein Mann als fruchtbares Feld (anlegen).

182Ygl. 2.5.1; siehe hierzu auch Gelb, DlA 5/1, 26, 61f., 65ff. Gelb nimmt auf Grund der hohen

Kinderzahl einiger Herrscher an, dass diese mehrere Frauen bzw. Konkubinen hatten, wohingegen in den

anderen Geseilschaftsschichten die monogame Ehe ublich war. Bisher ist nur fUr Mesannepada von Vr und

Abzukidu von Nippur belegt, dass sie zwei Gemahlinnen hatten, aile anderen FD-Herrscher hat ten anschei

nend nur eine Gemahlin. Zudem geht aus den Inschriften nicht hervor ob Mesannepada und Abzukidu sich

nach dem Tode ihrer ersten Gattin wieder verheirateten oder ob sie mehrere gleichzeitig Frauen hatten.

183 ygl. 2.5.5 und 2.5.7;fernerGelb,DlA 5/1, 65.

184 Siehe 2.5.3; femer Gelb, DlA 5/1, 60f.

185 Gelb, DlA 5/1, 25ff., 56ff.
186Ibid., 26, 61f.

187Ibid., 26, 65ff.

188Ygl. 2.5.3, 2.5.4 und 2.5.7.

189Limet, L 'anthroponymie sumerienne dans les documents de la Jierne dynastie d'Ur, Paris 1968,57.

190 yg l. Steible, FADS 5/1, 275 (Enentarzi 2); 5/[[, 339f. (AnVr I).

191 Z .B. ein Keulenknauf: siehe Anm. 197; Tafeln: Steible, FADS 5/11,251 (AnNip. 47), 296f. (En§a

ku§anna 4), 346f. (Anonym 13); siehe auch Anm. 195.
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In den Votivinschriften werden Gottheiten von Frauen oder deren Ehemannern urn ein

langes Leben fUr sich (nam-ti-la-ni-se) und fUr ihre Gattin und Kinder (nam-ti

d a m - d u m u - n a - ~ e ) gebeten. l92 Bei den Frauen wird der Familienstand, d.h. Mutter,

Gemahlin, Tochter, in den Inschriften haufig angegeben, dagegen nur vereinzelt der Beruf

einer Frau. Oefter ist der Beruf des Ehemannes genannt, wobei es sich vornehmlich urn

Manner in hohen Positionen handelt sowie Vertreter einiger, wohl sehr angesehener Berufe.

Am zahlreichsten sind die Weihgeschenke von verheirateten Frauen (d am) aus dem

Inanna-Tempel in Nippur. 193 Ein Gefass aus Onyx stiftete die verheiratete Tochter Lugal

kisalsis von Uruk,194 eine goldene Platte die Gemahlin des G g ~ a k i d u von Umma, Tochter

des Urlumma von Umma und Enkelin des Enakalle von Umma. 19S Die Inschrift auf einer

Schale aus Ur nennt als Stifter Meski' agnun und seine Gemahlin. 196 Weitere Inschriften

von verheirateten Frauen finden sich auf einem Keulenknauf, der wahrscheinlich aus Telloh

stammt 197 sowie auf Gefassfragmenten aus Adab 198 und Ur. 199

Zwei Inschriften fallen aus dem ublichen Muster heraus: Die Kopie einer Inschrift aus

Nippur,200 in der eine Ehefrau einen Gegenstand fUr das Leben ihres Gatten weiht, sowie

die Inschrift auf einem Gefassfragment aus Ur,201 das von einer Mutter fUr das Leben ihrer

Kinder gestiftet wurde. Wie oben ausgefUhrt, stiften Frauen Weihgeschenke fUr sich oder

Familienvater fUr das Leben ihrer Gemahlin und Kinder. 202 Selten geschieht es, dass Eltern

Votivgaben fUr erwachsene Kinder darbringen, wie z.B. eine Statue aus Uruk, die fUr einen

Tempelverwalter von seinen Eltern geweiht wurde. 203 Auch berufstatige Frauen wie die

Hebamme aus Nippur, deren Weihgeschenk, ein Gefass, im dortigen Inanna- Tempel gefun

den wurde,204 finden sich nur vereinzelt unter den Stiftern, was wohl mit der schlechteren

wirtschaftlichen Lage der meisten berufstatigen Frauen zusammenhangt. Die Stellung der

Ehefrauen und Tochter ist vom Beruf oder dem Status des Ehemannes bzw. Vaters abhan

gig: Unter den Stifterinnen und Begunstigten finden sich folgende Frauengruppen

1. Gemahlinnen und Tochter von Herrschern. 20S

2. Gemahlinnen und Mutter von Tempelverwaltern. 206

192 VgI. auch Gelb, OLA 5/1, 92f.

193Goetze, JCS 23 (1970) 39ff.;Steible, FAOS 5/11, 233ff. (Abzukidu 1 und 2,Nammau 1, AnNip. 2,
10-12,14,15,27,32,42,46,47); zwei Votivgaben von Frauen stammen aus den aIteren Grabungen, ihr
genauer Fundort ist nicht bekannt: ibid., AnNip. 3 und 57.

194 Steible, ibid.: 308 (Lugalkisalsi 3).
19S Ibid., 268f. (Gi~~akidu 1).
196 Ibid., 277 (Meski 'agnun 1).
197Cameron, JCS 20 (1966) 125.
198 Steible, ibid., 196 (AnAdab 7).
199 1bid., 287f. (AnUr 16).
200 Ibid., 228 (AnNip. 2b).
201 Ibid., 287f. (AnUr 16).

202Ibid., 228ff. (AnNip. 2,3, 6, 8,9. 50,60), 202 (AnEsn. 1),263 (AnSippar 3),291 (AnUr 22),
188f. Anm. 4.

203 Ibid., 339f. (AnUruk 1).
204 Ibid ., 238 (AnNip. 21).

20sIbid., 223f. (Abzukidu 1 und 2, Nammab 1), 268f. ( G i ~ ~ a k i d u 1),227 (Meski 'agnun 1),308 (Lugal
kisalsi 3).

206 Ibid., 250f. (AnNip. 46 und 47), 339 (AnUruk 1).
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3. Gemahlin eines Grosswesirs,207 Katasterleiters,208 Feldvermessers 209 und Schreibers.2lO

Der Kreis der Weihgeschenkstifter beschrankt sich aber nicht ausschliesslich auf Personen

aus Familien der fiihrenden Schichten. Vereinzelt wurden auch Votivgaben von Hand

werkerfamilien gefunden: So von einem Gartner 211 und einem Barbier. 212

Leider ist der Erhaltungszustand der meisten Weihgeschenke bzw. der Votivinschriften

so fragmentarisch, dass weder die Gottheit, der das Weihgeschenk dargebracht wurde, noch

die Namen der Stifter, ihr Beruf oder Familienstand vollstandig erhalten sind. Dennoch

ergibt sich aus dieser knappen Uebersicht, dass es vor allem Frauen aus den regierenden

Familien und die Gattinnen von Mannern in hohen Positionen waren, die Votivgaben

stifteten oder fOr deren 'langes Leben' sie geweiht wurden. 213 Es konnten sich wohl nur

wenige, wohlhabende Familien leisten Gefasse oder sogar Statuen aus Stein herstellen und

mit Inschriften versehen zu lassen und einer Gottheit zu weihen. 214

2.6 Ueberlegungen zur Situation der Frau in der FD-Zeit

In der FD-Zeit ist auffallend, wie haufig Frauen in der bildlichen Kunst auftreten. Man

begegnet ihnen in der Plastik, lien Reliefdarstellungen und Siegelbildern beinahe so oft wie

den Mannern. Thematisch handelt es sich vor allem urn Szenen mit kultischem Charakter.

Die weiblichen Statuetten verkorpern vornehmlich Frauen von hohem Status, darunter

z.B. eine Prinzessin (Nr. 483), die Tochter Enentarzis von Lagas (Girsu), und hohe Priester

innen. 1 Sie erscheinen in Funktionen wie Kultteilnehmerinnen, Bankett-Teilnehmerinnen,

sowie Weih- und Opfergabenbringerinnen und vereinzelt wohl auch als Beterinnen. 2 Ihre

hohe gesellschaftliche und/oder kultische Stellung bzw. Funktion kann gelegentlich daran

erkannt werden, dass eine Frau auf einem Hocker sitzt, der mit Stierbeinen verziert sein

kann. 3

In den szenischen Darstellungen von Kulthandlungen sehen wir Frauen aus den Herr

scherhausern, eillzelne Priesterinnen von hohem Rang, sowie Gruppen von Priesterinnen

und Kultpersonal. 4 Unter diesen Kulthandlungen findet sich die bisher alteste bildliche

Ueberlieferung historischer Frauen, namlich der Gemahlin des Urnanse, Menbara' abzu, und

seiner beiden Tochter Ninusu und Abda (Nr. 556 und Nr. 559). Weitere historische Frauen

kennen wir von Siegelinschriften (2.1.3.4), darunter Puabi, zwei Gemahlinnen des Mesanne

pada von Ur und Baranamtara, die Gemahlin des Lugalanda von Lagas (Girsu). Auch in

207 Steible, FAOS 5/ II, 296f. (Ensakusanna 4).
208 Ibid., 234 (AnNip.ll).
209Ibid., 232 (AnNip.8).
210 Ibid., 248ff. (AnNip. 42).
211 Steible, FAOS 5/1, 370f. (AnLag. 30).
212 1dem, FAOS 5/II, 188f. Anm. 4; vgl. auch Gelb, OLA 5/1,65.
213 Ge1b, ibid., 65 hat darauf hingewiesen, dass aus diesen Inschriften hervorgeht, dass die Ehen mono

gam waren; siehe auch S. 163, 166 dieser Arbeit.
214 ygl. dazu auch Gelb, ibid.

1Siehe 2.1.1 und 2.1.2.
2Ygl. 2.1.1.
3Ygl. 2.1.1.
4 ygl. 2.1.2.
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Weihinschriften und Wirtschaftstexten werden mehrere Gemahlinnen, Tochter und wei

bliche Verwand te von Herrschern aufgefiihrt (Kapitel 2.5.1). Die einzige regierende Konigin,

Kubaba von KiS, wird nur in der Konigsliste erwahnt (2.5.1).

Frauen aus regierenden Familien, eine n in - din gir - Priesterin sowie 'Hofdamen' sind

wahrscheinlich in den Bankettszenen dargestellt, die wir als Festmahle definiert haben und

die in jeder Stadt bzw. jedem Staat zu Ehren der entsprechenden Stadtgottheiten im Rah

men eines Kultfestes stattfanden (2.1.2.2 und 2.1.3.2). Die Bankettszenen zeigen iiberwie

gend ein Paar, d.h. eine Frau und einen Mann, als Hauptpersonen, die wir entweder als das

Stadtfiirstenpaar oder ein hohes Priesterpaar gedeutet haben. Ein Zusammenhang mit der

'Heiligen Hochzeit' ist bis auf eine Ausnahme (NT. 575) bei diesen Darstellungen nicht zu

erkennen.

Neben Frauen von hohem und mittlerem Status finden sich Dienerinnen, Musikantinnen

und Tanzerinnen, die wohl zum Kultpersonal gehorten, und teilweise in den Texten unter

den Sklavinnen zu finden sind. Allerdings scheinen zumindest einige Musikantinnen Siegel

tragerinnen gewesen zu sein. s Eine genaue Abgrenzung zwischen der mittleren und unteren

Schicht ist auf Grund des Berufes einer Frau nicht immer moglich. Es ist iiberhaupt anzu

nehmen, dass die so bezeichnete 'untere gesellschaftliche Schicht', zu der die Sklavinnen

und die in der Landwirtschaft, den Werkstatten und 'Haushalten' arbeitenden Frauen

gehoren, zu differenzieren ist in freie, halbfreie und abhangige Frauen. 6 In den Darstel

lungen sind solche Unterschiede nicht zu erkennen, zumal z.B. Herrinnen und Dienerinnen

gerade in den Bankettszenen fast immer gleich gekleidet und frisiert sind. Aus den Texten

konnten sich Unterschiede ergeben, jedoch war eine solche Untersuchung im Rahmen dieser

Arbeit nicht moglich.

Die Texte, d.h. vor allem die Wirtschafts- und teilweise auch die Rechtsurkunden geben

in der FD-II I-Zeit erstmals einen Einblick in die Funktionen und Aemter von Frauen und

Frauengruppen im Staats- und Wirtschaftsleben. Sie berichten von den umfangreichen kul

tischen und administrativen Aufgaben der Gemahlinnen der Stadtfiirsten, nennen verschie

dene Klassen von Priesterinnen, Frauenberufe wie Hebamme, Amme, Kinderschwester,

Friseusen, Spinnerinnen, Weberinnen, Miillerinnen und viele Frauen, die im Palast, Tempel

und in Stallen arbeiteten. Zum Teil wurden diese Frauen aber auch zu kultischen Diensten

herangezogen. 7

Den Rechtsurkunden entnehmen wir, dass auch Frauen, die nicht aus dem Herrscher

hause stammten, rechtsfahig waren und z.B. Immobilien kaufen und verkaufen, sowie als

Zeuginnen auftreten konnten. Ein einziges Monument, ein Kudurru (NT. 586), stellt zwei

Frauen dar, die an einer Immobilientransaktion beteiligt sind: Die eine ist die Verkauferin,

die andere die Mitkauferin, und beide sind Tochter eines Priesters.

Aus den Inschriften auf Weihgeschenken (2.5.7) und einigen Texten aus Lagas, in denen

die Gemahlinnen hoher 'Funktionare' aufgefiihrt werden (2.5.3), konnten wir schliessen,

dass zwischen Frauen aus den regierenden Familien und den arbeitenden Frauen bzw.

Sklavinnen, sowie dem 'niederen' Kultpersonal eine mittlere gesellschaftliche Gruppe

existiert hat, zu der vor allem die Gemahlinnen von Mannern in angesehenen Berufen

gehorten, d.h. von Priestern, Beamten, Aufsehern und Vorstehern. Wir nehmen an, dass sich

diese Frauen auch unter denen befinden, die S tatuetten stifteten, vielleicht als 'Hofdamen'

5 Siehe 2.1.3.

6Vgl. 2.5.4.

7Vgl. 2.5.1, 2.5.2 und 2.5.4.
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in Bankettszenen dargestellt sind, die reiche Grabausstattungen haben konnten, und als

Kauferinnen bzw. Verkauferinnen von Immobilien in Erscheinung traten. 8

Wenn wir die archaologischen und die schriftlichen Quellen der FD- Zeit vergleichen,

so finden wir Frauen von hohem Status, d.h. Koniginnen, Prinzessinnen und hohe Priester

innen einerseits in der Plastik, auf Reliefs und Siegeln in Kult- und Bankettszenen, sowie

als Siegeltragerinnen, andererseits in den Texten als Verwalterinnen des E.MI, als mas

d ari a - Abgaben -Empfangerinnen, als Opfernde bei Kultfesten und als Besitzerinnen von

Eigentum sowie unter dem Personal.

Die Frauen von mi ttlerem Status haben wahrscheinlich auch Statuetten gestiftet, treten

in Gruppen in Kultszenen in priesterlichen Funktionen auf (lukur- oder nu-gig-Priester

innen 9 ), als 'Hofdamen' in Bankettszenen, konnten Siegeltragerinnen sein, stifteten Weih

gefasse und waren meist verheiratet. Zu ihnen gehoren wohl auch die Priesterinnen mit

sexuellen Funktionen, sowie eventuell die Tempelprostituierten. 10

Die unterste Frauengruppe besteht aus dem in Kult- und Bankettszenen auftretenden

Kultpersonal, Musikantinnen, Tanzerinnen und Dienerinnen auf der einen Seite, sowie aus

den in den Texten genannten in Palast, Tempel und 'Betrieben' arbeitenden Frauen und

andererseits z.T. auch deren Kinder.

Fassen wir diese Ergebnisse zusammen, so erkennen wir einen pyramidenartigen gesell

schaftlichen Aufbau, an dessen oberster Spitze die Frauen der herrschenden Familie und

die hohen Priesterinnen stehen, d.h. eine oberste Gesellschaftsschicht, die uns hauptsachlich

in reprasentativer und kultischer Funktion fassbar wird. Darunter folgt die Gruppe der

Frauen, die mit Priestern und 'Beamten' verheiratet sind, sowie weitere Priesterinnen

Klassen und wohl auch Vertreterinnen einiger weniger Frauenberufe. II Die unterste Schicht

setzt sich aus den zahlenmassig stiirksten Gruppen des Kultpersonals und der arbeitenden

Frauen mit ihren Kindern zusammen, d.h. wir haben hier eine vielschichtige nicht homogene

gesellschaftliche Gruppierung vor uns.

8YgJ. 2.1.1,2.1.3.2,2.4 und 2.5.7.

9 0b die nin - di ngir - Priesterinnen wr obersten oder mittleren Schicht zu rechnen sind, ist unsicher,

vgl. 2.5.2.

IOYgJ. 2.2.3.1 und 2.2.3.2.

llYgl. 2.5.4.



3. SCHLUSSBEMERKUNGEN

In der vorliegenden Arbeit haben wir die Situation der Frau in altsumerischer Zeit unter

sucht. Es ist jedoch nicht moglich abschliessend eine Entwicklung oder Geschichte iiber die

Frau in diesen Perioden zu schreiben, da die erhaltenen Zeugnisse nur beschrankt Auskunft

iiber das Leben der Frauen im Alten Mesopotamien def Frilhzeit geben. Hinzu kommt die

ZuHHligkeit der QueIlen und die Unsicherheit in der Deutung, sodass sehr oft mit Wahr

scheinlichkeitsannahmen gearbeitet werden muss. Die hier geschilderten Ergebnisse konnen

deshalb weder als endgiiltige, noch als absolut objektive Aussagen gewertet werden.

Die Grundlage unserer Untersuchungen bilden die archaologischen und schriftlichen

QueIlen, aus denen sich wiihrend der altsumerischen Zeit zwei Hauptwirkungsbereiche der

Frau erkennen lassen: Der Kult und die Wirtschaft. Wie das Diagramm auf Seite 180 sche

matisch aufzeigt, verteilen sich die Quellen sehr ungleichmassig zu Gunsten des offent

lichen Bereiches und stammen iiberwiegcnd aus der friihdynastischen Zeit.

Ehe wir den Versuch unternehmen eine chronologische DarsteIlung der Situation der

Frau unter einzelnen Gesichtspunkten aufzuzeichnen, befassen wir uns kurz mit dem

Schriftzeichen fUr 'F rau ' im Sumerischen. I

Das sumerische Schriftzeichen fUr Frau Mi wird mit dem weiblichen Schamdreieck

geschrieben, in das ein senkrechter Strich zur Andeutung der Vulva eingeschrieben ist. 2

Dieses Zeichen tritt schon in den archaischen Texten aus Uruk auf. j Seine Ur- und Grund

bedeutung ist Vulva (gal4 im Sumerischen), und davon abgeleitet werden die Bezeich

nungen fUr aIles Feminine: So z.B. das Determinativ bei Namen, Berufen und der Sprache

der Frauen oder bei weiblichen Tieren. 4

Auch die beiden wichtigste!l sozialen 'Klassen' bei den Frauen 'Dame' bzw. 'freie Frau'

(sumerisch murub [=MLLAGAR]) und 'Skavin' (sumerisch geme [=MI.KUR]) ver

wenden M i in der Wortbildu ng. 5

1m Unterschied zu dem einen Ideogram fUr Frau, feminin und Vulva gibt es mehrere

Ideogramme fUr Mann, Miinnlichkeit, Penis,6 d.h. ein Schriftzeichen allein deckt die ge

samte Begriffsvorstellung 'Frau' ab, nicht aber so beim Mann.

Interessant ist dabei, dass das sumerische Wort fUr Mann 'gurus', keinen geschlecht

lichen Ursprung hat, sondern mit demselben Zeichen geschrieben wird wie das Ideogramm

'stark'. Das bedeutet, dass die Sumerer das Symbol der Starke als Attribut des Mannes und

Mann und Starke als Synonym betrachteten. Als Schriftzeichen fur Frau hingegen wahlte

I Bottl~ro, Histoire mondiale de la femme, Yol. 1, S.163f.

2 Deimel, SL, Nr. 919; Labat, Manuel d'epigraphie akkadienne, 5. ed., Paris 1976, 229 no. 554.

3 Falkenstein, A TU, Nr. 21.

4Siehe Labat, Anm. 2.

5 Siehe Labat, Anm. 2.

6Ygl. z.B. yon Soden, AHw, 265 s.y. gurus, 1527 s.y. zikrutu(m).
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man nicht einen abstrakten Begriff, sondern eine anatomische Gegebenheit und vielleicht

auch die damit implizierte Fahigkeit von Empfangnis und Gebaren. Darin kommt das Ge

wicht der Geschlechter innerhalb des Gesellschaftswesens zum Ausdruck: Die Einstellung

der Sumerer zur Frau scheint demnach grundsatzlich geschlechtsbezogen zu sein, d.h. man

sah ihren Wert vor allem in ihren sexuellen und Fortpflanzungsfahigkeiten. AIle anderen

Funktionen waren somit sekundar.

Wenn wir uns den archaologischen Denkmalern zuwenden, taucht die Frage auf, ob es

im Alten Mesopotamien in der Uruk/ GN - und FD-Zeit ein Idealbild der Frau gegeben hat,

in dem vielleicht auch eine besondere Betonung des Weiblichen zu finden ist.

In der Uruk/ GN -Zeit bieten die wenigen plastischen und reliefierten Bildnisse von

Frauen kein einheitliches Bild: Das hervorragende Werk ist der sogenannte Uruk- Kopf

(Nr. 1), der durch seine feinen, wohlproportionierten Gesichtszuge und vornehme Ausstrah

lung besticht. Vielleicht durfen wir in ihm das Idealbild der Uruk-Zeit sehen. Sollte der

Uruk -Kopf den Vollkommenheitsvorstellungen seiner Zeit en tsprechen, bleibt erstaunlich,

warum kein anderes Werk ihm gleicht (vgl. 1.1.1, 1.1.2 und 1.2.1).

Zu einem Idealbild der Frau gehart auch ihr Karper, und wenn wir uns die rundlichen,

vollbusigen (Nr. 6), sowie die flachbusigen oder die plumpen, relativ schlanken Figuren

(Tf. IX Nr. 200-202) anschauen, vermissen wir ein einheitliches Ideal.

Gepragt wird das Erscheinungsbild der Frau auch durch ihre Haartracht und Kleidung.

Hier sind die Darstellungen einheitlicher: Frauen bevorzugten lange, auf den Rucken herab

fallende Haare (Tf. I-III, IX, Nr. 6-14, 201, 202), geflochten oder gelockt (Tf. IV Nr. 15

18), die in der Glyptik im Profil-und somit in Form eines Pferdeschwanzes (pigtail)-wie

dergegeben werden (Tf. V-VI I I).

Das am haufigsten dargestellte Gewand ist ein langes, glattes Kleid, das bis zu den Fussen

reicht (Tf. I-III Nr. 7-13, Tf. IV Nr. 20), seltener sind kniebedeckende Rocke, manchmal

mit breitem Gurtel (Nr. 6, 14; Tf. IV Nr. 21, 27).

In fruhdynastischer Zeit andert sich zwar das aussere Erscheinungsbild, aber einheit

licher wird es nicht. An den Frauenkopfen, von denen keiner die Feinheit und Ausstrahlung

des Urukkopfes erreich t, fallen vor allem die grossen Augen sowie die vielen verschiedenen

Frisuren auf (2.1.1, Tf. XI II, XI V, XV, XVII I, XIX, XXVI, XXVII, XXVI II, XXIX).

Die Karper werden in allen Formen-von ilppig bis schlank, von voll- bis flachbusig, von

schmal- bis breithuftig-dargestellt (Tf. XIII, XVI, XXII, XXIV, XXV, XXXII). Unter den

nackten Frauenfiguren finden sich jedoch in der Mehrzahl solche mit ausgepragten Becken

und vollen Oberschenkeln (2.2.1, Tf. XXXI 1).

Die Kleidung ist in frtihdynastischer Zeit vielfaltiger als in der Uruk/GN-Zeit. Am

beliebtesten waren Gewander mit schragem Dekollete, die einen Arm und eine Schulter

entblassen. Der Schnitt-eine Art Wickelkleid-bleibt immer derselbe, nur das Material ist

verschieden. Daneben gibt es auch Kleider mit Capes (2.1.1, Tf. XIII, XIV, XVI, XXI

XXV). Die Gewander sind zwar fUr das aussere Erscheinungsbild von Wich tigkeit, hangen

aber auch von der Position und Funktion der jeweiligen Tragerin ab (vgl. 2.1.1, Tf. XIV,

XX).

Ebensowenig wie ftir die spate Uruk-Zeit konnen wir fUr die fruhdynastische Zeit die

Frage nach einem einheitlichen Idealbild beantworten. DafUr sind die Gesichtszuge-wenn

auch relativ einheitlich-so doch zu summarisch in den Details wiedergegeben. Das Gegenteil

ist bei den Korperformen der Fall. Hier bildet die Uneinheitlichkeit vielmehr ein Hindernis,

weil fast aile Moglichkeiten in den Darstellungen realisiert werden. Dennoch scheint man

minimale Hinweise auf ein Idealbild feststellen zu k6nnen: Die grossen Augen und der
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oftmals ein Lacheln andeutende Mund lassen viele Gesichter eine Frohlichkeit ausstrahlen

(siehe Titelbild), die vielleicht als Ideal zum Aussehen bzw. Charakter einer Frau gehorten.

Allerdings wirken die meisten Frauenstatuen eher feierlich, was mit ihrem Aufstellungsort

und ihrer Funktion im Tempel zusammenhangen dlirfte (2.1.1). AufsteUungsort und Funk

tionsbezogenheit mogen auch die beiden ausschlaggebenden Grilnde fUr die Typisierung der

Plastik gewesen sein. Diese Typisierung hatte auch zur Schaffung eines Schonheitskanons

filhren konnen. Da dieses aber unserer Ansicht nach nicht geschehen ist, mlissen wir anneh

men, dass die Statue in ihrer Funktion wichtiger war, denn als Verkorperung einer Frau oder

eines weiblichen Ideal bildes. Mehr Bedeutung als der plastischen Gestaltung wurde den

ausseren Merkmalen beigemessen, wie Haltung, Gestus, Attribute, Haartracht und Kleidung.

Die Betonung weiblicher Merkmale, wie Brliste und breite Hliften, tritt in den Hintergrund

und ist vornehmlich bei nackten Figuren zu finden.

Nachdem wir uns mit dem Begriff 'Frau' und ihrem Erscheinungsbild in der Kunst

befasst haben, wollen wir uns ihren Lebensbedingungen, d.h. der Frau in der Gesellschaft

zuwenden. Wir haben schon gesehen, dass unsere Quellen einseitig Situationen aus dem

offentlichen Bereich darstellen oder schriftlich festhaiten, d.h. die 'soziale Rolle' der Frau

steht zwangsHiu fig im Vordergrund dieser Un tersuchung. Hierzu ist zu bemerken, dass der

offen tliche Bereich sich auf das stadtische Leben beschrankt. Die Darstellungen und Schrift

zeugnisse lassen fast nie erkennen, dass sie sich mit Frauen ausserhalb der Stadt befassen.

Dies verfiilscht natiirlich auch unsere Untersuchung liber die Situation der Frauen, denn in

einer Gesellschaft, deren existentielle Grundlage die Landwirtschaft war, lebte ein grosser

Teil der Bevolkerung in dorflichen Siedlungen. Dass wir auf diese Unterschiede-Frauen in

der Stadt bzw. auf dem Land- nicht eingehen k6nnen, mlissen wir beachten. Sicher geh6ren

einige Darstellungen aus dem Wirtschaftsbereich in die landliche Sphiire, sowie auch Frauen,

die in der Stadt arbeiteten, aber auf dem Land wohnten und in den Wirtschaftstexten

genannt werden. Aber solche Details sind weder den Darstellungen zu entnehmen, noch

werden sie in den Texten erwahnt.

Wir konnen feststellen, dass seit der Uruk/GN-Zeit vermehrt Frauen auf Bildtriigern

auftauchen, auf Siegeln mit Darstcllungen in Kugelbohrtechnik figurieren sie sogar wei taus

hiiufigcr als Manner (1.1.3.4,1.1.3.5; Tf. V-VIII; 1.3.1,1.4; Tf. XI, XII). Dies ist bemer

kenswert, da auf den qualitatvolleren SiegeldarstcIlungen der Urukzeit nur seIten Frauen zu

finden sind. 7 Diese Tatsache lasst meines Erachtens den Schluss zu, dass vor der Uruk-IVa

Zeit im offentlichen Bereich hauptsachlich Manner tiitig waren, d.h. sowohl in den h6heren

als auch den niederen Arbeitsbereichen. Nun treten pl6tzlich die sogenannten 'pigtailed

'Women '-Siegel auf und zeigen uns immer wieder Frauen im Kult und in der Wirtschaft.

Auch die Texte dieser Periode erwiihnen Frauen.

Die Situationen, in denen wir Frauen antreffen, beschranken sich auf zwei: Einmal

allein, meist nebcn Mannern, zum andern in Gruppen, zu denen nur in AusnahmefaUen auch

Manner gehoren. Erkennen lassen sich die Funktion und die Stellung der Frauen in der

Gruppe oder gegenilber Miinnern, und zwar auf Grund ihrer Tatigkeit und der Art, wie sie

dargestellt sind. Hieran wiederum lassen sich Ueberlegungen ilber die geseUschaftliche

Stellung einiger Frauen bzw. von Frauengruppen anschliessen.

7 Vgl. Brandes, FADS 3,239; dort sind nur drei Szenen mit Frauen aufgefiirt, von denen nur eine in

diese Arbeit aufgenommen wurde (Nr. 20), da die beiden anderen kahlk6pfige Personen zeigen oder solche

mit Ausbuchtungen am Kopf (siehe ibid., Tf. 10 und 32; vgl. dazu 1.1.3.2 dieser Arbeit).
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Mehrheitlich finden sich Frauen in kultischen Funktionen (etwa zwei Drittel aller Dar

stellungen sind den Kultszenen zuzurechnen oder gehoren zum Umkreis des Kultes). Es

treten einzelne Priesterinnen, Gruppen von Prozessionsteilnehmerinnen, Weih- und Opfer

gabenbringerinnen, Beterinnen, Musikantinnen und Kultpersonal auf (1.1.3.4, 1.1.3.5;

Tf. IV, V, VI, VII, VIII).

Unter den Priesterinnen setzt sich eine Gruppe deutlich abo Es sind die einzeln auftre

tenden Frauen, die entweder dem Priesterkonig (e n) ebenbOrtig ( 1.1.3.5; Tf. VIII) oder

innerhalb einer Kultszene hervorgehoben sind (1.1.3.5; Tf. IV, V, VI, VIII). Das Hervor

heben geschieht meist mittels besonderer Sitzgelegenheiten, wie Hockern mit Stierbeinen,

aussergewohnlichen Verzierungen oder dadurch, dass die Frau jeweils Mittelpunkt einer

Kultszene ist (1.1.3.5; Tf. VI I I). Frauen, die auf diese Weise herausgestellt werden, dOrften

auch innerhalb der Gesellschaft einen hohen Rang eingenommen und zur obersten sozialen

Schicht gezahlt haben. Ausserhalb ihrer kultischen Funktion bleiben sie jedoch fOr uns

Unbekann te, denn wir wissen nichts 0ber ihre Lebensbedingungen. Neben dieser 'Klasse'

von Priesterinnen steht eine grosse Gruppe von Frauen, die einmal zum kultischen, zum

anderen aber auch zum wirtschaftlichen Wirkungskreis gerechnet werden konnen (1.1.3.5,

1.3, 1.4). Obwohl diese Frauen sich ausserlich in nichts voneinander unterscheiden, lassen

geringe Differenzierungen bei den Attributen, Sitzgelegenheiten und in der Kompositions

weise erkennen, dass Einzelne sich von der Gruppe abheben (vgl. z.B. 1.1.3.5 Nr. 103, 107,

110,115,156,165,183; 1.3.1.1 Nr. 221, 230, 260; 1.4 Nr. 280,284,286,291,295;

Nr. 299). Bei diesen Einzelpersonen handelt es sich entweder urn Priesterinnen mittle

ren Ranges oder Vorbeterinnen bzw. Vorsangerinnen, die eine Gruppe von Frauen anfOhren,

oder aber urn Vorsteherinnen von Arbeitsgruppen in einzelnen Wirtschaftszweigen. Diese

Frauen waren vermutlich siegelberechtigt und trugen ein Siegel als Ausweis, dessen Bild

thema eventuell mit ihrer Funktion in Zusammenhang stand. Wir nehmen an, dass sie inner

halb einer Rangordnung eine Art 'mittlere' Stellung einnahmen.

Eine dritte Bevolkerungsgruppe, die untere gesellschaftliche Schicht, setzt sich aus dem

weiblichen Kultpersonal (1.1.3.4 und 1.1.3.5; Tf. IV -VI I) und den Arbeiterinnen (1.3; Tf.

XI; 1.4; Tf. XII) zusammen. Ob es sich bei diesen Frauen urn jeweils diesel ben Gruppen

handelt, die einmal in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben das Tempels arbei

teten, und zum andern im Kult als Hilfspersonal dienten, kann nicht mit Sicherheit festge

stellt werden. Es ist aber auch nicht auszuschliessen, da wir aus der FD-I1I-Zeit wissen, dass

fOr den Tempel arbeitende Frauen sowohl im Kult als auch der Wirtschaft angestellt wurden.

Zu dieser Gruppe gehorten auch die Sklavinnen (geme), die jedoch in den Darstellungen

nieht besonders gekennzeichnet sind.

Die Aufteilung in drei 'Klassen' innerhalb des Kultkreises und in zwei 'Klassen' be

zOglich des wirtschaftlichen Bereiches spiegelt vielleich t die gesam te gesellschaftliche Struk

tur der Uruk- und G a m d a t - N a ~ r - Z e i t wieder. Hierzu mochte ieh jedoch bemerken, dass

es durchaus moglich ist, dass es nur zwei soziale 'Schichten' gegeben hat: Die oberste,

die Fuhrungsschicht, zu der auch einige wenigc hohe Priesterinnen gehorten, und eine

untere, zu der alle anderen arbeitenden oder im Kult beschaftigten Frauen gezahlt werden

mussen. Dann waren das mittlere Kultpersonal und die Vorsteherinnen von Betrieben

innerhalb dieser Gruppe besser gestellt gewesen, zumindest von der Funktion her gesehen.

Es kann innerhalb einer jeden Schicht okonomische und rechtliche Unterschiede (den

Tempel eingeschlossen), d.h. mehr oder weniger Privilegien bzw. Einfluss gegeben haben.

Hier stellt sich auch die Frage, ob die Sklavinnen gegenOber den' freien' Frauen als geson

derte soziale Schicht einzustufen sind. Da wir uns in der Uruk/ GN -Zeit nur auf die Analyse
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der Funktionen sti.itzen konnen, sind wir ZlI dem Ergebnis gekommen, dass Frauen in dieser

Epoche auf drei Funktionsebcnen Utig waren, und haben daraus Ri.ickschlilsse auf die

geseIlschaftliche Struktur gezogen.

Wie bereits erwahnt wurde, treten in der Uruk-lVa-Zeit Frauen plotzlich massiert in

Kult und Wirtschaft auf. In dieser Periode ist eine Ausbreitung der Handelsbeziehungen

i.iber den ganzen vorderen Orient zu beobachten. 8 Die verstarkten Handelsbeziehungen

lassen auf eine wirtschaftliche Bli.ite schliessen. Damit konnte die vermehrte Arbeit von

Frauen in direktem Zusammenhang stehen.

Zu Beginn der fri.ihdynastischen Epoche finden wir Frauen nur noch in Kultszenen. In

wie weit diesc Beobachtung im Zusammenhang mit der Zunahme der semitischen Bevol

kerung in Mesopotamien steht, konnen wir nicht genau feststellen. Es ware aber moglich,

dass mit dem Niedergang der urukzeitlichen Wirtschaftsexpansion weniger Bedarf an Frauen

arbeit ausserhalb der hauslichen Sphare bestand.

A ber auch in den Darstellungen begegnen uns Frauen nun nich t mehr in Gruppen,

sondern meist als Einzelpersonen, sei es als Hauptfiguren in Kult- oder Bankettszenen oder

aber als Dienerinnen, Musikantinnen und Tanzerinnen.

Nur die Darstellungen von nackten Frauen und Paaren lassen sich an das Uruk/GN

Repertoire anschliessen (2.2). Eine gewisse Kontinuitat lasst sich insofern vermuten, als in

der FD-I II-Zeit Frauen im Kult- und Wirtschaftsleben wieder in denselben Funktionen

auftreten wie in der Uruk/GN -Zeit.

Fur die FD- I-Zeit kann mit einiger Sicherheit nachgewiesen werden, dass Frauen weiter

hin im Kult eine nicht unbedeutende Rolle spielten (vgl. 2.1.2, 2.1.3.1, 2.1.3.2). Neben

hohen Priesterinnen treffen wir jetzt in den Bankettszenen wahrscheinlich auch auf Koni

ginnen (2.1.3.2), vereinzelt erscheincn Musikantinnen und weibliches Kultpersonal. Ganz

ahnlich ist die Situation in der FD- II -Zeit. Zwar liegt aus dieser Periode reichlicheres

archaologisches Material vor, abcr fast aIle DarsteIlungen sind dem kultischen Bereich zuzu

ordnen. Neu sind in dieser Zeit die ersten Belege fUr die Geschafts- und Rechtsfahigkeit von

Frauen (2.1.2.3). So gut wie nichts erfahren wir i.iber die wirtschaftlichen Tatigkeiten der

Frauen. Dieses lasst sich vielleicht dadurch erkliircn, dass von der Uruk/GN- bis zur FD-III

Zeit eine Umkehrung bei der Materialiiberlieferung zu beobachten ist. Wahrend wir in der

Uruk/ GN -Zeit hauptsiichlich auf bildliche Zeugnisse angewiesen sind, die Szenen aus dem

Kult- und Wirtschaftsleben darsteIlen, trennen sich diese beiden Bereiche spatestens in der

Ueberlieferung der FD-II I-Zeit. Der Kult manifestiert sich nun vornehmlich in den Bild

werken, die Belange der Wirtschaft dagegen in den Texten. Ocr Themenkreis .Palast' findet

sich sowohl in den Kunstwerken als auch den Tex ten.

Fur die FD-I- und II-Zeit dagegcn fehlen die archaologischen und schriftlichen QueIlen

aus dem Wirtschaftsbereich. Es muss offen bleiben, ob es sich hierbei urn die Zufalligkeit

archaologischer Funde handelt, oder ob andere Grunde massgebend waren.

Wiihrend bisher aus der FD-I-Zeit nur einige Frauendarstellungen bekannt sind, die

Koniginnen oder Priesterinnen, Musikantinnen, Tanzerinnen und Dienerinnen (2.1.3.1

Nr. 584, 2.1.3.2, 2.2.1 bis 2.2.4) zeigen, tretcn spiitestens in der FD-II-Zeit die crsten

namentlich bezeichneten Frauen auf (2.1.3.2 Nr. 582). Es handelt sich dabei urn die Tochtcr

von zwei Priestern, die eine Landtransaktion tiitigen.

In dieser Zeit ist cine Neuerung zu beobachten: Den Tempeln bzw. Gottern vor aHem

8Vgl. Nissen, WGA V. 6f.
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im Diyalii-Gebiet und in Nippur werden immer mehr Frauenstatuetten gestiftet. Dabei

handelt es sich wohl urn Stiftungen von Frauen in hoher Stellung, die zumeist in kultischer

Funktion wiedergegeben sind (2.1.1, Tf. XIII-XXV). Ab der FD-III-Zeit sind in den

Tex ten auch Frauenstatuen als Ahnenbilder bezeugt (2.1.1).

Die Identitiit der dargestellten Frauen ist nur einmal mit Sicherheit an Hand der In

schriften festzustellen (Tf. XVII Nr. 483),9 jedoch weisen Throne mit Stierbeinen oder

Reliefverzierungen sowie Capes und in Mari auch Poloi auf die hohe Stellung einiger Frauen

(2.1.1, Tf. XIV, XXV, XXVII). 1m Zusammenhang mit dem Tempel als Aufstellungsort

lassen sich Frauen mit Bechern und/oder Datteltrauben als Weih- und Opfergabenbringer

innen deuten (2.1.1). Inschriften auf Weihgefiissen (2.5.7) lassen erkennen, dass Frauen-in

der Mehrzahl mit hohen Priestern oder Beamten verheiratete-als Stifterinnen in Frage

kommen. Frauenstatuen bildeten zusammen mit den Miinnerstatuen und anderen im Tempel

aufgestellten Weihgeschenken eine permanente Kultszene (2.1.1).

In einer Reihe von Kultszenen auf Reliefs (2.1.2.1) und Siegeln (2.1.3.1) treten ebenfalls

weibliche Teilnehmer auf. In der FD-IIla-Zeit finden sich unter ihnen die Gemahlin des

U r n a n ~ e (Nr. 556), sowie dessen Tochter (Nr. 556,559). Neben Frauen aus dem Herrscher

haus treten Priesterinnen und weibliches Kultpersonal auf, wobei diese in Haartracht und

Kleidung meist ihren Herrinnen gleichen, ein Phiinomen, das uns schon in der Uruk/ GN

Zeit aufgefallen ist.

Koniginnen und hohe Priesterinnen finden wir wohl auch als weibliche Hauptfiguren in

den Bankettszenen (2.1.2.2., 2.1.3.2). Daneben treten wiederum Dienerinnen und Musikan

tinnen auf.

Ausgehend davon, dass bestimmte Feste mit kultischen Mahlzeiten zu verbinden sind

(in der archaologischen Literatur 'Bankett' genannt), mochten wir folgende Deutung vor

schlagen: Da im Staate Lagas von Baranamtara bezeugt ist, dass sie zu F esten in die ver

schiedenen Kultorte reiste, urn dort Opferspeisen darzu bringen, nehmen wir an, dass sie

auch an den dazugehorigen Festmahlen teilnahm. Dies trifft insbesondere fUr solche Feste

zu, deren Namen sich auf Speisen bezieh t, die den Gottern geopfert wurden, wie die Feste

des Gerste- und Malz-Essens. Die Festmahle fanden in Anwesenheit Baranamtaras und

hochstwahrscheinlich auch ihres Gemahls statt. Dass solche Feste mit 'Banketten' auch in

Stiidten ausserhalb von L a g a ~ erfolgten, ist anzunehmen. Somit scheint mir die Interpreta

tion der Haupteilnehmer als Herrscherpaar von Lagas auf andere Stiidte, die von weltlichen

Herrschern regiert wurden, ilbertragbar zu sein; es ist auch denkbar, dass ein Priesterpaar

die Rolle der Herrscher ilbernahm (vgl. 2.1.2.2).

Ab der FD -Ill a-Zeit treten Siegel von Frauen, sowie Siegelinschriften, die Frauen

nennen (2.1.3.3), auf. Dabei handelt es sich urn die Siegel von Koniginnen bzw. Regentinnen

und Priesterinnen. Mit der Ausnahme eines der Puabi-Siegel (Nr. 626) und dem Siegel der

nincdingir-Priesterin IjE ·kun-sig (Tf. XXXI, Nr. 631), die Bankettszenen tragen, sind

auf diesen Siegeln Tierkampfszenen dargestellt.

Die Kunstwerke der FD-Zeit fUhren uns Frauen in Offentlichen Funktionen vor, d.h.

vor aHem im Kult, denn auch die seltenen Darstellungen von Angehorigen des Herrscher

hauses (Gemahlin und Tochter des Urnanse Nr. 556, 559) haben immer einen kultischen

Bezug.

1m Vergleich zur Uruk/GN-Zeit WIt auf, dass in der FD-Zeit meist Kultszenen mit

Koniginnen oder hohen Priesterinnen zu finden sind. Das weibliche Kultspersonal be

schriinkt sich auf einige Einzelpersonen. Ganz selten sind Gruppen (Nr. 557, 561, 564,

580?). Wenn Gruppen auftreten, wie z.B. in Bankettszenen u.a. Zilge von Gabenbringern

9 Vgl. auch die Inschriftenreste auf Tf. XX, XXI.
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oder Musikanten, handelt es sich fast immer um Mannergruppen. 1m Gegensatz dazu begeg

net gerade das weibliche Kultpersonal in der Uruk/ GN -Zeit am haufigsten in Gruppen von

Beterinnen, Weih - und Opfergabenbringerinnen. Es ware in Erwagung zu ziehen, ob dieser

Unterschied seinen Grund in einer Aenderung der Kultformen haben konnte. Allerdings

wissen wir aus den frilhdynastischen Wirtschaftstexten, dass Gruppen von Arbeiterinnen

teilweise auch kultische Aufgaben zu iibernehmen hatten.

Wir haben bereits festgestellt, dass in der FD-III-Zeit in zunehmendem Masse die

Gemahlinnen der Herrscher eine Rolle im Offentlichen Leben spieiten. Bisher kennen wir

weibliche Mitglieder von Herrscherhausern aus Ur, Lagas, Umma(?), Adab, Nippur, KiS

und Mari (2.5.1). Aus dem Staate Lagas ist bekannt, dass die Gemahlinnen der letzten drei

Herrscher, Dimtur, Baranamtara und Sagsag, auch im Wirtschaftsleben des Staates eine ein

flussreiche Position innehatten, und zwar iiber die Verwaltung des E.Mi, die ihnen unter

stand, sowie wohl auch durch ihr nicht unbedeutendes Eigentum und das ihrer Kinder

(2.5.1). Auch die kleinen Prinzessinnen besassen einen recht umfangreichen Hausstand und

Eigentum, das beides vom E.Mi, d.h. ihrer Mutterverwaltet wurde (2.5.1).

Frauen hatten auch sonst einen bedeutsamen Anteil an der Wirtschaft (2.5.4). Sie waren

in den meisten Produktionszweigen tatig, vor allen in den wichtigen Exportbetrieben wie

Spinnerei und Weberei.

In der Stadt arbeiteten Frauen in Tempel und Palast als Dienstpersonal, aber auch als

Spinnerinnen und Weberinnen, Miillerinnen, in Brauereien, Kiichen und Schweinestallen.

Sie sind fast immer in Gruppen zusammengefasst, die einem Vorsteher unterstanden. Unter

diesen Frauen, die sehr oft auch arbeitende Kinder hatten, waren freie, halbfreie und Sklav

innen. Die in den Texten genannten Hirtinnen dilrften zu den wenigen Frauen gehoren, von

denen wir erfahren, dass sie auf dem Land arbeiteten.

Festzustellen ist, dass z.B. in Girsu vom E.M i weniger Frauen als Manner beschiiftigt

wurden, und dass die Frauen im Durchschnitt geringere Rationen erhielten.

Zu den Nicht-Freien gehorten auch die Siingerinnen, Musikantinnen und Klagefrauen,

die jedoch zu nichtkultischen Diensten herangezogen werden konnten. Ob auch die Musi

kantinnen in Ur, die in den 'death-pits' begraben wurden, Nicht-Freie waren, muss offen

bleiben. Ihre relativ reiche Ausstattung scheint dagegen zu sprechen, jedoch nicht die Art

ihrer Bestattung (2.4).

Es gab auch Frauen mit 'unabhiingigen' Berufen, die ein gewisses Ansehen genossen,

wie z.B. Hebammen und Aerztinnen, sowie gelegentlich auch Ammen oder Kinderfrauen

(2.5.4).

Zu den Frauenberufen gehoren auch die verschiedenen Priesterinnen. In der FD- II 1

Zeit sind drei Priesterinnenklassen belegt, die nin-dingir, lukur und nu-gig (2.5.2).

Erstmals erfahren wir in der friihdynastischen Epoche etwas il ber die SteHung der Frau

im Rechtswesen. Schon in der FD 1/1 I-Zeit konnen wir feststellen, dass die Tochter von

zwei Priestern als gleichberechtigte Partner als Verkauferin bzw. Mitkiiuferin von Grund

besitz auf einem Kudurru genannt werden (siehe oben).

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau scheint in dieser Zeit zumindest filr Per

sonen von hohem Rang und ihre Angehorigen gegolten zu haben. Zwar ist dieser Kudurru

ein isoliertes Zeugnis rechtlicher Gleichberechtigung in der FD I/II-Zeit, jedoch treten in

der FD-III-Zeit verschiedentlich Frauen als Kiiuferinnen von Land und Hausern auf(2.5.5).

Sie sind meist verheiratet. scheinen aber nicht nur der oberen Gesellschaftsschich t anzuge

horen. Ebenso verhalt es sich mit den Frauen, die als Zeuginnen bei Beurkundungen auf

treten.
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Ob die Gleichberechtigung tiber ImmobiIiengeschafte und Zeugenfunktion hinausging,

ist fraglich, denn als Kauferinnen von Sklavinnen sind bisher nur Koniginnen, d.h. Dimtur

und Baranamtara, belegt. Es scheint so, als ob eine beschrankte Gleichberechtigung bestan

den hat, die sich auf Grund der Quellen nur fUr das ziviIe Rechtswesen belegen lasst.

Ftir die friihdynastische Epoche, insbesondere die FD-III-Zeit, ergeben sich folgende

soziale Gruppierungen: An der Spitze stehen die Gemahlinnen der Herrscher (von uns als

Koniginnen bezeichnet), sowie deren Tochter (Prinzessinnen) und weitere Verwandte.

Soweit Priesterinnen nicht Mitglieder des Herrscherhauses waren, bleibt unsicher, ob auch

sie zu dieser obersten Schicht zu rechnen sind. Ihre Stellung kann von art zu art verschie

den gewesen sein; im Staat Lagas konnte man sie der mittleren gesellschaftlichen Schicht

zuordnen, da sie dort als Rationenempfangerinnen aufgefUhrt sind. Man konnte sie aber

auch zur obersten Schicht rechnen, da in einem FaIle eine nu-gig-Priesterin in einer

Personengruppe zusammen mit einer Schwester des Herrschers aufgefUhrt wird.

Zu dieser Gruppe kann man auch die Frauen zahlen, die mit Priestern, hohen Beamten

und Verwaltern verheiratet waren (2.5.3), sowie 'Hofdamen' (2.1.3.2, 2.5.2, 2.5.3). Unter

ihnen verrnu ten wir einen Teil der Stifterinnen von Statuetten, die Kultteilnehmerinnen,

Weih- und Opfergabenbringerinnen verkorpern und sehr viel seltener Beterinnen (2.1.1).

Diese Frauen waren vermutlich auch Siegeltragerinnen, wohl u.a. von Siegeln, die sie als

Bankett-Teilnehmerinnen darstellen (2.1.3.2). Dazu werden auch Priesterinnen gehort

haben, die als 'Tempelprostituierte' (2.2.3.1) oder in 'orgiastischen' Kultfesten (2.2.3.2)

auftraten. Abgesehen von drei Priesterinnenklassen, handelt es sich bei den Frauen der

mittleren geseIIschaftIichen Schicht hautpsachlich urn verheiratete Frauen (2.5.3 und

2.5.7), deren Status anscheinend von dem ihres Ehemannes 10 abhing. Dabei ist jedoch

zu bemerken, dass einige dieser Frauen in Rechtsurkunden gIeichberechtigt auftreten.

Das weist darauf hin, dass sie eine gewisse finanzielle und rechtliche Selbstandigkeit hatten

(2.5.5). Ueberhaupt scheinen die Frauen dieser 'Klasse' wirtschaftliche Mittel besessen zu

haben, denn sie finden sich unter den Stifterinnen von Weihgefissen (2.5.7), Spendern von

masdaria-Abgaben (2.5.3) und gehoren wohl zu den Frauen, die recht ansehnIiche Grab

ausstattungen hatten (2.4).

Frauen der unteren geseIlschaftIichen Gruppen finden wir als Dienerinnen Musikant

innen, Klagefrauen, Kultpersonal, sowie als Spinnerinnen, Weberinnen, Mtillerinnen, als

Bedienstete in Palast und Tempel (2.5.1 und 2.5.4). Nur wenn sie kultische Dienste verrich

ten, treten sie in den Darstellungen der FD-Zeit in Erscheinung; bei der Arbeit werden sie

nicht gezeigt.

Ueber das Privatleben und die GefUhlswelt der Frauen dieser Epoche lassen sich kaum

Aussagen machen. Weder die schwer zu deutenden Darstellungen mit sexuellem Aspekt

(2.2), noch die wenigen diesbeziiglichen Textstellen (2.5.6) erlauben iiber Allgemeinplitze

hinausgehende Darlegungen zu Familie, Ehe, Kinder, Liebe, Sexualitit, Mutterschaft,

GefUhle oder Glaube.

Am Ende unserer Betrachtungen mussen wir noch die geographische Situation erliutern.

Das Gebiet, aus dem die archaologischen Zeugnisse stammen, umfasst Nord- und Siidmeso

potamien, sowie Syrien und Elam; die schriftlichen Quellen kommen bisher vor allem aus

dem Suden.

10 Dem entspricht, dass neben geme "Sklavin ", dam "Ehefrau" die hiiufigste Bezeichnung fUr

Frauen ist.
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Es ist zu beobachten, dass einmal in der spaten Uruk-Zeit dieser gesamte Raum zumin

dest in der Glyptik, d.h. vor allem in den' pigtailed women '-Siegeln ein einheitliches The

menrepertoire kennt. In der FD-Zeit treten Frauen vornehmlich in Bankettszenen auf

oder werden plastisch dargestell t.

Die Gemeinsamkeiten in der FD-Zeit sind thematischer Natur, denn stilistisch und in

geringerem Masse auch ikonographisch lassen sich Unterschiede festellen. In wie weit diese

Verschiedenheiten hinsichtlich der Rolle der Frau ausschlaggebend sind, konnen wir beim

gegenwartigen Stand der Forschung nicht sagen (die Texte aus Ebla diirften hier eventuell

neue Hinweise erbringen). Deshalb haben wir die Analyse der Rollen und, Funktionen von

Frauen in den Darstellungen nicht nach geographischen Gesichtspunkten modifiziert.

Ebenso ist bei den Interpretationen vorgegangen worden, die auf friihdynastischen, neu

sumerischen und altbabylonischen Texten beruhen. Wir bewegen uns hier allerdings auf

unsicherem Boden, denn auf Grund unpublizierten bzw. fehlenden Textmaterials aus

Syrien, dem Diyala-Gebiet und Sl1sa kann nicht festgestellt werden, ob es gravierende Unter

schiede im Rollenverstandnis der Frau im Vergleich zu Slidmesopotamien gegeben hat.

Dennoch ergibt sich aus der Analyse der Denkmaler ein einheitliches Funktionsbild

fUr Frauen und zwar sowohl in Plastik und Relief, als auch in der Glyptik und, soweit

erforscht, bei den Bestattungen.

Die oben erwahnten thematischen, sowie die daraus gefolgerten funktionellen Gemein

samkeiten im Auftreten der Frauen bilden die Grundlage fUr unsere Hypothese, dass im

gesamten spat-Uruk- bis FD-zeitlichen Kulturgebiet ein recht einheitliches Rollen-wie auch

Funktionsverstandnis der Frau bestanden hat.

Sowohl die Darstellungen als auch die Texte lassen erkennen, dass Frauen in altsume

fischer Zeit in der Gesellschaft und Wirtschaft ein wichtiger Faktor waren. Sie treten in

prominenten und angesehenen Funktionen in den staatlichen (Palast) und religiosen (Tem

pel) Institutionen auf und waren bis zu einem gewissen Grad (meist als Ehefrauen) gleich

berechtigt, gescbafts-und rechtsHihig. Frauen stellten einen grossen Teil an Arbeitskraften

und Dienstpersonal in Palast und Tempel, sowie in Kult und Wirtschaft. Wir konnen sie

somit als wichtigen und notwendigen Faktor des gesamten Offentlichen Lebens betrachten.

Diese Funktion geh t li ber die Anfangs gemachten Ueberlegungen zur Konzeption 'Frau'

in archaischer Zeit, die vornehmlich geschlechtsbezogen zu sein schien, weit hinaus; das

ergibt sich sowohl aus dem archaologischen als auch dem schriftlichen Material.

Beenden wir unsere Untersuchungen mit der Frage, ob hier nicht eine Entwicklung

von einer ursprlinglich (vor der spaten Uruk-Zeit anzusetzenden) hauptsachlich geschlechts

bezogenen Rolle der Frau zu einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Funktion vorliegt,

die in der spaten Uruk-Zeit ihren Anfang nahm und dazu fUhrte, dass am Ende der friih

dynastischen Zeit Frauen auf fast allen Ebenen des Offentlichen Lebens zu finden sind.
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4. ENGLISH SUMMARY

The aim of this thesis is to determine the role and function of women in the Old Sumer

ian epoch based on all the available material remains from the Ancient Near East. The Uruk/

Jamdat-Nasr and Early Dynastic period form the chronological limits for this study. Arti

facts and texts are organized by media (e.g. sculpture, relief, glyptic art, written sources)

within themes (e.g. women in cult, women in economic life). Analysis focuses on both the

functional and iconographical significance of specific groups.

A brief discussion of the chronology of Uruk/Jamdat-Nasr (Chapter 1) precedes 1.1

which deals with 'clothed women in a cultic setting' (Frauen im Kult (bekleidet]). Repre

sentations of women in sculpture and relief (1.1.1, 1.1.2) provide limited evidence for the

outward appearance of women in that period. However, status and indirect evidence can be

adduced for the roles assumed by women in ancient society. Women may have donated

statues in temples, acted as high priestesses and probably attended legal transactions.

Anthropomorphic seals appear occasionally in female form (1.1.3.1) and help to iden

tify squatting figures on seals as women and to distinguish them from male figures (1.1.3.2).

New evidence suggests an Uruk IV date for seals depicting squatting pigtailed ladies

(1.1.3.3). The scenes on these seals exhibit stylistic uniformity from Elam (where they

might have originated) to Mesopotamia and Syria.

Several representations show women in processions (1.1.3.4). The women appear along

side temples, on ships and carrying different emblems or votive offerings. Some of the

emblems can be identified as specific symbols, such as uri- or su-nir-symbols. Some

times women raising their arms in a praying gesture stand next to a sym bol. In these scenes

we find priestesses, offering bearers and cult personnel. Furthermore, a possible reconstruc

tion of the various stages of cultic ceremonies, from procession tO'making offerings and

praying, may be suggested on the basis of these representations.

In these depictions of actual cui tic action (1.1.3.5) are pictured priestesses of high and

middle rank as well as groups of women who pray or sing, play instruments, bring sacrifices

in vessels and votive offerings. Women bearing vessels or praying rarely stand or walk but

mostly sit on the ground, mats, benches or stools, often made of reed. Elaborately deco

rated stools or the seating arrangement can indicate different functions and rank of certain

women. An attempt has been made to identify the different gestures of praying women with

Sumerian terms for prayer and adoration. Female supplicants and women in association

with different kinds of vessels can be seated next to each other and depict different groups

involved in cultic rituals. In certain settings individual women may be identified as priest

esses equal to or even higher in status than the men represented within the same scene.

Nude women (1.2) are rare. On seals and sealings, they are shown either alone in a

spread-legged position (which could be understood as an invitation to sexual intercourse)

or engaged in sexual intercourse with a nude male figure. No evidence can be adduced to

support the traditional interpretation of sacred marriage.
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A large group of seals represents women handling vessels ( 1.3). Vessel bearers have been

connected previously with praying women (1.1.3.5). It therefore cannot be excluded that

these women are handling offerings during a cultic ceremony, but the possibility of the

economic significance of such scenes-i.e. handling, storing and administering of g o o d s ~

should also be considered. It can be clearly demonstrated that working women are shown

in scenes depicting weaving, harvesting, pottery making, creating dairy products and caring

for animals (1.4).

Written sources of late Uruk date mention women in only a few cases (1.6). Several

archaic signs can be connected with the status or professions of women.

In summary (1.7), the artifactual ma terial shows women mainly in pu blic life (offizieller

Bereich) and therein more often in cultic (Tempel) than in economic functions (Wirtschaft),

see diagram in chapter 3. In economic life the borders between public and private environ

ment are fluid and a separation is hardly possible (Heimarbeit). Women seem to have gained

more responsibilities and accordingly the right to carry and to use seals. The "simple pattern

seals" (on which they appear most frequently) were probably "legal person" seals that

might have served as identification and authorization by and for women. Very few male

figures arc represented on these seals. This might be interpreted as indirect evidence of a

large and important female work force that parallels the growing economic activity of the

late Uruk period.

The women represented on these artifacts seem to possess different status and thus a

hierarchical order can be suggested between various groups: priestesses of high and middle

rank, female 'group leaders' and large groups of female personnel in different institutions

or workshops. These groups seem to reflect the social structure of the late Uruk period.

Chapter 2 continues with the inquiry into the role and function of women in the ED

period. Some remarks are made on the chronology of the ED period and on the difficulties

in synchronizing dates based on archaeological criteria with those derived from written

sources.

Clothed women in a cultic setting are the subject of 2.1. The numerous sculptures

of women (2.1.1) were found mostly in temples and presumably were donated primarily

by women of high rank. Though commonly called 'praying-statues' (Beterstatuenl, the

differences in posture and in attributes carried by women indicate that their underlying

significance may have not been associated with prayer. Comparison with ED reliefs and

information derived from inscriptions on ED male statues, Gudea statues and Old Baby

lonian texts permits the reinterpre tation of the so- called "praying" posture as showing

figures not actively praying but either in a reposing or attending manner. Those with cups

and date clusters are either women with votive offerings or female partners of a group of

celebrants. By analogy with male statues and votive inscriptions, the high rank of women is

further suggested by the fact that they can be seated on stools with special ornaments and

might wear ceremonial garments and headgear. Women's coiffure change from period to

period and are chronologically and typologically grouped. These variations seem to reflect

the fashion of a period rather than an easily distinguishable social status of the individual

figures. Headgear, like turbans, polos and bands, are very likely reserved for women of high

rank or specific priestesses, maybe even in special roles.

The statues perform a permanent cultic function. They were probably donated on

august occasions (laying of foundation stones, inauguration of a temple, accession to the

throne, enthronement of priest and priestesses, wedding, birth and death in the ruling

families) or for several purposes (the wish for a long life, permanent participation in cult
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ceremonies, the cult of ancestral images). Some of these statues received offerings during

and after the lifetime of the donator.

In cui tic representations women are seen on reliefs and on inlays (2.1.2). Different

religious ceremonies (2.1.2.1), among them libations and rituals connected with the building

of temples, show women in three roles: queens and princesses representing the ruling family

in official ceremonies; high and middle rank priestesses; and as offering bearers in religious

ceremonies. The women represented on some of these monuments are identified by name

like Menbara'abzu, the wife of Urnanse from Lagas and his two daughters Ninuzu and

Abda. In banquet scenes on votive plaques (2.1.2.2) women function as major participants,

musicians and servan ts. As major participants they are seated on stools, as counterparts to

men. Occasionally their feet rest on footstools, an indication of their high rank; footstools

are known in later periods as prerogatives of the gods. The seated couples either hold or

drink out of cups or a servant presents cups to them. They are obviously of high rank, but

there is no indication that they participate in any aspect of the sacred marriage ceremony.

Banquets can be part of different cultic ceremonies as seems evident from written sources

of Neo-Sumerian and Old Babylonian times. In ED texts there are no direct references to

banquets, but from economic texts it can be indirectly concluded that banquets were also

part of ED cultic ceremonies. In ED economic texts from the E.Mi, the temple of Baba

in Girsu, several religious feasts are mentioned, which are connected with food and drink

offerings. Some feasts even derive their name from the main food offering like the' feast

of barley eating' for Nanse and Ningirsu and the 'feast of malt eating' for Nanse and Nin

girsu in the state of Lagas. The names of these feasts refer to the main sacrificial dish (Opfer

speise) that 'one' (man) eats in honor of the gods. The queen was present at these cere

monies and travelled to temples and shrines in different cities and places in the state of

Lagas, making sacrifices which included, besides barley or malt, other food items, animals,

jewelery and vessels. During these feasts many offerings were made by different people

and institutions. Among the recipients are found not only the E.Mi and the palace but also

specific persons. However, the general temple staff also received special rations and had its

own festive meals. These ceremonies, including the distribution and consumption of food,

are identified, therefore, as banquets during cultic festivals. Furthermore, the correspon

dence of archaeological and written sources provides evidence that banquets are part of

certain cultic festivals and helps to identify particular aspects of scenes such as the fol

lowing:

1. the couple shown in banquet scenes are the king and queen (they might be substituted

by a priestly couple);

2. the procession of offering bearers brings either

(a) offerings for the gods,

(b) or for the king and queen;

(c) food (and nig- ku ) for the banquet;

3. musicians and entertainers who entertain the participants;

4. the chariot that carries the king and queen from the harbor to the temple;

5. the boat that carries them from one cultic place or city to another.

The earliest real estate transaction involving women whose names are inscribed on the

monument appears on a kudurru of ED 1/ I I date (2.1.2.3).

In glyptic art (2.1.3) women appear in roles similar to those represented on reliefs. They
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perform libations, sacrifices, possibly dream interpretations and as musIcIans. The most

numerous group of seals are those with banquet scenes (2.1.3.2). Banquets on seals are

more varied than on votive plaques and can be classified into five groups. Among the five

groups two are characterized by iconographic features found only on seals excavated at Ur

while one group is typical of seals from Tello.

The banquets show women as part of a couple or in groups of more than two major

participants. Women of varying status and professions are represented: queens, priestesses,

court attendants, musicians and servants. Some seals may depict their owners, such as the

seal of queen Puabi, the seal of the nin-dingir-priestess IjE-kun-sig and an unnamed

musician.

Ten seals are inscribed with the name of their owners (2.1.3.3). Six of them belong to
queens, two of whose-Puabi's and Ninbanda's-carry the title "nin" but not "dam"

spouse. It is possible that "nin" in one case means regent, in the other queen mother.

One seal is owned by ani n - di ngir - priestess and three by the personnel of specific queens.

Representations of nude women in the ED period (2.2) are found in different media.

Sculpture depicting nude women, excavated in several temples, must be seen in connection

with cultic rituals; they could represent priestesses and dancers. Some ED I seals show

women in spread-legged position (2.2.3.1) or engaged in sexual intercourse (2.2.3.2), which

seems to represent sacred marriage rites. Dancers are shown in a third group of nude females

(2.2.3.3).

Nude women form part of a few pieces of jewelry and a miniature vessel (2.2.4): pins,

a pendant showing nude couples or dancers and three crouching women adorning a small

vase. A nude couple is also painted on a ceramic vase (2.3).

Female burials (2.4) are rarely identifiable because of unreliable, missing or unsynchron

izable data. A few graves, however, provide material remains which allow tentative conclu

sions to be drawn concerning the nature of female burials. The immensely luxurious tom bs

of the Royal Cemetery at Ur, such as that of Puabi, can be considered as a sample of a

queen buried with personal possessions and her staff of 74 people. Detailed lists of the

tomb's contents and that of the death-pit give an impression of the richness of these burials

and the adornment of the staff. The contents of multiple (families) and double (couples)

burials are less ostentatious and usually contain bronze weapons and vessels, a few pieces

of jewelry, seals, amulets, shell and clay vessels. Most common are single burials with grave

goods of varying types which range from elaborate to rather poor. The latter often contain

no more than a few pieces of pottery. The grave contents seem to reflect the economic and

social status of the woman buried therein.

Pathological examination of skeletons has shown an average life expectancy of 25-35

years for women. The most common diseases were diaphyseal swelling and lesions, dental

abscessing and arthritic changes. The early death of women can to a large extent be attri

buted to child bearing.

Chapter 2.5 deals with written sources concerning women, but should not be considered

exhaustive in that unpublished or incompletely treated texts have rarely been included.

Chapter 2.5.1 lists all females of ruling families in the ED period according to their place

of origin. Further discussion focuses on the role, function and life style of these women. In

2.5.2 the three groups of priestesses occurring in ED texts-nin-dingir, lukur and

nu - gig-are outlined. A group of women, some married to high and middle rank officials

in the palace or temple administration and spouses of certain professionals, constitutes a

middle social group, the status of which exists below the queen and high priestesses but
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above those individuals possessing no title (2.5.3). The different professions of women are

discussed in 2.5.4. Few women are named in legal texts (2.5.5), but they could buy and sell

real estate and appear as witnesses. The only personal references to women are found in the

'Instructions of Suruppak' where a father gives advice to his son concerning behavior to

ward girls, married women and prostitutes (2.5.6).

It can be concluded (2.6) that in the ED period women were primarily represented in

ceremonial scenes, most of them being related to cult (Tempel) (See diagram in 3). Sculp

ture, relief and glyptic art show queens, princesses, priestesses, female cult participan ts,

musicians, dancers and servan ts.

For the first time women are mentioned by name in inscriptions on monuments and

seals and are the object of many economic texts. Most of these women are married or work

ing in a variety of occupations. Working women are often called gem e, a term usually

translated as .slave' but also meaning free or half-free working woman or a woman of

dependent status.

Women seem to have had equal rights in certain legal and financial transactions; some

of high rank even had their own private means. Marriage seems to have been the preferred

status for women and men, although little is known of their private life. From the' Instruc

tions of Suruppak' it is known that being loving and running a good house are virtues.

Marriage was monogamous, but children are rarely mentioned and when referred to are

either of royal birth or dependents of working mothers or orphans. Occasionally, children

are named together with their mothers in votive inscriptions dedicated to prolong their

lives.

The social structure was hierarchical: a small upper class consisted of women of the

ruling families and some high priestesses, and an equally small middle class of women of

married status, with spouses who were priests, temple or palace administrators or serving

in certain professions. The lowest and largest group was the personnel employed by temple

and palace: the working women and sometimes their children.

In the final section (3) a synthesis of all preceding evidence is attempted, as well as

a discussion of the broader cultural significance of women's roles and functions and their

development from the late 4th to the middle of the 3rd millennium.
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Mallowan, Iraq 9 (1947) 92, PI. II( I).

3. Alabasterkopf aus Tell Brak, eye-temple. Dat: GN
Zeit.

Mallowan, Iraq 9 (1947) 92, PI. 11(2).

4. Alabasterkopf aus Tell Brak, eye-temple. Aleppo.

Dat: GN-Zeit.
Mallowan, Iraq 9 (I 947) 92f., PI. II (3a-c);

Moortgat, KAM, 24, Abb. 28.

5. Alabasterkopf aus Tell Brak, eye-temple. London,

BM 126460. Dat: GN-Zeit.

Mallowan, Iraq 9 (I 947) 9lf., PI. I; Moortgat,

KAM, 24, Abb. 27; Orthmann, PKG 14, Abb. 81.
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1.1.3.4

20. Siegelabrollung aus Uruk, Eanna. Dat: Uruk IVa-III.
Brandes, FAOS 3, 221 f., Tf. 31. [Tf. IV]

21. Siegelabrollung aus Uruk, Eanna. Dat: Uruk IVa
Lenzen, UVB 16,49-50, Tf. 26a, 29d-g; idem,
UVB 17,29-30, Tf. 26a-b; Nagel, BJV 3 (I963)
28, Abb. 106(4); Amiet, GMA, PI. 13bis A.
[Tf. IV]

22. Siegelabrollung aus Uruk, Eanna. Heidelberg. Dat:
Uruk IVa-III.

Lenzen, UVB 19,20, Tf. 14h. [Tf. IV]

23. Siegelabrollung aus Uruk, Eanna. Baghdad, 1M. Dat:
Uruk IVa-III.

Lenzen, UVB 19, 18f., Tf. 13k. 1. [Tf. IV]

24. Siegelabrollung aus Uruk, Anu-Ziqqurat. Berlin, VA.
Dat: Uruk IVa-III.

Heinrich, UVB 9, 26, Tf. 30f.; Amiet, GMA, no.
223. [Tf. IV]

25. Siegelabrollung aus Uruk, Eanna. Dat: Uruk IVa.

Lenzen, UVB 16, SO, Tf. 29b; Amiet, GMA, PI.

13bis J. [Tf. IV]

26. Siegelabrollung aus Siisa. Paris, Louvre Sb 2162,
2164. Dat: Siisa II/I1I(Ca-c)

Amiet, MDP XLIII, no. 703. [Tf. IV]

27. Siegelabrollung aus Siisa. Paris, Louvre Sb 2145,
2147,2148. Dat: Siisa 1I/II1(Ca-c)

Amiet, MDP XLIII, no. 708. [Tf. IV]

28. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Sb 5876. Dat:
Siisa 1I/II1(Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 718. [Tf. V]

29. Rollsiegel aus Siisa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 612(1).
Dat: Siisa II/I1I(Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 717.

30. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 2144.
Dat: Sl1sa 1I/I1I(Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 705.

31. Siegelabrollung aus Sl1sa. Paris, Louvre Sb 2142.
Dat: Sl1sa II/II1(Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 706.

32. Siegelabrollung aus Slisa. Paris, Louvre Sb 2146.
Dat: Slisa II/I1I(Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 707.

33. Siegelabrollung aus Siisa. Paris, Louvre Sb 2143.
Dat: Susa II/II1(Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 709.

34. Rollsiegel aus Telloh. Istanbul. Dat: Uruk/GN-Zeit.
Delaporte, ITT IV, 101, PI. IV no. 18; Amiet,

GMA, no. 307.

35. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 169. Dat:
Uruk/(;N-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 39(4c); Amiet, GMA,

no. 305. [Tf. V]

36. Rollsiegel vermutlich aus Warka. Berlin, VA 10 544.

Dat: Uruk/GN-Zeit.
Moortgat, VR, Nr. 40; Amiet, GMA, no. 304.

37. Rollsiegel aus Ur. Das Siegel ist nicht in London,
wie in UE X angegeben. Dat: Uruk/(;N-Zeit

Legrain, UE X, no. 543, PI. 33.

38. Rollsiegel aus Nippur (5N 149), Oberfllichenfund
von 1955/56 (diese Angaben wurden mir 1977 im

Oriental Institute gemacht). Chicago, A 33 753.
Unveroffentlicht. Dat: Uruk/GN-Zeit.

[nicht abgebildet j

39. Rollsiegel aus Gamdat N a ~ r . Baghdad, 1M 3301.

Dat: Uruk/GN-Zeit.
Mackay, FMAM I, 3, PI. 73 no. 24; Frankfort,

CS, PI. VIlle; Amiet, GMA, no. 306.

40. Rollsiegel aus ijafligi, Sin-Tempel VI. Chicago, A 17

068. Dat: Uruk/GN-Zeit.
Frankfort, DIP 72, no. 227; Amiet, GMA, no.

302; Nagel, BBV 8 (I 964) Tf. 55 Nr. 15; Orth
mann, PKG 14, Abb. 128b; van Buren, OrNS 26

(I 957) 298f.

41. RollsiegeI. Paris, Louvre AO 6646. Dat: Uruk/erN

Zeit.
Delaporte, CCO II, PI. 69 (A.114); Amiet, GMA,

no. 308. [Tf. V]

42. Rollsiegel. Berlin, FUB 19. Dat: Uruk/GN -Zeit.
Moortgat-Correns, BagM 4 (1968) Tf. 38 Nr. 16.

43. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., YBC 12832.

Dat: Uruk/GN-Zeit.
Buchanan, ENES, no. 154. [Tf. V]

44. RollsiegeI. London, BM 102421. Dat: Uruk/GN

Zeit.
Wiseman, WASBM I, PI. 3k.

45. Rollsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer Nr. 353. Dat:

Uruk/GN-Zeit.
Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XLIII Abb. 75.

[Tf. V]

46. Rollsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer Nr. 219. Dat:

Uruk/GN-Zeit.H.1,6 cm;Dm.l,6 cm.
Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XLIII Abb. 74.

[Tf. V]

47. Rollsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H.2,0 cm; Dm.l ,9 cm.
Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XL Abb. 58.
[Tf. V]

48. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., NBC 9132. Dat:

Uruk/(;N-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 155.

49. Rollsiegel. London, BM 89 752. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 4b.

50. Rollsiegel aus Ur. Philadelphia, CBS 30.12.54. Dat:

Uruk/erN-Zeit.
Legrain, UE X, no. 29, PI. 2; van Buren, OrNS

26 (I 957) 298.
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51. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 2122. Dat:

Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 677.

1.1.3.5

52. Rollsiegel aus Ijafagi. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 296; Orthmann, PKG 14,

Abb. 128c.

53. Rollsiegel aus Susa. Paris, Louvre Sb 1032. Dat:

Siisa I1(Ca)

Amiet, MDP XLIII, no. 719. [Tf. V]

54. Rollsiegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Dat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 12.

55. Rollsiegel. NY., Pierpont Morgan Library. Dat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 9; Amiet, GMA, PI.

21 bis J.

56. Rollsiegel aus Tell Asmar (Hnunna). Chicago,

A 12249. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 542; van Buren, OrNS

26(1957)296. [Tf.V]

57. Rolisiegel aus Siisa. Paris, Louvre Sb 1030. Dat:

Susa II/III (Ca-e).

Amiet, MDP XLIII, no. 734.

58. Rollsiegel. Angeblieh aus SGsa. London, BM 132

336. Unveroffentlieht. Dat: Susa I1/III(Ca-e). H. 2,5

em; Dm. 2,3 em. [Tf. V]

59. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H. 1,6 cm; Dm. 1,3 em.

Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XLIII Abb. 72.
[Tf. V]

60. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Unveroffentlicht.

Dat: Uruk/GN-Zeit. H. 1,55 em; Dm. 1,55 em.
[Tf. V]

61. Rollsiegel. London, BM 102 571. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3g.

62. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Unveroffentlieht.

Dat: Uruk/GN -Zeit. H. 1,1 em; Dm. 1,1 em.

[Tf. V]

63. I}0llsiegel aus Uruk. Berlin, VA 5996. Dat: Uruk/
GN-Zeit. Bronze. H.2,1 em; Dm. 1,3 em.

Jordan/Preusser, WVDOG 51, 70, n. 99d; van
Buren, OrNS 26 (1957) 300, PI. IX(4). [TC. V]

64. Rollsiegel aus Susa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 99.

Dat: Susa I1/III(Ca-e).

Amiet, MDP XLIII, no. 726.

65. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Inv. AS.A 7384.

Dat: Siisa II/III (Ca-e).

Delaporte, CCO I, PI. 32(S. 448).

66. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 2130.

Dat: Siisa II/III (Ca-e).

Amiet, MDP XLIII, no. 729.

67. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 173.

Dat: Uruk/GN -Zeit.

de Genouillae, FT I, PI. 41(2[). [Tf. VIj

68. Rollsiegel.Angeblieh aus G a m d a t - N a ~ r . Chieago,

Field Museum 158 522. Unveroffentlicht. Dat:

Uruk/GN -Zeit. H. 1,9 em; Dm. 1,9 cm. [Tf. VI]

69. Rollsiegel aus G a m d a t - N a ~ r . Oxford, Ashmolean

Museum 1928.452. Dat: Uruk/GN -Zeit.
Buchanan, Oxford I, no. 19.

70. Rollsiegel aus Tell Asmar (Hnunna). Dat: Uruk/

GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 544.

71. Rollsiegel aus Tell Agrab, Sara-Tempel. Chieago, A 21

718. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 808.

72. Rollsiegel aus Ijafagi. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 312.

73. Rollsiegel. London, BM 102 538. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3j.

74. Rollsiegel. London, BM 102 411. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3d.

75. Rollsiegel. London, BM 132 190. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3b.

76. Rollsiegel. Liverpool. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Dalley, Iraq 34 (1972), PI. XLIX no. 3.

77. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H. 1,6 em; Dm. 1,6 em.

Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XL Abb. 59.

78. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer Nr. 251. Dat:

Uruk/GN-Zeit. H. 0,75 cm; Dm. 0,9 cm.

Erlenmeyer, OrNS 27 (1958), Tf. XLI Abb.65.
[Tf. VI]

79. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer Nr. 243. Unver

offentlieht. Dat: Uruk/GN -Zeit. Bergkristall. H. 1,6

em; Dm. 1,45 em. [TC. VI]

80. Rollsiegel. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.

van Buren, Coli. Sissa, no. 173.

81. Rollsiegel. Ehemalige Sig. Hahn. Dat: Uruk/GN

Zeit.
Herzfeld, AMI 5 (1933) 121 Fig.4i(FH4).



190 5. Katalog

82. Rollsiegel aus BealL Oat: Uruk/GN-Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 929.

83. Rollsiegel aus SQsa. Paris, Louvre Sb 1035. Oat:

Sl1sa Il/III(Ca-c).
Amiet, MOP XLIII, no. 727.

84. RollsiegeI. New Haven, Yale Univ., NBC 9328.

Oat: Uruk/eN -Zeit.

Buchanan, ENES, no. lSI.

85. RollsiegeI. NY., Pierpont Morgan Library. Oat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. IS.

86. RollsiegeI. Berlin, FUB 18. Oat: Uruk/eN-Zeit.
Moortgat-Correns, BagM 4 (1968) Tf. 38
Nr. 15.

87. RollsiegeI. KunsthandeI. Oat: Uruk/GN-Zeit.
Katalog: Geschnittene Steine der Antike, Son

derliste K, Miinzen und Medaillen AG, Basel
1968, Nr. 3. [Tf. VI]

88. Siegelabrollung aus Tell Brak, eye-temple. London,

BM 125 867. Oat: Uruk/eN -Zeit.

Mallowan, Iraq 9 (1947) ISO, PI. XXIV, no. 18;

Wiseman, WASBM I, PI. 29h.

89. RollsiegeI. KunsthandeI. Oat: Uruk/UN-Zeit.
Catalogue Hotel Orouot, 6.-7. November 1972,
no. 470.

90. Rollsiegel aus SQsa. Paris, Louvre Sb 1026. Oat:

SQsa II/III(Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 743.

91. RollsiegeI. London, BM 89 516. Oat: Uruk/eN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 4h.

92. RollsiegeI. London, BM 132 191. Oat: Uruk/eN

Zeit.
Wiseman, WASBM I, PI. 4g; Strommenger,
Mesopotamien, Abb. 40 (Mitte rechts).

93. RollsiegeI. Paris, Louvre AO 5371. Oat: UrukleN

Zeit.

Oe1aporte, CCO II, PI. 69 (A.113); Frankfort,

CS, PI. VIlIf.; Orthmann, PKG 14, Abb. 128a.

94. RolIsiegeI. Kopenhagen, Nat. Mus., Inv. Nr. 6397.

Oat: Uruk/eN-Zeit.
Ravn, Katalog Kopenhagen, Nr. 4.

95. RollsiegeI. New Haven, Yale Univ., YBC 12504.

Oat: UrukleN-Zeit.
Buchanan, ENES, no. 149.

96. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., YBC 12596.

Oat: Uruk/eN-Zeit.
Buchanan, ENES, no. ISO.

97. RollsiegeI. Basel, Sig. Erlenmeyer. UnverOffent

licht. Oat: UrukleN-Zeit. H. 1,5 cm; Om 1,9 em.

lTf. VO

98. Rollsiegel. Baghdad, 1M 21 082. Oat: Uruk/eN

Zeit.
Amiet, GMA, no. 311.

99. Rollsiegel aus SQsa. Paris, Louvre Sb 6124. Oat:

Siisa IIIIII (Ca-c).
Amiet, MOP XLIII, no. 724.

100. RollsiegeI. KunsthandeI. Oat: Uruk/eN-Zeit.
Catalogue Hotel Orouot, 20.-22. avril 1964,

no. 19.

101. RollsiegeI. Kunsthandel. Oat: Uruk/eN-Zeit.

Katalog Kricheldorf XLI (Sept.-Nov. 1959)

Fig. 3; Oigard, Repertoire, no. 3912.

102. Rollsiegel aus Siisa. Teheran, Iran. Nat. Mus.
612(2). Oat: Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 721.

103. Rollsiegel aus SQsa. Paris, Louvre Sb 6252. Oat:

Siisa Il/III(Ca-c).
Amiet, MOP XLIII, no. 739.

104. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Sb 6253. Oat:

Siisa II/III(Ca-c).
Amiet, MOP XLIII, no. 740.

105. Rollsiegel aus Silsa. Teheran, Iran. Nat. Mus.
612(3). Oat: Siisa II/III(Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 732.

106. Rollsiegel aus Siisa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 611.

Oat: Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 728.

107. Rollsiegel aus Susa. Paris, Louvre Sb 5352. Oat:

Siisa II/IIl(Ca-c).
Oelaporte, CCO I, PI. 32 (8.449); Amiet, GMA,

no.333.

108. Rollsiegel aus Uruk. Berlin, VA 5959. Oat: Urukl

eN -Zeit.
Moortgat, VR, Nr. 38.

109. Rollsiegel aus Telloh. Baghdad, 1M. Oat: Urukl

eN-Zeit.
de Genouillac, FT I, PI. 40(2c); Amiet, GMA,

no. 327.

110. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 167.

Oat: Uruk/eN-Zeit.
de Genouillac, FT I, PI. 41(1a). [Tf. VI]

III. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 168.

Oat: Uruk/eN-Zeit.
de Genouillac, FT I, PI. 41(le). [Tf. VIj

112. Rollsiegel, angeblich aus Telloh. Brlisse1,

MRAH 0.1037. Oat: Uruk/eN -Zeit.

Speleers, Catalogue MRAH, SuppI., no. 1037
(dort seitenverkehrt abgebildet).

113. Rollsiegel aus Tell Agrab, Sara-Tempel. Oat: Urukl

GN-Zeit.
Frankfort, OIP 72, no. 871; Amiet, GMA, no.

336.
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114. Rollsiegel aus Tell Asmar (Esnunna). Baghdad, 1M.

Oat: Uruk/GN-Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 756.

115. Rollsiegel. LBAF, Toronto, no. 230. Unveroffent

licht. Oat: Uruk/GN-Zeit. H. 1,3 em; Om. 1,3 em.
[Tf. VI]

116. Rollsiegel. LBAF, Toronto, no. 227. Unveroffent

licht. Oat: Uruk/GN-Zeit. H. 1,6 cm:Om. 1,8 em.
[Tf. VI,

117. Rollsiegel. London, BM 103 011. Oat: Uruk./GN
Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 4a.

118. Rollsiegel. London, BM 10247 J. Oat: Uruk/GN
Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3i.

119. RollsiegeI. London, BM 132192. Oat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3f.

120. RollsiegeI. Oxford, Ashmolean Museum 1895.86.

Oat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 16.

121. RollsiegeI. Paris, Louvre Inv. Klq 4 J. Oat: Uruk/

GN -Zeit.

Oelaporte, CCO II, PI. 69 (A. I I0).

122. RollsiegeI. Kopenhagen, Nat. Mus., Inv. Nr. 6395.
Oat: Uruk/GN -Zeit.

Ravn, Katalog Kopenhagen, Nr. 2.

123. RollsiegeI. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 16.

124. RollsiegeI. New Haven, Yale Univ., NBC 11 044.

Oat: Uruk/GN-Zeit.
Buchanan, ENES, no. 147.

125. Rollsiegel, wahrscheinlieh aus OiyaHi-Gebiet.

Chicago, A 7248. Oat: Uruk/GN-Zeit.
Frankfort, OIP 72, no. 964.

126. RollsiegeI. New Haven, Yale Univ., NBC 9100.

Oat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 144.

127. Rollsiegel. Ann Arbor, Kelsey Museum 26 804.

Unveroffentlieht. Oat: Uruk/GN-Zeit. Rosa Mar

mor. H. 2,33 em; Om. 2,5 em. [Tf. VI]

128. RollsiegeI. Ann Arbor, Kelsey Museum 26 805.
UnverOffentlicht. Oat: Uruk/GN-Zeit. Grtin
schwarzer Steatit. H. 1,8 em; Om. 1,94 em.

[Tf. VI]

129. RollsiegeI. N.Y., Slg. Gorelick. Oat: Uruk/GN -Zeit

Noveck, The Mark of Ancient Man (1975-76)

no. 1I.

130. Rollsiegel. Rouen, Musee Oepartemental des Anti

quites de Seine-Maritime (colI. de Genouillac).
no. MA 1869. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Arniet, Cahiers de Byrsa 7 (1957) no. 24, PI. V;

idem, GMA, no. 322. [Tf. VII;

13 J. Rollsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer Nr. 213. Oat:

Uruk/GN -Zeit. H. 1,9 em; Om. 1,8 em.
Erlenmeyer, OrNS 25 (1956) Tf. XXIV

Abb 43.

132. RollsiegeI. KunsthandeI. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Hotel Orouot, 1969, no. 12.

133. Rollsiegel. KunsthandeI. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Hotel Orouot, 6.-7. novem bre 1972,
no. 464.

134. RollsiegeI. New Haven, Yale Univ. Oat: Uruk/GN

Zeit.
Osten, OIP 22, no. 29.

135. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Sb 5948. Oat:

Siisa 11/111 (Ca-e).

Amiet, MOP XLIII, no. 741.

136. Rollsiege1 aus Siisa. Paris, Louvre Sb 1033. Oat:

Siisa 1I/II1(Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 731.

137. Rollsiege1 aus Siisa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 612
(4). Oat: Siisa II/III (Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 733.

138. Rollsiegel aus Uruk, Grab 21 140. Oat: Uruk/GN

Zeit.

Lenzen, UVB 21, 33, n. 20c.

139. Rollsiegel aus Uruk, Eanna im Schutt der Schicht

III unmittelbar tiber Schicht IVa. Baghdad, 1M.

Oat: GN-Zeit.

Schott, UVB 5, 50f., n. 27a; Christian, Alter
tumskunde, Tf. 121(1 a-b); Amiet, GMA, no.

215.

140. Rollsiegel aus Fara. Berlin, VA 3951. Oat: Uruk/
GN -Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, n. 64m; Moortgat, VR,
Nr. 37.

14J. Rollsiegel aus Fara. Istanbul C6316. Oat: Uruk/

GN-Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 64f.

142 Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 172.

Oat: Uruk/GN -Zeit.
de Genouillac, FT I, PI. 41(2d). [Tf. VII}

143 Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 175.

Oat: Uruk/GN -Zeit.
de Genouillac, FT I, PI. 41 (1 b); Parrot, Tello,

PI. II; Amiet, GMA, no. 334.
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144. Rollsiegel aus Telloh. Baghdad, 1M. Dat: Uruk/GN

Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 40(2b).

145. Rollsiegel aus Telloh. Baghdad, 1M. Dat: Uruk/GN
Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 41 (2)a.

146. Rollsiegel aus Telloh. Baghdad, 1M. Dat: Uruk/GN

Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 41(Id); Parrot, Tello,

PI. II (Photographie steht dort auf dem Kopf).

147. Rollsiegel aus Tell Asmar (Hnunna). Chicago, A

11 363. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 480.

148. Rollsiegel aus Nippur, IT, level XVI. Dat: Uruk IV.

Porada, Chronologies, 180 fig. VII(5); Boeh

mer, PKG 14,225 Fig.40e. [Tf. VII]

149. Rollsiegel aus Uabl1ba-Kabira. Dat: Uruk IV.

Stirenhagen/T6pperwein, MDOG 5 (1973) 31

Abb.9a-b.

150. Rollsiegel. LBAF, Toronto, no. 228. UnverOffent

licht. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Bergkristall. H. 2,0 cm; Dm. 1,7 cm. [Tf. VII]

151. Rollsiegel. London, BM 89 355. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3e.

152. Rollsiegel. London, BM 89 413. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3h.

153. Rollsiegel. London, BM 129 597. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 4f.

154. Rollsiegel. Oxford, Ashmolean Museum 1962.65.

Dat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 17.

155. Rollsiegel. Kopenhagen, Nat. Mus., Inv. Nr. 6396.

Dat: Uruk/GN -Zeit.

Ravn, Katalog Kopenhagen, no. 3.

156. Rollsiegel. Kopenhagen, Nat. Hus., Inv. Nr. 14752.

UnverOffentlicht. Dat: Uruk/GN-Zeit. H. 1,9 cm;

Dm. 2,0 cm. [Tf. VII]

157. Rollsiegel. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Van Buren, Coli. Sissa, no. 171.

158. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., YBC 12 508.
Dat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 145.

159. Rollsiegel. Berlin, FUB 16. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Moortgat-Correns, BagM 4 (I 968) Nr. 13.

160. Rollsiegel. Ehemalige Sig. Brett. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Osten, OIP 37, no. 11.

161. RolisiegeI. Paris, Louvre AO 4717. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Delaporte, CCO II, PI. 69 (A.112).

162. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ. Dat: Uruk/GN

Zeit.
Osten, OIP 22, no. 30.

163. RolisiegeI. N.Y., Slg. Moore. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Eisen, OIP 47, no. 2. [Tf. VII]

164. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H. 1,5 cm; Dm. 1,6 cm.

Erlenmeyer, OrNS 25 (I956) n. XXIII Abb.

40 [Tf. VII]

165. RollsiegeI. Basel, Slg. Erlenmeyer Nr. 229. Dat:

Uruk/GN -Zeit. H. 1,1 cm; Dm. 1,3 cm.

Erlenmeyer, OrNS 25 (I965) Tf. XXIV Abb.

41. [Tf. VII]

166. RolisiegeI. Ehemalige Sig. de Clercq. Dat: Uruk/

GN -Zeit.

de Clercq/Menant, Catalogue no. 5; Herzfeld,

AMI 5 (1933) 121 Abb. 41 (CCCq 5).

167. RolisiegeI. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 1962, no. 17.

168. Rollsiegel. Berlin, FUB 17. Dat: Uruk/GN-Zeit.
Moortgat-Correns, BagM 4 (I 968) Nr. 14.

169. Rollsiegel aus Siisa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 60

(5). Dat: Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 725.

170. Rollsiegel aus Sl1sa. Paris, Louvre Sb 1027. Dat:

Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 735.

171. Rollsiegel aus Sl1sa. Paris, Louvre Inv. AS.A 7417.

Dat: Susa II/III (Ca-c).

Delaporte, CCO I, PI. 32 (S. 451).

172. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Inv. AS 10 125

(1903). Dat: Sl1sa II/III (Ca-c).

Delaporte, CCO I, PI. 32 (S. 452).

173. Rollsiegel aus Silsa. Paris, Louvre Inv. AS 7761.

Dat: Silsa II/III (Ca-c).

Delaporte, CCO I, PI. 32 (S. 450).

174. Rollsiegel aus Ur. London, BM 124 401. Dat:

Uruk/GN -Zeit.
Legrain, UE X, no. 25; Wiseman, WASBM I,

PI. 4c.

175. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 176.

Dat: Uruk/GN-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 39(3b); Parrot, Tello,

PI. II; Amiet, GMA, no. 318. [Tf. VII]

176. Rollsiegel aus Telloh. Baghdad, 1M. Dat: Uruk/

GN -Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 40 (2a); Amiet, GMA,

no. 337.
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177. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 181.

Dat: Uruk/GN-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 4I(lc); Parrot, Tello,

PI. II. [Tf. VII]

178. Rollseigel aus Fara. Berlin, VA 3971. Dat: Uruk/

eN -Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 64g; Moortgat, VR,

Nr.35.

179. Rollsiegel aus Fara. Istanbul, C 6310. Oat: Uruk/

GN-Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 64e.

180. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., NBC 9357.

Dat: Uruk/GN -Zeit.

Buchanan, ENES, no. 143.

181. Rollsiegel. Rom, Slg. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.

van Buren, CoIl. Sissa, no. 169.

182. Rollsiegel aus I:Iabiiba-Kabira (Inv. Nr. 74 Hb 174).

Dat: Uruk-IV-Zeit.

Strornrnenger, AAS (yr.) XXV (1975) 164 Abb.

14.

183. Rollsiegel aus Siisa, acropole sud. Paris, Louvre Sb

1031. Dat: Siisa II/III (Ca-b).

Arniet, MOP XLIII, no. 723.

184. Rollsiegel. Berlin, MVF, Inv. Nr. XIC 4489. Unver

offentlicht. Oat: Uruk/GN -Zeit. [Tf. VII]

185. Siegelabrollung aus I:Iabiiba-Kabira. Oat: Uruk

IV-Zeit.

Strornrnenger, ijabiiba-Kabira (1980) 62 Abb.

55. [Tf. VIII]

186. Rollsiegel wahrscheinlich aus Uruk. London,

BM 116 721. Oat: GN-Zeit.

Heinrich, Kleinfunde, 14, Tf. 17d; van Buren,

AfO 13 (1939) 35, Fig. 6; idem, AnOr 12,331;

Frankfort, CS, 31, PI. Vg; Arniet, GMA, no.

649; Wiseman, WASBM I, PI. 2a; Arniet, Bas

reliefs irnaginaires de l'ancien orient, Paris

1973, no. 111 (sehr gute Photographie).

187. Rollsiegel aus Uruk, Eanna Schatzhaus. Berlin, VA

11 041. Oat: eN-Zeit.

Heinrich, Kleinfunde, 29, Tf. 18d; Moortgat,

VR, Nr. 31; Arniet, GMA, no. 651.

188. Rollsiegel aus Uruk, Eanna Schatzhaus. Baghdad,

1M. Oat: GN -Zeit.

.Heinrich, Kleinfunde, 29, Tf. 18b; Arniet,

GMA, no. 648.

189. Rollsiegel aus Uruk, Eanna Schatzhaus. Berlin, VA

11 042. Oat: eN -Zeit.

Heinrich, Kleinfunde, 29, Tf. 18c; Christian,

Alterturnskunde, Tf. lIS (3a-b); Moortgat, VR,

Nr. 32; Arniet, GMA, no. 647.

190. Rollsiegel aus Uruk, Eanna Schatzhaus. Baghdad,

1M. Dat: GN-Zeit.

Heinrich, Kleinfunde, 29, Tf. 18a; Arniet,

GMA, no. 646.

191. Rollsiegel oder Abrollung (?). Spanien Kloster

Montserrat Nr. IS. Oat: Uruk/GN -Zeit.
van Buren, AfO 13 (1939) 35, Fig. 5; Arniet,

GMA, no. 645.

192. Rollsiegel. Ann Arbor, Kelsey Museum 26 827.

Unveroffentlicht. Oat: Uruk/eN-Zeit. [Tf. VIII]

193. Rollsiegel. Privatsarnrnlung. Unveroffentlicht. Dat:

Uruk/eN-Zeit. H. 2,7 crn; Om. 2,1 em. [Tf. V I I I ~

194. Rollsiegel. London, BM 123 280. Oat: GN -Zeit.

Wisernann, WASBM I, PI. 2d, S.2 (mit Biblio
graphie). [Tf. VIII]

195. Rollsiegel. Paris, Louvre (A.117). Oat: Uruk/eN-

Zeit.
Oelaporte, CCO II, PI. 69 (A.117); Frankfort,

CS, 36 Fig. 12; van Buren, OrNS 26 (1957) Tf.

IX Fig. 2; Arniet, GMA, no. 669. [Tf. VIII]

196. Rollsiegel. Paris, Louvre AO 6606. Falschung (?).

Delaporte, CCO II, PI. 98 (A.960); van Buren,

AfO 13 (1939) 38; Arniet, GMA, no. 670 (halt

es eventuell flir eine Falschung). [Tf. VIII]

197. Rollsiegelfragrnent aus Uruk. Baghdad, 1M. Oat:

Uruk/GN -Zeit.
Schott, UVB 5, 52f., Tf. 29b; Arniet, GMA, no.

654. [Tf. VIII]

198. Siegelabrollung aus Siisa, acropole sud, cote 17-17

50 rn. Paris, Louvre Sb 1957. Oat: Siisa II(Ca).

Arniet, MOP XLIII, no. 691. [Tf. VIII]

199. Entfallt.

1.2 FRAUEN 1M KULT II (NACKT)

1.2.1 PLASTIK

200. Statuette einer nackten Frau aus Uruk, Eanna.

Baghdad, 1M. Oat: Uruk-IVa/III-Zeit.

Lenzen, UVB 16, 37, Tf. 16a-c; Moortgat,

KAM, 16, Abb. 11; Hrouda, BagM 5 (1970)

33ff.; Orthrnann, PKG 14, Tf. I (neben Abb. 12).

20 I. Statuette einer nackten Frau aus Susa, l'acropole,

niveau 20,59 rn. (Inv. no. SAC 3192). Oat: Uruk/

GN-Zeit .
Steve/Gasche, MOP XLVI, PI. 88(2), 29(4),

S.145.

202. Statuette einer nackten Frau. LBAF, Toronto.

Oat: eN-Zeit. H. 4,3 em.

Katalog 'From the Lands of the Bible', Arts and

Artifacts, New York 1968, no. 311. [Tf. IX]
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1.2.2 GLYPTIK

1.2.2.1

203. Siegelabrollung aus Siisa, acropole nord. Paris,

Louvre Sb 1954bis. Dat: Siisa II/III(Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 616; Buchanan, JAOS
87 (1967) 275f. [Tf. Xl

204. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 6306.

Dat: Siisa II/III(Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 617.

205. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 1962.

Dat: Siisa II/III (Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 618.

206. Stempelsiegel aus Susa. Dat: Susa II
(B-Ca).

de Meequenem, RA 24 (1927) 14 no. 82, 21
fig. 82; Buchanan, JAOS 87 (1967) 279. [Tf. Xl

207. Stempelsiegel aus Tepe Gaura. Philadelphia, UM.

Dat: eN-Zeit.

Speiser, Tepe Gawra I, 121f., PI. LVI (3);

Buchanan, JAOS 87 (1967) 275. [Tf. xl

208. Amulett in Form einer hockenden Frau aus

Gamdat N a ~ r . Oxford, Ashmolean Museum. Dat:
eN -Zeit.

Mackay, FMAM 1(3), 275, PI. LXXIV (3315);

Buchanan, JAOS 87 (1967) 279 Anm. 73.

[Tf. xl

209. Stempelsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer. Dat: Uruk/

eN-Zeit. H.2,3 cm; Br.2,1 em.

Erlenmeyer, OrNS 27 (I958) n. XXXVII

Abb. 49; Buchanan, JAOS 87 (1967) 279.

[Tf. Xl

210. Stempelsiegel. Basel, Slg. Erlenmeyer. Dat: Uruk/

eN -Zeit. Dm.3,3 cm.

Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XXXVII

Abb. 48. [Tf. Xl

211 a. StempelsiegeI. Basel, Slg. Erlenmeyer. Unver

offentlicht. Dat: Uruk/eN-Zeit. Dm.3,7 em.

[Tf. Xl

211b.Stempelsiegel. Baghdad, 1M 55 126. Dat: Uruk/

eN-Zeit.

Guide-Book to the Iraq Museum, 2nd ed.,
Baghdad 1973, PI. 39 (un ten links).

1.2.2.2

212. Stempelsiegel aus Tepe Gaura. Baghdad, 1M. Dat:
Uruk-Zeit.

Tobler, Tepe Gawra II, 178, I 82ff. , 191, 246,

PI. CLXIII(87); Homes-Fredericq, CMP, 47,

56f., 120, fig. 15g, PI. IX fig. 115; Cooper, RIA

4, 260. [Tf. X]

213. Stempelsiegel aus Tepe Gaura. Baghdad, 1M. Dat:

Uruk-Zeit.

Tobler, Tepe Gawra II, 183f., 191, 248, PI.

CLXIII(88); Homes-Frederieq, CMP. 57, 94,

124, PI. XI fig. 151; Cooper, RIA 4, 260. [Tf. Xl

214. Siegelabdruek aus Tepe Gaura. Philadelphia, UM

5789. Dat: Uruk-Zeit.

Speiser, Tepe Gawra I, 124, PI. LVIII(40);

Homes-Frederieq, CMP, 94f., PI. XV fig. 207;

Cooper, RIA 4, 260. [Tf. Xl

215. Siegelabdruck aus Tepe Gaura. Philadelphia, UM

5943. Dat: Uruk/eN-Zeit.
Speiser, Tepe Gawra I, I 24f., PI. LVb, LVIII

(41); Homes-Fredericq, CMP, 131, PI. XV fig.

208; Cooper, RIA 4,260. [Tf. Xl

216. Siegelabdruck aus Tepe Gaura. Baghdad, 1M. Oat:

Uruk-Zeit.

Tobler, Tepe Gawra II, 183, PI. LXXXIXc,

CLXIII(86); Homes-Fredericq, CMP, 47, 56f.,

120, PI. IX fig. 114; Cooper, RIA 4, 260. [Tf. xl

217. Stempelsiegel in Form eines Paares aus Susa, aero-

pole nord. Paris, Louvre Sb 5539. Dat: Susa I(A).

Amiet, MDP XLIII, no. 414; idem, Bas-reliefs

immaginaires de l'ancien Orient, Paris 1973, no.

105 (sehr gutes Photo). [Tf. Xl

218. Vasenbild aus Tepe Aliabad. Dat: eN-FO-I-Zeit.

Gautier/Lampre, MDP VIII, 136 fig. 266.

[Tf. xl

1.3 FRAUEN IN KULT ODER WIRTSCHAFT

1.3.1 GLYPTIK

1.3.1.1

219. Rollsiegel aus Susa. Paris, Louvre Sb 6157. Oat:

Siisa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 730.

220. Rollsiegel aus SGsa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 355.

Dat: Sllsa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 722.

221. Rollsiegel aus Siisa. Paris, Louvre Sb 1034. Oat:

Siisa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 742.

222. Rollsiegel aus Susa. Teheran, Iran. Nat. Mus. 31.

Dat: Siisa II/III (Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 736.

223. Rollsiegel aus Silsa. Paris, Louvre Sb 1028. Dat:

Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 737.

224. Rollsiegel aus Si:tsa. Paris, Louvre Sb 1029. Oat:

Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 738.
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225. Rollsiegel aus Sl1sa. Paris, Louvre Sb 6155. Oat:
Sl1sa II/III (Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 720.

226. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 2134,

2126. Oat: Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MOP XLIII, no. 712.

227. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 174.
Oat: Uruk/GN -Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 41 (2b). ITf. XI]

228. Rollsie~el aus Warka. Berlin, VA 12 874. Oat:
Uruk/GN-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 39.

229. Rollsiegel aus Nippur, IT, level XVB (7N 719).
N.Y., MMA 62.70.74. Oat: Uruk-IVa-Zeit.

MMA Guide, 7 Fig. 5. ITf. XI]

230. Siegelabrollung aus Fara. Berlin, VA 6568. Oat:
Uruk/GN -Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 67g; van Buren,

OrNS 26 (1957) 293; Amiet, GMA, no. 321.

231. Rollsiegel aus Fara. Berlin, VA 4247. Oat: Uruk/
GN -Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, n. 64d; Moortgat, VR,
Nr.36.

232. Rollsiegel aus H a f a ~ i , Sin-Tempel VII. Dat: Uruk/
('"iN-Zeit. ~

Frankfort, OIP 72, no. 234.

233. Rollsiegel aus Tell Agrab,Sara-TempeI. Baghdad,

1M. Oat: Uruk/GN -Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 846.

234. Rollsiege1 aus Tepe Siyiilk. Oat: Uruk/GN-
Zeit.

Ghirshman, Tepe Sialk I, PI. XCIV (S.89);

Frankfort, CS, PI. XXXVIIId; Amiet, GMA,
no. 291; Boehmer, PKG 14, 225 Fig. 40d.

235. RollsiegeL Chicago, A 6795. UnverOffentlicht.
Oat: Uruk/GN-Zeit. ITf. XI]

236. RollsiegeL Privatslg. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Arts de 1'ancien Iran, Musee Borely,

Marseille 1975, 102 Abb. 274. [Tf. XI)

237. RollsiegeL London, BM 102422. Oat: Uruk/GN
Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 3a.

238. RollsiegeL London, BM 129 598. Oat: Uruk/GN
Zeit.

Wiseman, WASBM I. PI. 3c.

239. Rollsiegel aus Gebel Abu GelgeL Oxford,

Ashmolean Museum. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 704.

240. Rollsiegel aus Beridjik. Oxford, Ashmolean

Museum. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 705.

241. Rollsiegel aus Tell B a ~ . 1 r . Oxford, Ashmo

lean Museum. Oat: Uruk/GN-Zeit.
Buchanan, Oxford I, no. 703.

242. RollsiegeL Oxford, Ashmolean Museum 1895.84.
Oat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 18.

243. Rollsiegel. Oxford, Ashmolean Museum 1949.878.
Oat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 15.

244. RollsiegeL Paris, Louvre AO 3 101. Oat: Uruk/GN
Zeit.

Oe1aporte, CCO II, PI. 69 (A. 111 ).

245. RollsiegeL Briissel, MRAH 0.1575. Oat: Uruk/ON
Zeit.

Speleers, Catalogue MRAH, SuppL, no. 1038.

246. Rollsiegel. Briissel, MRAH 0.1575. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Speleers, Catalogue MRAH, SuppL, no. 1575.

247. Rollsiegel. Rouen, Musee Oepartemental des Anti

quites de Seine-Maritime (Coli. de Genouillac).

Oat: Uruk/GN -Zeit.

Amiet, Cahiers de Byrsa 7 (1957) no. 23.

248. Rollsiegel. Jerusalem, Israel Museum, Inv. Nr.

65.5. Oat: Uruk/GN-Zeit. Kalkstein. H.2,15 cm;
Om.2,05cm.

Herzfeld, AMI 5 (1933) Fig. 42 (FH 2); Digard,
Repertoire, no. 3517. [Tf. XI]

249. RolisiegeL Berlin, FUB 15. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Moortgat-Correns, BagM 4 (1968) Nr. 12.

250. RollsiegeL Berlin, FUB 14. Oat: Uruk/GN-Zeit.
Moortgat-Correns, BagM 4 (1968) Nr. 11.

251. Rollsiegel, wahrscheinlich aus £lam. N.Y.,
Pierpont Morgan Library. Dat: Uruk/eN-Zeit.

Porada, CANES I, no. 1I.

252. RollsiegeL N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:
Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 14.

253. RolisiegeL N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:
Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 13.

254. Rollsiegel. Buffalo, Museum of Science. Oat:
Uruk/GN -Zeit.

Ingholt, 'liobbies', The Magazine of the Buffalo

Museum of Science, 25 no. 1 (1944) 4 Fig. 3.
ITf. XI)

255. RollsiegeL angeblich aus Sara(?). Baghdad,

1M 59096. Oat: Uruk/GN-Zeit.

Rasid, Ta'rih al-fanu fi'l Iraq al qadim al Guz'l:

Fanu'a1-ahtam al-ustuwaniya, Baghdad 1969,
Nr.21.
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256. Rollsiegel. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.

van Buren, Coil. Sissa, no. 12.

257. Rollsiegel. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.

van Buren, Coil. Sissa, no. 170.

258. Rollsiegel. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.
van Buren, Coil. Sissa, no. 13.

259. Rollsiege. Rom, Sig. Sissa. Dat: Uruk/GN -Zeit.

van Buren, Coli. Sissa, no. 172.

260. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H. 1,8 em; Dm. 2,0 em.

Erlenmeyer, OrNS 25 (1956) Tf. XXIII Abb.

39. [Tf. XI]

261. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H.I,95 em; Dm.2,0 em.

Erlenmeyer, OrNS 27 (I 958) Tf. XLI Abb. 63.

[Tf. XI]

262. Rollsiegel. Basel, Sig. Erlenmeyer. Dat: Uruk/GN

Zeit. H.I,4 em; Dm.I,6 em.

Erlenmeyer, OrNS 27 (1958) Tf. XLI Abb. 64.

[Tf. XI]

263. Rollsiegel. Ehemalige Sig. Hahn. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Herzfeld, AMI 5 (1933) 121 Fig. 41 (FH I).
[Tf. XI]

264. Rollsiegel. Ehemalige Sig. Hahn. Dat: Uruk/GN

Zeit.

Herzfeld, AMI 5 (1933) 121 Fig. 41 (FH3).

[TC. XI]

265. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Katalog Krieheldorfer XLI (Sept.-Nov. 1959)

Fig. 2; Digard, Repertoire, no. 3913.

266. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.
Katalog: Gesehnittene Steine der Antike, Son

derliste K, Miinzen und Medaillen AG, Basel

1968, Nr. 1. [Tf. XI]

267. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Catalogue Hotel Drouot 1969, no. 16.

268. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 6.-7. novembre 1972,

no. 481.

269. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 6.-7. novembre 1972,
no. 504.

270. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 20.-22. avril 1964,
no. 14.

271. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 2.-4. mai 1973, no.

698.

272. Rollsiegel. Kunsthandel. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Catalogue Hotel Drouot, 25. avril 1966, no. 10.

273. Rollsiegel. Wien, Sig. H. Dat: Uruk/GN-Zeit.
Bleibtreu, AfO 25 (1974-1977) 219 Abb. 10.

274. Rollsiegel. LBAF, Toronto, no. 226. Unveroffent

lieht. Dat: Uruk/GN-Zeit. H. 2,2 em; Dm. 2,2 em.
[Tf. X]

NACHTRAEGE

275. Rollsiegel aus l;Iabiiba-Kabira (Inv. Nr. 75 Hb 62).

Aleppo. Dat: Uruk-IVa-Zeit.

Ausstellungskatalog 'Land des Baal', Berlin

1982, Nr. 21. Vgl. 1.4.1.4.

276. Entfallt.

277. EntfiHlt.

278. Siegelabrollung aus Susa, l'aeropole, niveau 17B2.

Dat: Siisa II (Ca).

Le Brun, DAFI 8 (1978) 75 fig. 9(3), PI. VIII

(3).

Besehreibung: Eine Frau mit langen Haaren und

langem Gewand sehreitet mit einem su - nir

Emblem auf einen Tempel zu. Vgl. dazu 1.1.3.4.

279. Rollsiegel. Wien oder Graz. Dat: Uruk/GN -Zeit.

Bleibtreu u.a., Katalog 'Rollsiegel aus dem Vor

deren Orient', Wien 1981, Nr. 4.

Besehreibung: Drei 'pigtailed ladies' mit Gefiis

sen und eine Beterin mit gerade naeh vorn aus

gestreekten Armen (vermutlieh su - m U- m u
Gestus) hoeken auf Matten des Typus A 3. Vgl.

dazu 1.1 und 1.1.3.5 mit Anm. 102.

1.4 FRAUEN 1M WIRTSCHAFTSLEBEN

1.4.1 GLYPTIK

280. Siegelabrollung aus COl;a-Mis. Dat: Uruk-IVa-

Zeit.

Delougaz/Kantor, UNESCO Le Courrier Nov.

1969, 23; Boehmer, PKG 14, 225 Fig. 40b.

[Tf. XIIj

281. Rollsiegel aus Tell Brak. Dat: Uruk/GN-
Zeit.

Mallowan, Iraq 9 (1947) 135f., no. 17, 18, PI.

XXI; van Buren, OrNS 26 (1957) PI. IX Fig. 6;

Amiet, GMA, PI. 21 bis E.

282. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 6952.

Dat: Siisa II/III (Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 674. [Tf. XIIj

283. Siegelabrollung aus Siisa. Paris, Louvre 1987bis.

Dat: Susa II/III(Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 676.
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284. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ. Dat: Uruk/GN-

Zeit.

Osten, DIP 22, no. 31; van Buren, OrNS 27

(1957) PI. 9 Fig. 5; Amiet, GMA, no. 319;

Buchanan, ENES, no. 153.

285. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ. NBC 10982.

Dat: Uruk/GN-Zeit.
Buchanan, ENES, no. 152.

286. Rollsiegel aus Ur, Pit F. Philadelphia, UM 31.17.16.
Dat: Uruk/(;N-Zeit.

Legrain, UE X, no. 31; Frankfort, CS, PI. VIIId;

Amiet, GMA, no. 320. [Tf. XII]

287. Siegelabrollung auS Siisa. Paris, Louvre Sb 6299.

Dat: Susa II/III (Ca-b).

Amiet, MDP XLIII, no. 666. [Tf. XII]

288. Siegelabrollung aus Susa. Paris, Louvre Sb 2277.

Dat: Susa II/III (Ca-c).

Amiet, MDP XLIII, no. 710. [Tf. XII]

289. Siegelabrollung aus Susa, aeropole sud 17,50 m.

Paris, Louvre Sb 2278. Dat: Siisa II(Ca).

Amiet, MDP XLIII, no. 711. [Tf. XIIj

290. Rollsiegel aus Tell Agrab, Sara-Tempel. Chicago,

A 19 148. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Frankfort, DIP 72, no. 819; Amiet, GMA, PI.

21 bis G.

291. Rollsiegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Dat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 10; Amiet, GMA, no.

335.

292. Rollsiegel aus Telloh. Paris, Louvre AO 14 170.

Dat: Uruk/GN-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 39(3a); Parrot, Tello,

PI. II; Amiet, GMA, no. 381.

293. Rollsiegel aus Ugarit. Paris, Louvre AO 18 557.

Dat: Uruk/GN-Zeit.
Amiet, Syria 40 (1963) 67 fig. 12. [Tf. XII]

294. Rollsiegel aus \,atalhiiyiik. Dat: Uruk/l;N-

Zeit.

Braidwood, DIP 61,489, Fig. 381(7); Frank

fort, CS, PI. XXXVIIIf; van Buren, OrNS 26
(1957) 301f.; Amiet, GMA, no. 314; idem,

Syria 40 (1963) 67 fig. 13.

295. Rollsiegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Dat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 8; Amiet, GMA, no. 317.

296. Rollsiegel. LBAF, Toronto, no. 220. Unveroffent

licht. Dat: Uruk/GN-Zeit. H. 1,5 em; Dm. 1,3 em.

[Tf. XII]

I.S SCHWER ZU DEUTENDE SZENEN AUF

ROLLSIEGELN

297. Rollsiegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Dat:

Uruk/GN -Zeit.

Porada, CANES I, no. 7; Amiet, GMA, no. 312.

298. Rollsiegel aus Tell Basar. Oxford, Ashmo

lean Museum 1895.35. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 707. [Tf. XIIJ

299. Rollsiegel. N.Y., MMA 41.160.227. Unveroffent

licht. Dat: Uruk/GN-Zeit.

Steatit; H. 2,0 em; Dm. 1,9 em. [Tf. XII]

300. Rollsiegel aus HaflIgi TO II. Chicago, A 9103.

Dat: Uruk/GN ~ Z e i t .
Frankfort, OIP 72, no. 264.

2. FRUHDYNASTISCHE ZEIT

2.1 FRAUEN 1M KULT 1 (BEKLEIDET)

2.1.1 PLASTIK

NR. DIP 44 KLASSIFIKATION PERI0DE FB,· S. ANM. TF.

301 2 Ib A FRISUR 10' FD II 34,37f.

302 8 la A FRISUR 10' FD II 35

303 61 KOPF FRISUR 10' FD II 39f.

304 66 KOPF FRISUR 10' FD II 36

305 68 la C OHNE KOPF FD III 56,62

306 76 la C OHNE KOPF FD II/III 40

* Abkiirzung FB =Braun-Holzinger, FB.
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NR. OlP44 KLASSIFIKATION PERIODE FB, S. ANM. TF.
---- ---'. -_.--- ." --- -------- --- ---- -----------,._-----.__.--------------,--- ..------

307 79 I I c/O C OHNE KOPF FD III?

308 80 lId A OliNE KOPF FD III

309 81 la A OHNE KOPF FD II I?

310 82 I I e(d A OHNE KOPF FD II

311 83 IIa A OHNE KOPF FD II 40,43

3\2 84 lId A OHNE KOPF FD II

313 85 I I d A OHNE KOPF FD II 40,42

314 87 II a? A UK-FRG. FD II

315 96 la A OHNE KOPF FD II 39f.

316 99 Id C OHNE KOPF FD Ill/AKK.ZT.

317 101 la C OHNE KOPF FD II

318 103 la C TURBAN FD III 56

319 104+151 la A FRISUR 10' FD II 41f.

320 105 Ia A FRISUR 10' FD II 43

321 106 la C FRISUR 10' FD II 40

322 107 Ia C FRISUR 10' FD II 40

323 108 Ia C mfNE KOPF FD II 40

324 109 la A OHNE KOPF FD II 41

325 110 la A OHNE KOPF FD II 41f.

326 III la A FRISUR 10' FD II 43

327 112 I a A FRISUR 10' FD II 38 2

328 113 la C OHNE KOPF FD III 44f.

329 114+133 Ie A FRISUR 10' FD II 39ff.

330 115 Ie A OHNE KOPF FD II 37 3

331 116 Ia A FRISUR 10' FD II 41 4

332 117+118 la A FRISUR 10' FD II 41

333 119 KOPF FRISUR 10' FD II

334 120 KOPFFRAGMENT FD II

335 122 Ia C OliNE KOPF FD II/III 5

336 123 KOPF FRISUR 10' FD II 41

337 124 II d A FRISUR 10' FD II 40 6

338 125 KOPF FRISUR 10' FD II 38

339 126 KOPF FRISUR 10' FD II 38

340 127 KOPF FRISUR 10' FD II 39 7

341 128 la A FRISUR 10' FD II 41 8

342 129 KOPF FRISUR 10' FD II/III 45

343 130 KOPF FRISUR 10' FD II 39ft".

344 131 KOPF FRISUR 10' FD III 49fT

345 132 KOPF FRISUR 10' FD II 41

346 134 KOPF FRISUR 113 FD III 50

347 135 KOPF FRISUR 113 FD III 47fT

348 136 KOPF FRISUR 10' FD II 4If.

349 137 KOPF TURBAN FD III 47,50

350 138 KOPF FRISUR 10' FD II

1 Als Leihgabe in N.Y., MMA 51.25.1.

2 Kiirper unpublizicrt. vgl. Braun-Holzinger, FI{, 38. Anm. 263.

3 Als Lcihgabe in N.Y., MMA 51.25.3.

4 Kiirpcr unpubliziert, vgl. Brau n-Holzinger, FE, 41 Anm. 285.

5 Als Leihgabe in Baltimore. Walters Art G:dlery.

6 Korper unpubliziert. vgl. Braun-Hollinger, rl{, 40 Anm. 271.

7 Als Leihgabc in N.Y., MMA 51.25.2.
8 Vgl. Abbildung in: Kalalog 'Kullst aU, Mcsopotamien' (1964) Tf. 21.
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NR. OIP 44 KLASSIFIKAnON PERIODE FB, S. ANM. TF.
---------------- ------------ -- ------------------- --------- -

351 139 KOPl" FRISUR 10: FD II 36

352 140 KOPF FRISUR 10: FD II

353 141 KOPF FRISUR 10: FD II

354 142 KOPF FRISUR 10: FD II 40

355 143 KOPF l"RISUR 10: FD II/III'!

356 144 KOPl" FRISUR 10: 1"D II

357 145 KOPF(FRAU')j FD II

358 146 KOPF(FRAU')j FD II

359 147 KOPF 1"RISUR 10: FD II

360 148 KOPF FRISUR 10: FD II 36,38f.

361 14') KOPF FRISUR 10: FD II 41

362 150 KOPF 1"RISUR 10: FD II

363 151a KOP1" FRISUR 10: 1"D II 40

364 151b KOPF FRISUR 10: FD II 40

365 160 Id B OHNE KOPF FD II
- - - -----------_ .. ---- - - ----------------- --------

NR. 011' 60 KLASSIFIKATION I'ERIOOE FB, S ANM. TF.
- - ------_.._--------

366 221 KOPF FRISlJR 1{3 FD III 48

367 222 KOPF FRISUR 10: FD II 41

368 241 la? A OHNE KOPF FD III 48,50

369 246 Id A OHNE KOPF FD II

370 250 Id C OHNE KOPF FD II 371'.

371 255 I? a? C OK-FRG. FD II? IIA.15

372 257 la A OHNE KOPF FD II?

373 259 la? C OHNE KOPF FD III/ AKK.ZT. IIA.15

374 271 lid A FRISUR 20: FD III 9 XXI

375 272 lIa? A OHNE KOPF FD II?

376 273 Id A OHNE KOPF 1"0 II

377 274 I? d A OK-FRG. 1"0 III?

378 275 Ib A OHNE KOPF FD II

379 276 la C OHNE KOPF FD III

380 277 la A FRISUR 20: 1"D III 48tT

381 278 KOPF FRISUR 20: FO III 49

382 286 KOPF FRISUR 20: FD III 50

383 287 KOPF TURBAN FD III 50ff.
------------ ---------- -------- _ ... - --.- -- ----_.-- ------_ ... - .~-_ .. - ------- --"- - -----

NR. WVDOG 39 KLASSIFIKAnON PERIODE FB, S. ANM. TF.
----'"----- - - - ----------- ._-- ------------------- - ------ ---- ------------ _-_0--._---------_···_-·_--

384 76 la C TURBAN FO III 61

385 77 I? C UK-FRG. FD III

386 78 I? C FRISUR 10: ? FD III 10

387 79 la? F TURBAN FD III

388 82 lib B OI-1NE KOPF FD III

389 83 II? A OHNE KOPl" FD III

390 85 II? C OHNE KOPF FD III

3')1 86 II? C OHNE KOPF FD 111/ AKK.ZT.

392 87 lIa A FRISUR 3 FD III II

3')3 88 lIa C TURBAN FD III 61

394 89 KOPF TURBAN FD III

395 90 KOPF TURBAN FD III

396 92 KOP1" TURBAN FD III

9 Als Leihgabe in N.Y., MMA 51.25.4.
10 Konnte sich urn Frisur des Typus In handeln, die aber ansonsten in der FD-III-Zeit nicht rnehr vorkornrnt.

II 1st cine Art Chignon und sonst nicht belegt.

199
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NR. WVDOG 39 KLASSIFIKAnON PERIODE FB, S. ANM. TF.
-------------- - ----- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

397 93 KOPF TURBAN FD III

398 95 KOPF TURBAN FD III
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

NR. MAM I KLASSIFIKAnON PER lODE FB, S. ANM. TF.
------------------------ - ------------------------- ~ - - - - - -

399 37 la B POLOS FD III

400 38 la G POLOS FD III 60

401 39 II c/d G POLOS FD III 52

402 40 KOPF POLOS FD III
403 41 KOPF POLOS FD III

404 42 POLOSFRAGMENT FD III

405 43 POLOSFRAGMENT FD III 12

406 44 KOPF FRISUR 1/3 FD III 52

407 45 KOPF FRISUR 1/3 FD III 52

408 46 KOPF TURBAN FD III 52

409 47 KOPF FRISUR 2a? FD III 62 13

410 48 KOPF FRISUR 1/3? FD III

411 49 KOPF ? ? 14

412 50 KOPF TURBAN FD III 15

413 5 I la C OHNE KOPF FD III

414 52 la C OHNE KOPF FD III 60
415 53 la C OHNE KOPF FD III

416 54 la C OHNE KOPF FD III
417 55 la C OHNE KOPF FD III

418 56 la B OHNE KOPF FD III
419 57 I? B UK-FRG. FD III

420 58 la A OK-FRG. FD III

421 59 ? OK-FRG. ? 16

422 60 la G OHNE KOPF FD III

423 61 la G OHNE KOPF FD III

424 62 la G OHNE KOPF FD III

425 63 la G OHNE KOPF FD III

426 64 la G OHNE KOPF FD III

427 65 la G OHNE KOPF FD III
428 66 I? G UK-FRG. FD III
429 67 I?a G OK-FRG. FD III
430 68 la? G UK-FRG. FD III

431 69 I? a? E OHNE KOPF FD III

432 70 la D OHNE KOPF FD III

433 71 la? D UK-FRG. FD III

434 72 Id C OHNE KOPF FD III

435 73 IIc/d C UK-FRG. FD III

436 74 I c/d C OHNE KOPF FD III

437 75 IIa C OHNE KOPF FD III

438 76 Ilc/d BOHNE KOPF FD III

439 77 IIc/d C UK-FRG. FD III

12 In MAM I nieht abgcbildct.

13 Dicsc Frisur ist sonst nicht bclcgt.

14 In MAM I nicht abgebildet.

IS Mit iiber den Turban gezogenem Cape; vl!l. Nr. 503, Parrot, MAM 1,93 no. 50.

16 In MAM Inicht abgebildet.
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PERIODE FB, S. ANM. TF.
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440 78 I1ejd CODER G FD III 17 XXI
441 78 I1e/d BOHNE KOPF FD III

442 80 II A OHNE KOPF FD III? 18

443 81 II? BOHNE KOPF FD III
444 82 I1a? A?UK-FRG. FD III

NR. MAM III KLASSIFIKATION PERIODE FB, S. ANM. TF.
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

445 70 II? G pOLOS FD III 45,60
446 71 I I e/d A pOLOS FD III 60
447 72 KOpF pOLOS FD III
448 73 KOpF FD III 60
449 75 I e/d B OHNE KOPF FD III
450 76 I?a C OK-FRG. FD III
451 77 la C OHNE KOpF FD III

452 78 lIb E OHNE KOpF FD III

453 79 II e/d A OHNE KOpF FD III
454 80 II? G FRISUR 2(3 FD III

455 81 la G OHNE KOpF FD III

17 Nur die linke Halfte vom Unterkorper ist erhalten.
18 Die Hande sind leer; cine wird vor Brust gehalten, die andere liegt auf Schoss.

NIppUR

456. la A, Frisur 2a. Fundort IT VII B (7N 163).

Baghdad, 1M 66172. Dat: FD-I1-Zeit.

Orthrnann, pKG 14, Abb. 21 a; Braun-Holzinger,

FB, 42,79.

457. lid A, Frisur I a. Fundort IT VII B (7N 186).

Baghdad, 1M. Dat: FD-I1-Zeit.

Orthrnann, pKG 14, Abb. 21 e; Braun-Holzinger,

FB, 42,79.

458. la A, Frisur 2a? Fundort IT VII B (7N 162).

Baghdad, 1M 66164. Dat: FD-I1 -Zeit.

Orthrnann,PKG 14, Abb. 22; Braun-Holzinger,

FB, 42, 79.

459. la C, Frisur ? Fundort IT VII B (7N 184).

Baghdad, 1M. Dat: FD-IIla-Zeit.

Orthrnann,PKG 14, n. II; Arniet, KAO, n. 36;

Braun-Holzinger, FB, 50, 56, 79.

460. la A, Frisur 2a. Fundort IT VII B (7N 183). N.Y.,

MMA 62.70.2. Unveroffentlieht. Dat: FD-I1Ia

Zeit. Kalkstein. H. 24,9 em. [Tf. XIII]

461. la C, ohne KopL Fundort IT VII B (7N 191).

Baghdad, 1M 661665. Unveroffentlieht. Dat: FD

IlIa-Zeit. H. ca. 30 em.

Insehrift: Goetze, JCS 23 (1970) 44,52; Braun

Holzinger, FB, 50,53,79. [Nicht abgebildet]

462. la C, ohne KorL Fundort IT VII B (7N 18I).

Chieago, A31 494. UnverOffentlieht. Dat: FD

IlIa-Zeit. Gipsstein. H. 26,9 em.

[Nicht abgebildet]

463. la A, ohne KopL Fundort IT VIIB (below lowest

floor) (7N 169). Toronto, ROM 962.143.25. Un

verOffentlieht. Dat: FD-I1-Zeit. H. 15,7 em.

[Tf. XIII]

464. la A, Frisur 2(3. Fundort IT VII B (7N 167).

Baghdad, 1M 66 176. Unveroffentlieht. Dat: FD

II-Zeit. H. 17 em. [Tf. XIV]

465. Ia A, Frisur 2a. Fundort IT VII B (7N 164).

Baghdad, 1M 66 173. Unveroffentlieht. Dat: FD

II-Zeit. Kalkstein. H. 14,3 em. [Tf. XIII]

466. I(a?) H, Frisur 1(3. Fundort IT VII B (7N 85 +

190). Baghdad, 1M 66180. Unveroffentlicht. Dat:

FD-I1la-Zeit. H. 31, 6 em. [Tf. X I V ~

467. II e od. d C, Unterkorperfragrnent. Fundort IT

VII B (7N 82). Chicago, A 31 474. UnverOffent

lieht. Dat: FD-IIla-Zeit. Gipsstein. H. 15,8 em.

[Nicht abgebiIdet]

468. II e od. d B, Unterkorperfragrnent. Fundort IT

(7N 307). Aufbewahrungsort USA. Unveroffent

lieht. Dat: FD-III-Zeit. H. 6,9 em.

rNieht abgebildet]

469. (I?)a C, Oberkorperfragrnent ohne KopL Fundort

IT VII B (7N 83). Baghdad, 1M. UnverOffentlieht.

Dat: FD-I1Ia-Zeit. [Nicht abgebildet]

470. lId A, ohne KopL Philadelphia, CBS 5627. Dat:

FD-I11 II I a-Zeit.

van Buren, AAA 17 (1930) PI. IX(4); Braun

Holzinger, FB, 10 Anrn. 4, 79. [Tf. XXIII]
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471. ?a (C ?), ohne Kopf, Oberkorperfragment. Fundort

Scribal Quarters (3N 417). Chicago, A 29 478.

Dat: FD-III-Zeit ?

McCown/Haines, OIP 78, PI. 145(3).

472. la A, ohne Kopf. Fundort Scribal Quarters (2N

392). Baghdad, 1M. Dat: FD-III-Zeit.

McCown/Haines, OIP 78, PI. 146(2).

473. Kopf mit Turban. Fundort IT IV, in debris below

paved brick paving (6N 425). N.Y.,MMA 59.41.15 ..

Unveroffentlicht. Dat: FD-III-Zeit. [Tf. XXVII]

474. Kopf mit Frisur 1/3. Fundort IT VII B (7N 159).

Baghdad, 1M 66 171. Dat: FD-II/Illa-Zeit.

Orthmann, PKG 14, Abb. 23b; Braun-Holzinger,

FB,50. [Tf. XV]

475. Kopf mit Frisur 2a. Fundort IT VII B (7N 200).

Baghdad, 1M 66 181. Unveroffentlicht. Dat: FD
lIla-Zeit. [Tf. XIV]

476. Kopf mit Frisur 1/3. Fundort IT VII B (7N 154).

Baghdad, 1M 66 170. Unveroffentlicht. Dat: FD

II/lIla-Zeit. [Tf. XXVI]

477. Kopf mit Turban. Fundort IT VII B fill (7N 113).

Chicago, A 31 483. Unveroffentlicht. Dat: FD

IlIa-Zeit. [Nicht abgebiidet]

URUK

478. II? C, Unterkorperfragment. Fundort Oe XVII 2,

3 in Scherbenpackung eines Sickerschachtes, (W

21 293). Baghdad, 1M. Dat: FD-I1I/Akkad-Zeit.

Lenzen, UVB 22, 39, n. 18a.

UR

479. la C, Turban. Baghdad, 1M. Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE IV, 39f., PI. 37; Orthmann, PKG

14, Tf. IV; Braun-Holzinger, FB, 62.

480. II a A, Miniaturfigur einer hockenden (?) Frau.
Baghdad, 1M 30660. Dat: FD-Zeit.

Woolley, UE IV, 187, PI. 38.

TELLOH

481. lIa C, Frisur 2/3. Paris, Louvre AO 299. Unver

Offentlicht. Dat: FD-III-Zeit. Alabaster. H. 2,7

em.

Vgl. Parrot, Tello, 234; Heuzey, Catalogue,

no. 87. [Tf. XVI]

482. Ia C, Frisur 2/3. Paris, Louvre AO 222. Dat: FD-
II I-Zeit.

de Sarzec/Heuzey, Dec. Chald., PI. I ter fig. 3a,

b; Zervos, Mesopotamie, PI. 98; Braun-Holzin

ger, FB, 61. [Tf. XVI, XIX]

483. ?a? A ?, Oberkorperfragment. Paris, Louvre AO

278. Unveroffentlicht. Dat: FD-Illb-Zeit. Kreide;

H. 8,0 em.

Inschrift: geme oder munus- dba-ba6/ dumu

en-en-tal r ]-zi / sanga- dnin- gir-su- k Ia I
Sollberger, CIRPL, Enz. 2; idem, IRSA, IC 9b;

Braun-Holzinger, FB, 19, 73, 80. [Tf XVII]

484. I?a C, Frisur 2/3, Oberkorperfragment. Paris,

Louvre AO 41. Unveroffentlicht. Dat: FD-II 1

Zeit. Kalkstein;H. 15 em.
Heuzey, Catalogue, no. 82bis; Braun-Holzin

ger, FB, 61, 80. [Tf. XVI, XIX]

485. Kopf mit Frisur 2/3. Paris, Louvre AO 301. Dat:

FD-III-Zeit.

de Sarzec/Heuzey, Dec. Chald., 337; Parrot,

Tello, 82; Braun-Holzinger, FB, 80. [Tf. XVIIIJj

486. Kopf mit Frisur 2/3. Paris, Louvre AO 300. Dat:

FD-III-Zeit.

de Sarzec/Heuzey, Dec. Chald., 337, PI. 24bis

fig. I a- b; Parrot, Sumer, Abb. 141; Zervos,

Mesopotamie, PI. 149; Braun-Holzinger, FB, 61.

[Tf. XVIII, XIX]

ADAB

487. Kopf mit Frisur 2a. Chicago, A 175. Dat: FD-III-

Zeit.

Banks, Bismaya, 253; Nestmann-Peck, "The

Excavations at Bismaya", Diss. Chicago 1949,

26ff., Fig. 22-26; Braun-Holzinger, FB, 77.

KIS

488. lId A, ohne Kopf. Fundort Plano-convex building,

room 40. Oxford Ashmolean Museum 1924.258.

Dat: FD-III-Zeit.

Langdon, Kish I, 5, 36, PI. XXXV oben Mitte;

Moorey, Iraq 26 (I 964) 88, 91 f., 97, PI. XXIII;

Braun-Holzinger, FB, 19, 77.

Bermerkungen zu den Resten der Inschrift: Die

Zeichen LUGAL und KIS sind am Original

nicht mehr (?) zu erkennen.

489. Ia C, ohne Kopf. Chicago, FM 231 253. Dat: FD
III-Zeit.

Langdon, Kish IV, 4 Anm. I. PI. XXVIII(2);

Braun-Holzinger, FB, 77.

SIPPAR

490. lIb C, ohne Kopf. London, BM 115031. Dat: FD-

II I -Zeit.

Hall, Sculptures, PI. IV; Rassam, TSBA 8 (1885)

Tafel neben S.174 Abb. I; Braun-Holzinger, FB,

S.51 Anm. 351, 84. Bemerkung: Auf der recht

en Schulter befinden sich Reste einer Inschrift.

[Tf. XX]

491. la C, ohne Kopf. London, BM 104728. Dat: FD-

II la-Zeit.

Hall, SCUlptures, PI. IV; Braun -Holzinger, FB,

51 Anm. 351,84. Inschrift: I ] x I ] nam I ]
GIS DU') [Tf. XXI]
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492. Ia C, ohne Kopf. London, BM 104729. Oat: FO

III-Zeit.

Hall, Sculptures, Pi. IV; Braun-Holzinger, FB,

84.

493. 1I(a?) C, Unterkorperfragment. London, BM 114

700. Unveroffentlicht. Oat: FO-III-Zeit.

Inschrift: [ ] AN .SE? x EN? (Bruch) dumu x ?

sa NE '.l-mu-ru; vgI. Braun-Holzinger, FB, 84.

[Tf. XX]

TELL ASWAO

494. IIa C, ohne Kopf. Baghdad, 1M 67 904. Oat: FO

III -Zeit.

Wotton, Sumer 21 (1965) 113ff., PI. 1-4;

Braun-Holzinger, FB, 77.

MARl

495. Kopf, Frau? mit ungewohnlicher Frisur oder Polos

art. Oat: FO-III-Zeit.

Parrot, Syria 39 (1962) PI. 10(3).

496. Kopf mit Polos. Oat: FO-I1I-Zeit.

Parrot, Syria 21 (1940) PI. 6 (3).

497. Kopf mit Polos. Fundort Samas-Tempei. Oamas

kus. Oat: FO-I1I-Zeit.

Parrot, Syria 30 (1953) PI. 26(1); Braun-Hol

zinger, FB, 78.

TERQA

498. Kopf mit Polos. Oat: FO-I1I-Zeit.

Herzfeld, RA II (1914) PI. 1(3); Braun-Hol

zinger, FB, 81.

SUSA

499. la C, ohne KopL Fundort Ninl].ursag-Tempei. Paris,

Louvre Sb 79. Oat: FO-III-Zeit.

Amiet, Revue du Louvre 19 (1969) 328, fig. 3

(4); idem, OAFI 6 (1976) 58, PI. XII (1);

Braun-Holzinger, FB, 79.

500. Ia F, ohne Kopf. Paris, Louvre Sb 398. Oat: FO

III/Akkad-Zeit.

Amiet, Elam, fig. 138; Braun-Holzinger, FB, 80.

501. la C, Frisur 2(3. Fundort Nin1}ursag-Tempel. Paris,

Louvre Sb 78. Oat: FO-1I1-Zeit.

Amiet, Elam, fig. 140; idem, OAFI 6 (1976) 58,

PI. XIII(3,4); Braun-Holzinger, FB 79.

MUSEEN

502. la C, ohne KopL Herkunft angeblich aus der

Gegend von tIafligi. Baghdad, 1M 9008. Oat: FD

II -Zeit.

Abadah, Sumer 26 (1970) Fig. I; idem, Sumer

30 (1974) 211 (englischer Text); Braun- Holzin

ger, FB, 81.

503. la B, Frisur 20:. London, BM 116666. Oat: FO-

III-Zeit.

Strommenger, Mesopotamien, Abb, 106-107;

idem, BagM 1 (1960) n. 7; Zervos, Mesopo

tamie, PI. 132; Braun-Holzinger, FB, 84.

504. II? G, Turban. Baghdad, 1M. Oat: FO-I1I-Zeit.

al-Gailani, Iraq 34 (1972) PI. XXIV a-d; Braun

Holzinger, FB, 82.

505. la A, Frisur 10:. Baghdad, 1M. Oat: FO-I1I III-Zeit.

al-Gailani, Iraq 34 (1972) PI. XXIII c, d; Braun

Holzinger, FB, 82.

506. la A, Frisur 2(3. Herkunft wahrscheinlich Telloh.

London, BM 90 929. Oat: FO-III-Zeit.

Parrot, Tello, PI. IVc; Strommenger, Mesopo

tamien, Abb. 110-111; Zervos, Mesopotamie,

PI. ] 24-125; Orthmann, PKG 14, Abb. 32a, b;

Braun-Holzinger, FB, 61.

507. la A, Frisur 10:. Berlin, VA 13990. Oat: FD-I1-

Zeit.

Lenzen, Die Sumerer (1948) Abb. 25-26;

Katalog 'Die Welt des Alten Orients' (Gotten

gen 1975) Abb. S.114; Braun-Holzinger, FB,

42.

508. ?b C, Frisur 3. Paris, Louvre AD 20 145. Oat: FO

Il IIAkkad-Zeit.

Parrot, Iraq 14 (1952) PI. XXV; Braun-Hol

zinger, FB, 62.

509. 1a A, Frisur lo:? Berlin, MVF Nr. Xlc, 4651/1971.
Oat: FO-I1/I1I-Zeit.

Strommenger, Berliner Museen, NF 22 (1972)

Heft I, S.H; Braun-Holzinger, FB, 83.

510. ?aG?, Frisur 2(3. Dberkorperfragment. Oxford,

Ashmolean Museum 1946.270. Oat: FO-I1II

Akkad -Zeit.
Moorey, Ancient Iraq (1976) PI. XI; Braun

Holzinger, FB, 85.

511. I(a?) C, ohne Kopf. Baghdad, 1M 8897. Oat: FO

III-Zeit.

Taya, Sumer 26 (1970) Tf. 5; Braun-Holzinger,

FB,81.

512. I(a?) C, ohne Kopf. Baghdad, 1M 83 123. Oat:

FO-I1 IIAkkad-Zeit.

Taya, Sumer 26 (1970) n. 4; Braun-Holzinger,

FB,82.

513. I (a7) C, Unterkorperfragment. Baghdad, 1M 83

122. Oat: FO-III-Zeit.

Taya, Sumer 26 (1970) n. 3; Braun-Holzinger,

FB,82.

514. I(a?) C, Frisur 3. Baghdad, 1M 83 121. Oat: FO

I1I-leit.
Taya, Sumer 26 (1970) Tf. 2; Braun-Holzinger,

FB,82.
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515. II cod. d C. Unterkorperfragment. Berlin, VA

2899. Oat: FO-III-Zeit. Alabaster; H. 6,7 em,

Br. 3,9 em, Tiefe 7,1 em.

van Buren, AAA 17 (1930) 39f., PI. IX(I-3);

Braun-Holzinger, FB, 83. [Tf. XXV]

516. lId A, ohne Kopf. Briissel, MRAH 0.1379. Oat:

FO-II-Zeit.

Speleers, BMRAH 8 (1936) 94f., fig. 15; Braun

Holzinger, FB, 83. [Tf. XXIII]

517. IIa A, ohne Kopf. Leiden, Nederlands Instituut

voor het Nabije Oosten (BI512). Oat: FD-III

Zeit. Speckstein;H. 10 em.

JEOL 4 (1936) PI. XXVla-c; Braun-Holzinger,

FB,84. [Tf. XXIII]

518. II(a?) C, Unterkorperfragment. London, BM 115

033. UnverOffentlicht. Oat: FO-III-Zeit. H. 40

em.

Vgl. Braun-Holzinger, FB, 84. [Tf. XXV]

519. la A, ohne Kopf. Herkunft wahrscheinlich Oiyal:i

Gebiet. Chicago, A 9376. UnverOffentlicht. Oat:

FO-II-Zeit. [Tf. XXII]

520. IId A, ohne Kopf. Herkunft wahrscheinlich Oiyalii

Gebiet. Chicago, A 7560. UnverOffentlicht. Oat:

FO-II-Zeit. [Tf. XXIV]

521. IId A, ohne Kopf. Herkunft wahrscheinlich Oiyala

Gebiet. Chicago, A 7559. UnverOffentlicht. Oat:

FO-II-Zeit. [Tf. XXIV]

522. I(b?) C, ohne Kopf. London, BM 90945. Unver

Offentlicht. Oat: FO-II-Zeit?

Vgl. Braun-Holzinger, FB, 84. [Tf. XXV)

523. la A, ohne Kopf. Toronto, ROM 931.4430. Unver

offentlicht. Oat: FO-II-Zeit. Kalkstein, H. 10,2

10,1 em. [Tf. XXII]

524. Ia C, Kopf nicht zugehorig. Los Angeles County

Museum of Art, 71.73.5. Oat: FO-II-Zeit.

Los Angeles County Museum of Art, Handbook,

Los Angeles (1977) 10. [Tf. XXII]

525. I a C, Frisur 10:. Herkunft wahrscheinlich Oiyalii

Gebiet. Buffalo, N.Y., Albright Knox Art Gallery

Charles Clifton Fund, ACC:37: 10. Oat.: FO-II-Zeit.

Alabaster; H. 37 em.

Ritchie (ed.), Catalogue of the Paintings and

Sculpture in the Permanent Collection, The

Buffalo Fine Arts Academy (1949) 178; Braun

Holzinger, FB, 83. [Tf. XXII]

526. Kopf mit Frisur 10:. Paris, Louvre AO 24 790.

Oat: FO-II-Zeit.

Amiet, Revue du Louvre 22 (1972) 425, fig. I.

[Tf. XXVI]

527. Kopf mit Frisur I 0:. Paris, Louvre AO 13 189. Oat:

FO-II-Zeit.

Zervos, Mesopotamie, PI. 128 -129; Braun- Hol

zinger, FB, 42.

528. Kopf mit Turban. Paris, Louvre AO 12434. Oat:

FD-III-Zeit.

Zervos, Mesopotamie, PI. 141; Braun-Holzinger,

FB,52.

529. Kopf mit Turban. Paris, Louvre AO 12433. Oat:

FO-III-Zeit.

Zervos, Mesopotamie, PI. 140; Braun -Holzinger,

FB, 52. [Tf. XXVIIj

530. Kopf mit Turban. Paris, Louvre AO 12 435.

UnverOffentlicht. Oat: FO- I II -Zeit.

Vgl. Braun-Holzinger, FB, 85. [Tf. XXVII]

531. Kopf mit Frisur 10:. Oxford, Ashmolean Museum

1946.265. Oat: FO-II-Zeit.

Guide to the Ashmolean Museum (1951) PI.

16B-C; vgl. Braun-Holzinger, FB, 39 (erwahnt).

532. Kopf mit Frisur 10:. Berlin, MVF XI c 4086/1966.

UnverOffentlicht. Oat: FO-II-Zeit. [Tf XXVlj

533. Kopf mit Frisur 10:. Berlin, MVF XI c 4087/ I 966.

UnverOffentlicht. Oat: FO-II-Zeit. [Tf. XXVlj

534. Kopf mit Frisur 3. Miinchen, Staatliche An tiken

sammlungen Inv. Nr. 10316. Oat: FD-Il I-Zeit.

Braun-Holzinger, FB, 62, 84f., Tf. 32b, c.

535. Kopf mit Frisur 10:. Baghdad, 1M Ace. no. 647.

Oat: FO-II-Zeit.

Abadah, Sumer 27 (1971) PI. 6c; Braun-Hol

zinger, FB, 83.

536. Kopf mit Turban. Baghdad, 1M Ace. no. 411.

Oat: FO-III-Zeit.

Abadah, Sumer 27 (1971) PI. 5, 2c; Braun

Holzinger, FB, 82.

537. Kopf mit Frisur 1(3. Baghdad, 1M Ace. no. 397.

Oat: FO-III-Zeit.

Abadah, Sumer 27 (1971) PI. 60; Braun

Holzinger, FB, 82.

538. Kopf mit Frisur 3. Berlin, VA 8478 (VAN 1732).

Oat: FO-III-Zeit.

Weber, AmtlBer. 42 (1920/21) 76ff., Abb. 60

61 (A); Braun-Holzinger, FB, 83 (dort andere

Museumsnummer).

539. KopfmitFrisur 1(3.N.Y.• MMA52.119.15. Unver

offentlicht. Oat: FO-III-Zeit. Alabaster;H. 1,78

inches. [Tf. xxvI]

540. Kopf mit Frisur 10:. N.Y.,MMA 49.25. Oat: FO-

I I-Zeit.

BMMA 7 (1948/49) 193; Oppenheim, Letters

from Mesopotamia (1967) Tafel neben S.IO;

Braun-Holzinger, FB, 85.

Bemerkung: Befindet sich als Leihgahe im

Brooklyn Museum, N.Y. [Tf. XXVI]

541. Kopf mit Frisur 10:. Cambridge, Mass., Fogg Art

Museum, Inv. no. 1965.518. UnverOffentlicht.

Oat: FO-II-Zeit. H. ca. 5 em. [Tf. XXVI]
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542. Kopf mit Turban. Boston, MFA 1970.600. (FiiI-

schung!)

Katalog "Ancient Art in American Private

Collections", Fogg Art Museum, no. 57, PI.

15; Bothmer, Ancient Art (I 96 I) no. 23,

PI. 4; Braun-Holzinger, FG, 85.

543. Kopf mit Polos. Herkunft wahrscheinlich aus der

Gegend von Mari. Boston, Heremaneck Collection,

MFA 498.66. UnverOffentIicht. Dat: FD-I1I-Zeit.

Alabaster; H. 6 em. [Tf. XXVII]

544. Kopf mit Frisur I a:. Kansas City, William

Rockhill Nelson Gallery of Art, Atkins Museum,

Inv. no. 55.43 Dat: FD-II-Zeit. Kalkstein, Augen

aus Muschel und Lapis eingelegt; H. 23j4 inches.

Art Quarterly (Detroit), Spring 1956, 75; Braun

Holzinger, FB, 84. [Abbildung auf Titelblatt]

PRIVATSAMMLUNGEN

545. la A, Frisur Ia:. LBAF, Toronto. Dat: FO-I1-Zeit.

Katalog "The Bible in Archaeology", Israel

Museum, Jerusalem 1965,44 no. 16, PI. Va;

Muscarella (ed.), Ladders to Heaven (198 I) no.

25; Braun-Holzinger, FB, 85.

546. la C, Turban. Aleppo. Slg. Poche. Dat: FD-I1I

Zeit.

Christian, Altertumskunde, Tf. 329(4); Braun

Holzinger, FB, 86.

547. I(a?) E, ohne Kopf. Kaln, Slg. K. Band. Oat: FD-

II I-Zeit.

Strommenger, Hundert Jahre Berliner Gesell

schaft flir Anthropologie, Ethnologie und Urge

schichte, II, Berlin 1970, 232ff., Tf. 19-2 I;

Seibert, Woman in the Ancient Near East

(1974) PI. 26; Braun-Holzinger, FB, 65, Tf.

32g.

548. Kopf mit Turban. LBAF, Toronto. Dat: FD-III-

Zeit.

Katalog "The Bible in Archaeology", Israel

Museum, Jerusalem 1965, No. 15 PI. Vb;

Muscarella (ed.), Ladders to Heaven (I 98 I)

no. 26. [Tf. XXVII]

PAARE

549. Sitzendes Paar aus Nippur, IT VII B (7N 16 I).

Baghdad, 1M 66 163. Dat: FD-II-Zeit.

Haines, Sumer 17 (196 I) Photo 5; Hansenj

Dales, Archaeology I 5 (I 962) 8 1 Ab b. 10

(Mitte); Orthmann, PKG 14, Abb. 20, S.164

(Text, Hansen); Braun-Holzinger, FB, 38.

550. Sitzendes Paar aus tIafagi, Sin-Tempel VIII. Bagh

dad, 1M. Dat: FD-II-Zeit.

Frankfort, OIP 44, no. 88, PI. 68c.

55 I. Sitzendes Paar aus Ijafiigi, House Area. Chicago,

A I I 625. Dat: FD-Zeit.

Frankfort, OlP 44, No. 90, PI. 69A.

552. Sitzendes Paar aus Mari, War-Tempel. Aleppo.

Oat: FD-III-Zeit.

Parrot, MAM I, no. 83, S.102ff., fig. 65, PI.

XLII; Strommenger, Mesopotamien, Abb. 94.

553. Sitzendes Paar aus Mari, IStar-Tempel. Paris,

Louvre AO 24373. Dat: FD-Zeit?

Parrot, MAM I, no. 86, S.106; fig. 67.

554. Sitzendes Paar aus Mari, IStar-Tempel. Aleppo.

Dat: FD-Zeit?

Parrot, MAM I, no. 85, S.106, fig. 67.

555. Sitzendes Paar aus Siisa. Paris, Louvre Sb 6650.

Dat: FD-I1I-Zeit.

Amiet, Elam, fig. 136; Braun-Holzinger, FB,

80.

2.1.2 RELIEFS UND INTARSIEN

2.1.2.1

556. Stele des Urnanse aus al -J:libii' (Lagas). Baghdad,

1M 61404. Dat: FD-I1Ia-Zeit.

Basmachi, Sumer 15 (I959) Tf. 1-3 (arab. TeiI);

idem, Sumer 16 (I960) 45 f.; Parrot, Sumer/

Assur (Erganzungsband 1969) 17 Abb. 37;

Orthmann, PKG 14, Abb. 84, S. I 88 (Text von

Barker-Klahn).

557. Weihplatte aus Ur, Gipar. London, BM I 18 56 I.

Dat: FD-I11 b-Zeit.

Woolley, UE IV, PI. 39c, 45f., 173; Zervos,

Mesopotamie, PI. 85 (beste Photographie);

Boese, Weihplatten, 78f., 190f., Tf. XXI(U4).

[Tf. XXVIII]

558. Fragment einer Weihplatte aus Telloh (Girsu).

Paris, Louvre AO 3290. Dat: FD-I1I-Zeit.

de SarzecjHeuzey, Dec. ChaId., 383f., PI. 6ter

(4); Boese, Weihplatten, 68f., 200, Tf. XXX

(T9).

559. Weihplatte des Urnanse (Familienrelief) aus Telloh

(Girsu). Paris, Louvre AO 2344. Dat: FD-IIIa-Zeit.

de SarzecjHeuzey, Dec. Chald., 168, PI. 2bis(I);

Zervos, Mesopotamie, PI. 83; Strommenger,

Mesopotamien, Abb. 73; Boese, Weihplatten,

I 97f., Tf. XXIX(T4); Orthmann, PKG 14, Abb.

85; Amiet, KAO, Abb. 324.

Inschrift: Thureau-Dangin, SAK, 8f.(m); Soll

berger, CIRPL, Urn.20 (bas-relief A); idem,

IRSA, 44f. (IC 3c).

560. Weihplatte, vermutlich aus Telloh. London,

BM I 17936. Dat: FD-I1Ia-Zeit.

Hall, Sculptures, PI. III; Parrot, Tello, 90(2);

Boese, Weihplatten, 69f., 212, Tf. XLI(KI0).

56 I. Relieffragment (Weihplatte?) aus Ur, Gipar. Phila-

delphia, CBS 16682. Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE IV, PI. 4 Ia, 46f., 172; Boese,

Weihplaten, 78f., 190, Tf. XXI(U3).

Inschrift: GaddjLegrain, UET I, no. 13; Soll

berger, Iraq 22 (1960) 75, no. 84.
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562. Steinvase mit Ritzzeichnung aus Ijafagi, Sin-Tem-

pel. Chicago, A 12423. Dat: FD-II-Zeit.

Frankfort, OIC 19 (1935) 46 Fig. 52; Christian,

Altertumskunde, Tf. 185 (3); Delougaz/Lloyd,

OIP 58, 146ff., 153ff. [Tf. XXVIII]

563. Weihplatte aus Tell Asmar (Esnunna). Chicago, A

11410. Dat: FD-IIIa-Zeit.

Frankfort, OIP 44, no. 200, PI. 112 B; Boese,

Weihplatten, 86ff., 171, n. IV (ASS).

564. Mosaik aus Mari. Damaskus. Dat: FD-IIlb-Zeit.

Parrot, Syria 39 (1962) 163ff., Pi. XI, XII, fig.

11-13; idem, Sumer/Assur (Ergiinzungsband
1969) 14; Orthmann, PKG 14, Abb. 93b,

S.190f.

2.1.2.2

565. Weihplattenfragment aus Nippur, IT VIII (7N 251).

Baghdad, 1M 66154. Dat: FD-II-Zeit.

Pelzel, "Perforated Sumerian Votive Plaques",

Diss. Institute of Fine Arts, N.Y. 1973, no. 35,

fig. 35. [Tf. XXIX]

566. Weihplattenfragment aus Nippur (test pit). N.Y.,

MMA, 59.41.10. Dat: FD-II/IIIa-Zeit.

Crawford, Archaeology 12 (1959) 80; Boese,

Weihplatten, 183, n. XVI(N4).

567. Weihplattenfragment aus Nippur, IT V(?). Chicago.

Dat: FD-IIla(?)-Zeit.

Haines, ILN 18.8.1956, 269 fig. 16; Boese,

Weihplatten, 183, n. XVI(N5).

568. Weihplatte aus Nippur, IT VIIB (7N 133/134).

Baghdad, 1M 66157. Dat: FD-IIla-Zeit.

Hansen, JNES 22 (1963) 145ff., 154f., 163ff.,

PI. VI; Boese, Weihplatten, 184, n. XVII(N6)

(mit Bibliographie); Orthmann, PKG 14, Abb.

83, S.187f. (Texte von Hansen).

569. Weihplattenfragment, vielleicht aus ljafiigi. Paris,

Louvre, AO 14053. Dat: FD-II-Zeit.

Contenau, Monuments Mesopotamiens, PI. IXb;

Boese, Weihplatten, 209, n. XXXVII(Kl).

570. Weihplatte aus ljafiigi, Tempel Oval I, Haus D,

Raum IX. Baghdad, 1M 14661. Dat: FD-II/llIa

Zeit.

Frankfort, OIP 44, Pi. 107; Boese, Weihplatten,

172, n. V(CT2) (mit Bibliographie).

571. Weihplatte aus ljafiigi, Sin-Tempel IX. Chicago,

A 12417. Dat: FD-II/llIa-Zeit.
Frankfort, OIP 44, Pi. 105; Boese, Weihplatten,

176, Tf. IX(CS7) (mit Bibliographie).

572. Weihplattenfragment aus Ijafiigi, House Area (II?).

Baghdad, 1M. Dat: FD-I1-Zeit.

Frankfort, OIP 44, PI. 108B; Boese, Weihplat

ten, 179. n. XIII(CH2).

573. Weihplatte aus Tell Agrab, Sara-Tempel, Main

Level. Chicago, A 18073. Dat: FD-II-Zeit.

Frankfort, OIP 60, PI. 65; Boese, Weihplatten,

169, Tf. I(AG2).

574. Weihplatten aus Tell Agrab, Sara-Tempel, Main

Level. Baghdad, 1M 27 869. Dat: FD-II-Zeit.

Frankfort, OIP 60, PI. 63; Boese, Weihplatten,

168, Tf. I (AG 1) (mit Bibliographie).

575. Weihplattenfragment aus Tell Asmar (Esnunna)

Abu-Tempel, Single Shrine I. Baghdad, 1M 15 547.

Dat: FD-IIIa-Zeit.

Frankfort, OIP 44, PI. 112A; Boese, Weihplat
ten, 102, 171, Tf. IV(AS4) (mit Bibliographie).

576. Weihplattenfragment aus Tell Asmar (Esnunna),
Square-Tempel, Shrine II, Level I. Chicago, A 12

305. Dat: FD-II-Zeit.
Frankfort, OIP 60, Pi. 66E; Boese, Weihplatten,

170, Tf. III(AS2).

577. Weihplatte aus Tell Asmar (Esnunna), Abu-Tempel,

Shrine II, Level I. Dat: FD-II/IIla-Zeit.

Frankfort, OIP 44, PI. 106; Boese, Weihplatten,

170f., Tf. III(AS3) (mit Bibliographie).

578. Weihplatte. Basel, Slg. Erlenmeyer. Dat: FD-II-

Zeit.
Erlenmeyer, OrNS 26 (1957) n. XVI(8), XVII

(9); Boese, Weihplatten, 209f., Tf. XXXVIII

(K2).
Bemerkung: Das Kleid der Frau ist ein Schulter

gewand aus glattem Stoff (Typ A).

579. Weihplattenfragment. Baghdad, 1M 47 225. Dat:

FD-IIIa-Zeit.

Boese, Weihplatten, 115, 212, n. XL(K8).

580. Mosaikeinlagen aus Nippur, IT. Aufbewahrungsort

unbekannt. Unveroffentlicht. Dat: FD-IIla-Zeit.

[Tf. XXIX]

581. Mosaikeinlagen aus Kis. Baghdad, 1M 1531. Ox-

ford, Ashmolean Museum. Dat: FD-IIla-Zeit.

Langdon, Kish I, 72f., Pi. VI, XIV (1), XXXVIII;

Mackay, FMAM I, 2, 122ff., PI. XXXV, XXXVI;
Moorey, Iraq 26 (1964) 86; idem, Kish, 59ff.

2.1.2.3

582. Kudurru, vermutlich aus Umma. N.Y., MMA

58.29. Dat: FD-I/II-Zeit.

Parrot, AfO 12 (1937) 319ff.; Crawford,

BMMA 18 (1960) 245ff.; Moortgat, KAM, 33,

Abb. 31-34; Orthmann, PKG 14, Abb. 74b,

S.184 (Text von Hansen); Gelb, Manuskript.

583. Reliefplatte (Fragment?). Baghdad, 1M. Dat: FD

I1/I II a-Zeit.

Guide-Book to the Iraq Museum, 2nd ed. Bagh

dad 1973, fig. 19. [Tf. XVIII]
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2.1.3 GLYPTIK

584. Siegelabrollungen aus Vr, SIS 4-5. Oat: FO-I
Zeit.

Legrain, VE III, no. 387; Amiet, GMA, no. 823.

585. Rollsiegel, vielleicht aus Vmma. Berlin, VA 3878.
Oat: FO-I1I-Zeit.

Weber, AO 17/18 (I 920) Nr. 430; Moortgat,

VR, Nr. 144; idem, KAM, Tf. E4; Amiet, GMA,

no. 1358; Orthmann, PKG 14, Abb. 133f.
(beste Photographie).

586. Rollsiegel. Ehemalige Slg. Hahn. Oat: FO-III-Zeit.

Porada, RA 35 (1938) 182ff.; van Buren, Iraq

10 (1948) PI. 16(9), S.1 08; Amiet, GMA, no.

1357; Boehmer, EGA, n. 42, 491; Orthmann,

PKG 14, Abb. 133d (die einzige deutliche und
gute Photographie).

587. Rollsiegei. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:

FO-II I-Zeit.

Porada, CANES I, no. 130; Amiet, GMA, no.

1388.

588. Rollsiegei. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:

Oat: FO-III-Zeit.

Porada, CANES I, no. 125; Amiet, GMA, no.

1218.

589. Siegelabrollung aus Vr, Royal Cemetery Area.

Oat: FO-II-Zeit.
Legrain, VE II I, no. 491.

590. Rollsiegel aus ijafag'i, 'probably Houses 2'. Phila

delphia, L 38-10-107. Oat: FO-I1I-Zeit.

Frankfort,OIP 72, no. 367.

591. Rollsiegei. Oxford, Ashmolean Museum 1891.453.

Dat: FD-I/II-Zeit.
Buchanan, Oxford 1, no. 133; Orthmann, PKG

14, Abb. 130c, S.229 (Text Boehmer).

592. Siegelabrollung aus Fara. Berlin, VA 6606. Oat:

FD-II-Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 64n; Amiet, GMA,

no. 1219.

593. Rollsiegel. Chicago, A 27 902. VnverOffentlicht.

Dat: FD-III/Akkad-Zeit. H. 2,9 em; Dm. 1,0 em.

[Tf. XXX]

594. Siegelabrollungen aus Vr, Pit W SIS 4-5. Philadel
phia, 916 (= 18413). Oat: FO-I-Zeit.

Legrain, VE III, no. 169; Frankfort, CS, 41

fig. 19; Amiet, GMA, no. 830 und no. 832.

595. Siegelabrollungen aus Vr, Pit W SIS 4-5. Oat:

FD-I-Zeit.

Legrain, VE II I, no. 382. Amiet, GMA, no.

835.

596. Siegelabrollung aus Vr, Pit W SIS 4-5. Oat:
FD-I-Zeit.

Legrain, VE III, no. 373;Amiet, GMA, no. 839.

597. Siegelabrollung aus Nippur, IT XI B (8N 186).

Oat: FO-I-Zeit.
Hansen, Fs. Hanfmann, 53, PI. 20b.

598. Rollsiegel aus Nippur, IT VII B (7N 66). Baghdad,

1M 66 233. Vnveroffentlicht. Oat: FD-I1/I1Ia

Zeit. H. 2,1 cm; Om. 1,4 cm. [Tf. XXX]

599. Rollsiegel aus Vr, Royal Cemetery. London, BM

123 626. Dat: FO-III-Zeit.

Woolley, VE II, PI. 207, no. 209, S.351, 592;

Wiseman, WASBM I, PI. 23h.

600. Rollsiegel aus Vr, PG 1163. Baghdad, 1M 11 102.

Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, VE II, PI. 193, no. IS, S.337, 454,

575; Nissen, Konigsfriedhof,42 Nr. IS.

601. Siegelabrollung aus Fara. Berlin, VA 8731. Oat:

FD-I1-Zeit.

Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 63h.

602. Siegelabrollung aus Fara. Berlin, VA 8687. Oat:

FD-I1-Zeit.
Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 62h.

603. Siegelabrollungen aus Fara. Berlin, VA 6435. Dat:

FO-II-Zeit.
Heinrich/Andrae, Fara, n. 63a; Amiet, GMA,

no. 1168.

604. Rollsiegel aus Fara. Berlin, VA 3974. Oat: FD-I1

Zeit.
Heinrich/Andrae, Fara, n. 63c; Moortgat, VR,

Nr.IOl;Amiet,GMA,no.1157.

605. Rollsiegel aus Fara. Berlin, VA 3978. Oat: FO-III

Zeit.
Heinrich/ Andrae, Fara, Tf. 63n; Moortgat, VR,

Nr. 136; Amiet, GMA, no. 1169.

606. Rollsiegel aus Fara. Berlin, VA 3979. Oat: FO-III

Zeit.
Heinrich/Andrae, Fara, Tf. 63b; Moortgat, VR,

Nr. 134.

607. Rollsiegel aus Kis, 'Y' Cemetery (215). Oxford,

Ashmolean Museum 1928.466. Dat: FD-I1/

I II a-Zeit.
Buchanan, Oxford I, no. 240.

608. Rollsiegel aus ijafagi. Chicago, All 464. Dat: FO

11/ IlIa-Zeit.
Frankfort, OlP 72, no. 359; Amiet, GMA, no.

1171.

609. Rollsiegel aus Tell Asmar, Single Shrine. Chicago,

A II 388. Dat: FD-III-Zeit?

Frankfort, OIP 72, no. 482.

610. Rollsiegel aus Mari, ausserhalb des IStar-Tempels in

Haus im Ost-Sektor. Aleppo. Dat: FD-Il-Zeit.

Parrot, MAM I, 193, PI. LXVI 587; Amiet,

GMA,no.1166.
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611. Rollsiegel. London, BM 102593. Oat: FO-II-Zeit.

Wiseman, WASBM I,PI. 13g;Orthmann,PKG

14, Abb. 130k.

612. Rollsiegel. Oxford, Ashmolean Museum, Liddon

CoIl. 30. Oat: FO-II-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 229.

613. Rollsiegel. Berlin, VA 3873. Oat: FD-III-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 140.

614. Rollsiegel. Berlin, VA 7525. Oat: FO-IIfIIla-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 102; Amiet, GMA, no. 1165.

615. Rollsiegel. Berlin, VA 3411. Oat: FD-IIIa-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 139.

616. Rollsiegel. Berlin, VA 656. Oat: FD-III-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 137.

617. Rollsiegel. Berlin, VA 617. Oat: FD-III-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 135.

618. Rollsiegel. Berlin, VA 2070. Oat: FO-IIla-Zeit.

Moortgat, VR, Nr. 138.

619. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., NCBS 720.
Oat: FD-II-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 321.

620. Rollsiegel. New Haven, Yale Vniv., YBC 9991.

Oat: FD-II-Zeit.

Buchanan, Gazette 35 (1960) 25, 19; idem,

ENES, no. 317,S.444. Inschrift: SI.GAR (PN).

621. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., YBC 12616.

Oat: FD-II-Zeit.

Buchanan, Gazette 35 (1960) 25,20; idem,

ENES, no. 319.

622. Rollsiegel. N.Y., MMA L.55.49.9 (CoIl. Moore)

Dat: FO-II-Zeit.

Eisen, OIP 47, no. 26.

623. Rollsiegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:
FO-II-Zeit.

Porada, CANES I, no. 106; Amiet, GMA, no.

1167.

624. Rollsiegel. Boston, MFA 65.1473. Oat: FO-II

Zeit.

Katalog 'The First Civilization, The Legacy of

Sumer', Austin, TX, 1975,64. [TC. XXX]

625. Rollsiegel. Oat: FD-II-leit.

Amiet, GMA, no. 1159.

626. Rollsiegel der Puabi aus Ur, PG 800. London, BM

121544. Oat: FD-III-Zeit.

Woolley, VE II, PI. 193, no. 16, S.73ff., 88,

312,316,337,565, Inschrift PI. 191; Gelb,

MAO III, 12,210; Hallo, AOS 43, 30; Soll

berger, Iraq 22 (1960) 79; Nissen, Konigsfried

hof, 42 Nr. 16,60,114; Wiseman, WASBM I,

PI. 25c; Amiet, KAO, Abb. 757.

627. Rollsiegel aus Ur, PG 800. Philadelphia, CBS 16

728. Oat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 193 no. 18, S.337, 563;

Nissen, Konigsfriedhof, 42 Nr. 18. [Tf. XXX]

628. Rollsiegel aus Ur, PG 800. London, BM 121 545.

Oat: FO-III-Zeit.
Woolley, UE II, PI. 193, no. 17, S.337, 563;

Wiseman, WASBM I, PI. 25b; Nissen, Konigs

friedhof, 42 Nr. 17. [Tf. XXX}

629. Rollsiegel aus Ur, PG 800. Philadelphia, CBS 16

727. Oat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 193, no. 19, S.316, 337,

556, Inschrift PI. 191; Sollberger, Iraq 22

(1960) 79; Nissen, Konigsfriedhof, 42 Nr. 19.

Inschrift: a-bar(a)-gi [Tf. XXX]

630. Rollsiegel aus Ur, PG 789. Baghdad, 1M. Oat: FO

I II-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194, no. 29, S.338, 562;

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 29.

631. Rollsiegel der IjE-kunsig aus Ur, nahe bei PG 580.

Baghdad, 1M 4294. Oat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 200, no. 98, S.316, 343,

544, Inschrift PI. 191; Nissen, Konigsfriedhof,

45, Nr. 98. [Tf. XXXI]

632. Rollsiegel aus Ur, PG 1237 'body no. 7'. Phila-

delphia, CBS 30.12.2. Oat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194, no. 22, S.316, 338,

582, Inschrift PI. 191; Sollberger, Iraq 22

(1960) 81 no. 29; Nissen, Konigsfriedhof, 42

Nr. 22; Rathje, BM 6 (I 977) 30f. Inschrift:

dumu-kisal

633. Rollsiegel aus Ur, PG 1237 'body no. 60'. Oat:

FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194, no. 23, S.338, 582;

Nissen, Konigsfriedhof, 42 Nr. 23.

634. Rollsiegel aus Ur, PG 1332 'body no. 9'. Baghdad,

1M (?). Dat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194 no. 31, S.339, 582;

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 31.

635. Rollsiegel aus Vr, PG 1054. Baghdad, 1M 14597.

Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 193, no. 21, PI. 142, S.338,

576; Nissen, Konigsfriedhof, 42 Nr. 21.

636. Rollsiegel aus Ur, PG 1236. Baghdad, 1M 7380.

Oat: FD-III-Zeit.
Woolley, UE II, PI. 194, no. 32, S.316, 339,

581, Inschrift PI. 191 ; Nissen, Konigsfriedhof,

43 Nr. 32.

Inschrift: den-sa(?)-gan

637. Rollsiegel aus Ur, PG 1315. Baghdad, 1M. Oat:

FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194, no. 30, S.338f., 580;

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 30.
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638. Rollsiegel aUs Ur, PG 1774. London, BM 122 830.

Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 194, no. 25,5.338,591:

Wiseman, WASBM I, PI. 25a; Nissen, Konigs

friedhof, 42 Nr. 25.

639. Rollsiegel aus Ur, PG 221. Baghdad, 1M 3828. Dat:

FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 203, no. 138, S.346, 532;

Nissen, Konigsfriedhof, 46 Nr. 138.

640. Rollsiegel aus Ur, PG 1130. Baghdad, 1M 7746.

Dat: FD-III-Zeit.

Wool1ey, UE II, PI. 194, no. 28, S.338, 573;

Nissen, K6nigsfriedhof, 43 Nr. 28.

641. Rol1siegelausUr,PG 1750. Baghdad, 1M 14307.

Dat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 193, no. 20, S.337, 591;

Nissen, Konigsfriedhof, 42 Nr. 20.

642. Rol1siegel aus Ur, PG 31. Baghdad, 1M 3646. Dat:

FD -II I-Zeit.

Wool1ey, UE II, PI. 200. no. 99, S344, 526;

Nissen, Konigsfriedhof, 45 Nr. 99.

643. Rol1siegel aus Ur, PG 156. Baghdad, 1M 3687.

Dat: FD-I1I-Zeit.

Wool1ey, UE II, PI. 194, no. 26, S.338, 528;

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 26.

644. Siegelabrollung aus Ur. Dat: FD-II I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 489.

645. Rol1siegel aUS Tel1oh, 'maison', tombe III. Paris,

Louvre AO 22 380. Dat: FD-II/IIIa-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 70bis (I b), S.84; Parrot,

Tello, 116 mit Anm. 237; Amiet, GMA, no.

1107.

646. Rollsiegel aus Telloh, 'maison'.l'aris, Louvre AO

22379. Dat: FD-I1/IIIa-Zeit.

de Genouillac, FT I, PI. 70bis Od), S.84; Parrot,

Tel1o, 116 mit Anm. 237.

647. Rol1siegel. London, BM 102067. Dat: FD-IIla

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 24d.

648. Rollsiegel angeblich aus Tell Amran. Brtissel,

MRAH 0.1365. Dat: FD-I1/IIla-Zeit.

Speleers, Catalogue MRAH, Suppl., no. 1365;

Amiet, GMA, no. 1164. [Tf. XXXI]

649. Rol1sicgel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:

FD-II-Zeit.
Porada, CANES I, no. 105; Amiet, GMA, no.

I 161.

650. Rol1siegel. N.Y., Pierpont Morgan Library. Oat:

FD-II / II I a -Zeit.

Porada, CANES I, no. 108; Amid, GMA, no.

1158.

651. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., YBC 13047.

Dat: FD-I1/ Ilia-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 331.

652. Rollsiegel. Jerusalem, Israel Museum (Hahn-Voss

ColI.). Dat: FD-I1-Zeit.

Katalog 'The Lands of the Bible, Arts and Arti

facts', N.Y., 1968. no. 313; Katalog 'The Bible

in Archaeology', Israel Museum, Jerusalem

1965,28 no. 12, PI. If. [Tf. XXXI]

653. Rol1siegelaus Ur, PG 1237 'body no. 61'. Phila

delphia, CBS 30.12.3. Dat: FD-ll I-Zeit.

Wool1ey, UE II, PI. 195, no. 39, S.339, 582:

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 39.

654. Rol1siegel aus Ur, PG 1312. Baghdad, 1M. Dat:

FD-III-Zeit.
Wool1ey, UE II, PI. 194, no. 33, S.339, 580;

Nissen, Konigsfriedhof, 43 Nr. 33.

655. Rol1siegel aus Ur, PG 357. Baghdad, 1M 3992. Dat:

FD-III-Zeit.
Wool1cy, UE II, PI. 195, no. 38, S.339, 536;

Nissen, K6nigsfriedhof, 43 Nr. 38.

656. Rol1siegel aus Ur, Royal Cemetery. London, BM

120536. Dat: FD-IIIa-Zeit.

Wool1ey, UE II, PI. 200, no. 105, S.344, 538;

Wiseman, WASBM I, PI. 25e.

657. Rol1siegel. London, BM 102 509. Dat: FD-IIIa

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 24b.

658. Rol1siegel. London, BM 103 318. Dat: FD-IIIa

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 24c; Orthmann, PKG

14,Abb.13le.

659. Rollsiege1. London, BM 89 758. Oat: FD-IlIa

Zeit.

Wiseman, WASBM I, PI. 24f.

660. Rollsiegel. Oxford, Ashmolean Museum 1949.880.

Oat: FD-I1I-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 235.

661. Rollsiegel. Paris, Bibliotheque Nationale. Oat: FD-

III-Zeit.
Delaporte, Catalogue Bibliotheque Nationale,

PI. 6 no. 51; Moortgat, VR, Tf. A4; Amiet,

GMA, no. 1179.

662. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ .. NBC 5987.

Dat: FD-I1I-Zeit.

Buchanan, ENES, no. 327.

663. Rollsiegel. New Haven, Yale Univ., NBC 2589.

Oat: FD-I1I-Zeit.

Keiser/Nies, BIN 2, 58, PI. 74e; Buchanan,

ENES, no. 338.
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664. RollsiegeI. Boston, MFA 34.194. Oat: FO-III-Zeit.
Marmor (Intaglio); H. 3,41 cm; Om. 1 cm.

van Buren, AnOr 18, PI. 11 (50); Amiet, GMA,

no. 1163. [Tf. XXXI]

665. Rollsiegel aus Kis. Oxford, Ashmolean Museum

1932.321. Dat: FO-Illa-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 242.

2.1.3.3

666. Siegelabrollungen der Ninbanda nin aus Ur, SIS

1-2. Oat: FO-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 207, no. 215, Inschrift PI.

191, S.313, 352, 588; Legrain, UE III, PI. 29,

no. 516, PI. 57, no. 516; Nagel, OrNS 28

(1959) 158 Nr. 12, Tf. 32(12); Sollberger, Iraq

22 (1960) no. 37, 38, 39;Hallo, AOS 43,30;

Amiet, GMA, no. 1067.

667. Rollsiegel der Ninbanda nin, Gemahlin des Mesan

nepada aus Ur, Royal Cemetery. Philadelphia,
CBS 16852. Dat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 207, no. 216, S.312, 352,

540; GaddjLegrainjSmith, UET I, no.268;

Frankfort, CS, PI. 13c; Moortgat, VR, Tf. A6;

Nagel, OrNS 28 (1959) 153 Nr. 3, Tf. 26(3);

Sollberger, Iraq 22 (1960) no. 36; Lambert,

Sumer 8 (1952) 13, 59; Hallo, AOS 43, 30.

[Tf. XXXI]

668. Rollsiegel der A§usikildingir, Gemahlin des Aka

lamdu aus Ur, PG 1050. Philadelphia, CBS 30.12.1.

Oat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 198, no. 65, Inschrift PI.

191, S.316, 341; Nagel, OrNS 28 (1959) 153,

Nr. 2, Tf. 25 (2); Sollberger, Iraq 22 (1960) no.

12; Hallo, AOS 43, 13, Anm. 2, 30f. [Tf. XXXI]

669. Siegelabrollung der Nugig, Gemahlin des Mesanne

pada aus Ur, Royal Cemetery SIS 1. Dat: FO-III
Zeit.

Woolley, UE II, PI. 207, no. 214, Inschrift PI.

191, S.312f., 352, 588; Legrain, UE III, PI. 30,

no. 518, PI. 57, no. 518; Nagel, OrNS 28

(1959) 151, 154 Nr. 4, Tf. 26(4); Sollberger,

Iraq 22 (1960) no. 35; Lambert, Sumer 8

(1952) 59; Hallo, AOS 43, 30.

670. Siegelabrollung mit Nennung der Ninbanda nin,

Gemahlin des Mesannepada aus Ur, Royal Ceme

tery SIS 1. Oat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 207, no. 213, S.352; Le

grain, UE III, PI. 29, no. 514; Nagel, OrNS 28

(1959) 154 Nr. 5, Tf. 27(5); Soliberger, Iraq 22

(1960) no. 41; Hallo, AOS 43,30.

671. Siegelabrollung mit Nennung der Ninbanda nin

aus Ur, Royal Cemetery Area near PG 1579.

Dat: FD-III-Zeit.
Legrain, UE III, no. 443, PI. 24, PI. 55, S.4I;
Burrows, UET II, 36, 3 I 8, no. 577; Soliberger,
Iraq 22 (1960) no. 40.

672. Rollsiegel des Schreibers einer nin aus Ur, PG 743.

Baghdad, 1M 14315. Oat: FD-III-Zeit.

Woolley, UE II, PI. 197, no. 57, Inschrift PI.

191, S.316, 551; Soliberger, Iraq 22 (1960)

no. 5; Frankfort, CS, PI. 12c; Moortgat, VR,

Tf. A7; Nissen, Konigsfriedhof, 44 Nr. 57.

673. Siegelabrollung der Baranamtara aus Telloh. Paris,

Louvre AO 13 222. Dat: FD-III-Zeit.

Allotte de la Fuye, DP I, PI. VII (14); idem,

RA 6 (1907) PI. 3; Parrot, Tello, 117f., PI. 28b;

Nagel, OrNS 28 (1959) 156f. Nr. 9, Tf. 30(9);

Nissen, Konigsfriedhof, 22, 134; Boehmer,

EGA, 3-8,112, Abb. I; idem, PKG 14, 237ff.

Abb. 44b; EPA II, PI. 37; Amiet, KAO, Abb.

736.

2.2 FRAUEN 1M KULT II (NACKT)

2.2.1 PLASTIK

674. Gipssteintorso Frau mit Kind aus Assur, IStar

Tempel Schicht G. Berlin, VA 8271. Dat: FD

I II -Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 58 Nr. 68, Tf. 27c.

675. Unterkorperfragment aus Alabaster aus Assur,

Htar-Tempel E-Fussboden, Kultraum. Berlin, VA

8329. Dat: FD-Zeit?

Andrae, WVDOG 39, 58 Nr. 69, Tf. 27b.

676. Elfenbeintorso aus Assur, War-Tempel Schicht G

auf Schwelle zu Kultraum. Berlin, VA. Dat: FD

III-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 58 Nr. 66, Tf. 29m;

Braun-Holzinger, FB, 65.

677. Elfenbeintorso und -kopfchen aus Assur, IStar

Tempel Schicht G Kultraum. Berlin, VA. Dat: FD

I II -Zeit.
Andrae, WVDOG 39, 62 Nr. 62, Tf. 29d; Braun

Holzinger, FB, 65.

678. Elfenbeintorso und -kopf aus Assur, !Star-Tempel

Schicht G Kultraum. Berlin, VA. Oat: FO-III-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 57 Nr. 61, Tf. 2ge; Braun

Holzinger, FB, 65.

679. Elfenbeintorso und -kopf aus Assur, IStar-Tempel

Schicht G Kultraum. Berlin, VA. Oat: FD-III-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 56f. Nr. 60, Tf. 29a, b;

Braun-Holzinger, FB, 65.



5. Kata/og 211

680. Elfenbeintorso und -kopf aus Assur, IStar-Tempel

Schicht G auf Schwelle zu Kultraum. Berlin, VA.

Dat: FD-III-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 57 Nr. 64, Tf. 29c; Braun

Holzinger, FB, 65.

681. Oberkorper und Kopfchen aus Elfenbein aus Assur,

mar-Tempel Schicht G auf Schwelle zu Kultraum.

Berlin, VA 8168. Dat: FD-III-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 57 Nr. 63, Tf. 29f, g;

Braun-Holzinger, FB, 65.

682. Elfenbeinstatuette aus Mari, 'tresor d 'Ur'. Damas

kus. Dat: FD-III-Zeit.

Parrot, MAM IV, l8ff., fig. 12-13, l5b, PI. VII, A;

MoortgatjMoortgat-Correns, Iraq 36 (1974) 157.

683. Elfenbeinstatuette aus Mari, 'tresor d'Ur'. Damas

kus. Dat: FD-III-Zeit.

Parrot, MAM IV, 2lf., PI. VIII; Moortgatj

Moortgat-Correns, Iraq 36 (1974) 157.

684. Alabastertorso aus ljafiigi, TO I House D. Chicago

A 9018. Dat: FD-II-Zeit?

Frankfort, OIP 44, 31, no. 154, PI. 91 I -J;

Braun-Holzinger, FB, 64 mit Anm. 442.

685. Kupferstatuette aus Tell Agrab, Sara-Tempel.

Baghdad, 1M. Dat: FD-II-Zeit?

Frankfort, OIP 60, 9, 12, no. 309, PI. 56A, F,
57A, D; Braun-Holzinger, FB, 64.

686. Biiste aus Alabaster aus Tell Agrab, Sara-Tempel.

Chicago, A 21482. Dat: FD-Zeit.

Frankfort, OIP 60, 9, no. 288, PI. 45 A-B.

687. Oberk6rperfragment aus Alabaster aus Siisa. Paris,

Louvre Sb 74. Dat: FD-Zeit.

Amiet, Elam, fig. 112; Orthmann, PKG 14,

Abb. 282a, b; Braun-Holzinger, FB, 79.

688. Bronzestatuette aus der Gegend von Amb 7t.

Paris Louvre AO 2768. Dat: FD-III-Zeit.
S;ycket, Revue du Louvre 25 (1975) 153, Abb.

S.152(2); Amiet, KAO, Abb. 344,345.

[Tf. XXXII]

689. Bronzestatuette. Stockholm, Medelhavsmuseet Nr.

14305. Dat: FD-III-Zeit.

Przeworski, Altorien talische Altertiimer in

skandinavischen Sammlungen, Eurasia Septen-

trionalis Antiqua X, Helsinki 1936,91, Fig. 15a
Nr. 14305; Spycket, Revue du Louvre 25

(1975) ISS Anm. 21, Abb. S.153.

690. Bronzestatuette angeblich aus der Gegend
von Maras. Cambridge Christi College. Dat:

FD-III-Zeit.
Przeworski, Syria 21 (1940) 62, PI. XI(1);

Spycket, Revue du Louvre 25 (1975) ISS Anm.

22, Abb. S.154.

2.2.2 RELIEF

691. Gipsrelief-Fragment aus Assur, IStar-Tempel

Schicht H. London, BM 118996. Dat: FD-I-Zeit.

Andrae, WVDOG 39, 54f. Nr. 59, Tf. 27a, 28c;
Moortgat, KAM, 24, Abb. II; Hrouda, Vorder

asien I, 116.

2.2.3 GLYPTIK

692. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4. Dat: FO-I

Zeit.
Legrain, UE III, no. 268; Amiet, GMA, no. 847.

693. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4. Dat: FD-I

Zeit.

Legrain, UE III, no. 269.

694a. Siegelabrollung aus Ur, Pit W SIS 4-5. Philadelphia,

UM 808. Dat: FD-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 270.

694b.Siegelabroliung aus Ur, SIS 4. London, BM. Dat:

FD-I-Zeit.

Moorey, Iraq 41 (1979) 113ff. no. 597.

2.2.3.2

695. Siegelabrollung aus Ur, Pit W SIS 4-5. Philadelphia,

UM 808. Dat: FD-I-Zeit.
Legrain, UE III, no. 369; Amiet, GMA, no. 845;

Cooper, RIA 4, 260 §3 no. 6.

696. Siegelabrollungen aus Ur, Pit D SIS 4. Philadelphia,

CBS 3l.i6.603. Dat: FD-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 368; Amiet, GMA, no. 850;

Cooper, RIA 4, 260 §3 no. 7.

697. Siegelabrollung aus Ur, Royal Cemetery Area.

Dat: FD-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 370; Amiet, GMA, no. 846;

Cooper, RIA 4,260 §3 no. 8.

698. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4. Philadelphia, CBS

13.16.657. Dat: FD-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 385; Amiet, GMA, no. 831;

Cooper, RIA 4, 261 §3 no. 12.

699. Siegelabrollung aus Ur, SIS 3. Dat: FD-I

Zeit.

Legrain, UE III, no. 367; Cooper, RIA 4,260

§3 no. II.

700. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4. Dat: FD-I

Zeit.
Legrain, UE III, no. 365; Cooper, RIA 4, 260

§3 no. 9.

701. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4? Dat: FD-I

Zeit.

Legrain, UE III, no. 366; Amiet, GMA, no. 849;

Cooper, RIA 4, 260 §3 no. 10.
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702. Rollsiegel aus Kis, 'Y' Cemetery. Oxford, Ashmo

lean Museum 1928.575. Oat: FO-I1-Zeit.

Buchanan, Oxford I, no. 254, S.44; Cooper,

RIA 4, 261 §4 no. 16.

703. Rollsiegel aus t{afiigi, Houses 2. Chicago A II 490.

Oat: FO-I/I1-Zeit.
Frankfort, DIP 72, no. 340; Amiet, GMA, no.

1202;Cooper, RIA 4, 261 §4, no. 14.

704. Rollsiegel aus Tell Asmar (Esnunna), Houses Va.

Baghdad, 1M. Oat: FO-I1/lIla-Zeit.
Frankfort, OIP 72, no. 559; idem, CS, PI. XVe;

Amiet, GMA, no. 1203; Cooper, RIA 4, 261 §4

no. 15.

705. Rollsiegel aus Tell Agrab, Sara-Tempel. Chicago,
A 21 561. Oat: FO-I-Zeit.

Frankfort, OIP 72, no. 796; Cooper, RIA 4,
261 §4 no. 13.

706. Rollsiegel. Privatsammlung. Oat: FO-I1-Zeit.

Amiet, KAO, Abb. 754.

2.2.3.3

707. Siegelabrollung aus Ur, Pit W SIS 4 -5. Philadelphia

(U.18 413). Oat: FO-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 388; Amiet, GMA, no. 826;
idem, RA 47 (1953) 26 fig. 2.

708. Siegelabrollung aus Ur, SIS 4. Dat: FD-I
Zeit.

Legrain, UE III, no. 364.

709. Siegelabrollung aus Ur, Pit W SIS 4-5. Philadelphia,

858. Dat: FD-I-Zeit.

Legrain, UE 111, no. 383; Amiet, GMA, no. 837.

710. Siegelabrollung aus Ur, Pit W SIS 4-5. Oat:

FO-I-Zeit.

Legrain, UE III, no. 374,375; Amiet, GMA, no.

833. [Tf. XXXII]

2.2.4 SCHMUCK UNO MINIATURGEFASSE

711. Bronzenadel mit 2 Tanzerinnen aus Telloh. Paris,

Louvre AO 14 522. Oat: FO-II/I1la-Zeit?

de Genouillac, FT I, PI. 10(2-5a); Seibert,

Woman in the Ancient Near East (1974) Abb.

10. [Tf. XXXII]

712. Kupfernadel mit einem Paar. N.Y., Slg. N. Schim-

mel. Oat: FO-II-Zeit?
Muscarella (ed.), Ancient Art, the Norbert

Schimmel Collection (1974) fig. 109bis.

[Tf. XXXII]

713. Miniaturgefiiss in Kupfer. Forest Hills, N.Y., Slg.

J. Ternbach. Oat: FO-Zeit?
Katalog 'Man in the Ancient World', Queens
College, N.Y. (1958) 13 no. 5, Abb. S.27; Kata

log 'From the Lands of the Bible', N.Y. (1968)

no. 304. [Tf. XXXII]

2.3 FRAUEN AUF BEMALTEN GEFASSEN

714. Tonvase aus Tell Agrab. Baghdad, 1M. Oat: FD-I-

Zeit.
Delougaz, OIP 63, PI. 12, 57, S.67; Hartmann,

"Oie Musik der sumerischen Kultur ", Oiss.

Frankfurt a.M. (1960) 37, 331 Abb. 35.

715. Tonvase aus ]j:afagi. Baghdad, 1M. Oat: FO-I-Zeit.

Delougaz, OIP 63, 68, PI. 14f., 59.

716. Fragment eines Tongefasses aus Tell Agrab, Hill B

Room VII. Chicago. Dat: FD-I-Zeit.

Oelougaz, OIP 63, PI. 4, 53c.
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33, 44
137-138

6. INDEX

Aba,..gi <PH), Siegel der, 121 ~ l k . 6 2 9 )

Abda, Tochter des Urnanse, 90-92, 97, 147, 168
Abgaben. Siehe masdaria-Abgaben
Abu ~ a l a b i t ' (010, Texte, :<11, 82, 150
Abzukidu von I ~ i p p u r , Gemahlinnen des, 147
Aerztin (a-zu,), 161, 177
Adab (Bismaya ION), XII; Gemahlin des StadtfGrsten, 147, 151;

Yotivgefass, 167; Kopf, 202 (Nr.487)
Agrab, Tell (ON): Statuet.ten, 6-7 (Nr.12), 130-131

686); Weihplatten, 97-103 (Nr.573, 574); Glyptik,
46, 48, 51-52 (Nr.233, 290); bemalte Keramik, 30,
(Hr.714, 716). Siehe auch Diyala-Gebiet

Ahnenkult, 83-85, 104, 106, 149, 153
Akalalll, Gemahlin des AbzlJlddu, 147
Akalamdug von Ur, Gemahlin des, 128, 146
AIlab_d, Tepe (ON), Vasenbild, 41-42 (Nr.218)
alta Frauen, Rationen fur, 163
AltQr: nicht differenziert, 82, 85; Sterbealter .. 139. 144. 145
A.ariskur, Gemahlin des Abzukidu, 147
AID!) i t (ON), Sronzestatuo::t. te, 130-131 Ujr. 68e)
Ammen (urn-me), 152 (Tabelle), 153-154, 162, 169, 177
Amt. Siehe K6niginnen; Regentinnenl P r i e s t e r i n n e n - K l a s ~ e n J

T H·el
Amtssiegel, 58-60
Allulette, 2, 10-12, 38-43
anthropologische Unt£rsuchungen. Siehe Skelettanalysen
Arb.it. Siehe Berufe; Frauenarbeit
Arbeiterinnen. Siehe Diene,.-innen; Kult- und Tempel

personal; Personal; Sklavinnen
Arb.itsstatten, 49, 51-54, 151, 155, 161-163, 169, 170, 177, 179;

t.lechsel, 50 .. 53-54, 60, 162-163
Architekturdarstellungen. Siehe Tempel
Aiusikildingir .. Gemahlin des Akalamdug, 128 <III. 1> .. 146
Aiu•• 'eren, Gemahlin des Eannatum I., 147, 149
Asmar, Tell (Einunna ION): Weihplatten, 77, 90, 93-95, 97-103 (Nr.563,

575-577); Glyptik, 18-20 (Nr.56). Siehe auch Diyala-Gebiet
Assur (ON), 64; S t a t u ~ t t e n und K6pfe, 66, 72, 75-78,81, 1 3 ~ - 1 3 1 (Nr.674

691), 1 ' ~ 9 - 2 0 0 (Nr.384-3·;l8, Konkordanz€n); Hockerfor'men, 7'5; Sitzbilder
haufiger als StandbildEr, 68; Relief, 39, 131-132 (Nr.691);
Skelettanalyxen, 145; Istar-Te:mpO?}, 64, 66, 130-132

Aswad, Tell (ON), Statuette, 75 (Nr.494)
Aufgabenbereiche:, von Frauen. Siehe Berufe; Funktionen
Aufseherinnen, 48, 59-60, 162
automatische Rolle, XII Anm.4. S i e h ~ Alter; G e s c h I Q c h t ~ 

unte:rschiedQI Familie; Geburt; Kinde,.-; Matter; Schw£stern

Saba (GIO: Titel (ama, ama-uru), 150; Fest fGr, 105; Tod,te:r, 157;
Oatteln als HochzeitsQaben far, 74-75; nin-dinQir-Priesterin der,
157; Personal, 126, 154. Siehe: auch E , ~ 1 i -

Binke. Siehe Sitzmobel
Bankett, Definition, 98, 102
Bankettszenan: T ~ ' p o l o g i e , 102-103, 114, 117-118, 124-127; Frauen

haufig in, 122-123; neben Hieros Gamos, 135, Hauptpersonen in, 98-100,
102-103, 105-108, 114, 116-121, 124-127, 169, 175-176; I ntel'preta
tion, 103-108, 127, 176

Bankett-Teilnehmerinnen, ' ~ 8 - 1 0 0 , 114-116, 119, 124-127, 178; Identitat
von statuetten, 73-75, 77, 83-85, 168-170; Handhaltungen, 69;
Herrinn.n und Dienerinnen gleich a u ~ ~ e h e n d , 100, 169, 176

Bara'irnun, Gemahlin des Gissakidu, 147
Baranallltara, Gemahlin des Lugalanda, 147-151, 154-155, 168, 177; Tit.e},

106, 119, ISO; Funktionen, 149-151, 154, 155; Teilnahme an Fest.en,
104-106, 118, 176;; Siegel, 128 (IlI.5); statue, 88; Elt.o.:rn, 147; Kin
der, 151, 145; Eigentum, 150-151, 154; masdaria-Abgaben fur, 150;
Kauferin von Sklaven, 164; Totenfeier fGr, 151, 163

Bis...r, Tell (OtD, G I ~ J p t i k .. 44 (Nr.241), 55 (Nr.298)
Becher: Statuen mit, 68, 71-72, 77-78,176, Tabellen 3,5,6; in Hand
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d . ~ Menbara'abzu, 87. Siehe auch unter Datteln; Gerasse
Beddjik (ON), Siegel, 44 (Nr.240)
B e ~ u f e : Ehemanner, 67, 158-160, 167-168; Frauen, 169, 177.

Silthe auch Aerztin; Ammen; Aufseher'innen; Dienerinnen; Frauen
arb.it; Friseusen; H e b ~ m m e n ; Heimarbeit; Hierarchia; Hirtinnen;
-Hofdamen"; kinderfrauen; Klagefrauen; Kult- und Tempelpersonal;
MGllerinnen; Musikantinnen; Person31; P r i e ~ t e r i n n e n ; Priesterinnen
~ l a s s e n ; Prostituierte; "Schifferinnen"; Sklavinnen; Spinnerinnen;
Tanzerinnen; Tempelprostituierte; Textilarbeiterinnen; Vorrats
haltung; Yorsteherinnen; Wascherinnen; Weberinnen

Be.tattungen, 1 Anm.4; Gefolgschafts-, 119-123, 139-143;
Einzel-, 139, 143-144; Mehrfach-, 143-144;
Frauen als H ~ u p t b e s t a t t e t e , 122; Ausstattung Kriterium
fur Stallung und Funktion, 110, 118-124, 129, 144 ... 169-170, 178,

Betp.rinnen, 5, 1613, 178; als allgemeiner Begriff, 21; Diskussion um
sogenannte B.-Statuen, 66-67; von unterschiedlichem Rang, 23.
Siehe auch kult- und T'!!mpelpersonal; Stifterinn'en

Betriebe. Siehe Arbeitsstatten
Betten, 94-95, 101, 113, 132-135
Brak, Tell (0'0: Koph, 4-5; Glypt.ik, 22 (Nr.BB), 48-49 (Nr.281)

Capes. Siehe Kleidung
~ a t a l h G y G k (ON), Siegel, 48, 53 (Nr.294)
Chronologie, XI-XII, 1, 12-13, 26, 63-65
Cogi M ~ m i (ON), Kopf, 4
t09~ Mii (ON), Glyptik, 12-13, 30, 33, 38, 48-48 (Nr,280)

Dattcln und Datteltrauben: Attribut von Frauen auch zusammen
.it Becher, 68, 73-75, 77-7B, 83-84, 98-100, 108, 176,
Tabellen 2,3,5,6; Attribut. von Gott.innen, 74-75, 86; literarische
Belege, 74-75; Opfergaben, 73-74, 83, 108

Dienltrinnen, 98-100,106.115-117,119,124-125,127,143 .. 155,
169-170, 175-176, 178; seltener als Diener, 100; bring'!!n keine
Tiere und Speisen, 100; HAR-tud-Mi "Hausdienerinnen"1,
139, 152-156, 15B, 162. 5iehe auch Frisuren; Kleidung.:
Sklavinnen

Dillllun (ON), Handel mit, 150
Dilltur, Gemahlin dElS Enentarzi, 147, 149, 153 .. 177; V'!!r'''altung des E.ML

'''9; Eigentum, 149, 154; Sklavenkauf, 164; Tochf:.er, 147, 149,153, 168
Dtyali-Gebiet: Statuetten und Kopfe, 66, 71-73, 76-77, 79-81, 197-199

(Hr.301-383, Konkordanzen); Hockerformen, 75; Glyptik, 15-20 (Nr.40,
52,56),22-24,26-28,30-31,34 Ok. 70-72, 113, 114, 147),
114, 116 <Hr.608, 609), 132-135 <Hr.703-705); Tempel, 66.
Siehe auch A9rab, Tell; Asmar, Tell; t1afagi; IH:ali

Du..u-kisal (PN ?), Siegel der, 122 (Nr.632)

Ebla (Tell Mardih ION), 63-65; K6niain von, 65 Anm.26
Ehe, 159-160, 163, 165-166; Monogamte, 163 Anm.155, 166 Anm.1B2;

Polyandrie 1, 163; Scheidung, 163, 165; positive Einstellung zur,
165-166; b@stimmt Status von Frauen, 158-159, 164, 178

E h « f r ~ u . Siehe Gemahlinnen
Ehe.ann. Siehe Gemahl
Ehepaare. Siehe Paare
Eigentu. (u-rum) von Frau __ n, 149-150, 153-155
E..bleme, 1:5-19, J2, 34-37, 93-95,101, '134; 5u-nir, 16-17; u-rL 16

17,25; iar-ur, u,-ku, AS.ME, 16; Inanna-Symbol, 17,35,37
E.ML .-dba-ba" Telllpel der' Baba, 83, 87, 104, 106, 146, 148, 151;
- Y e ~ w a l t u n g durch Koniginnen, 87-88, 106, 148-150, 153-155, 177
-Persona I, 82, 126, 154
-b.schiftigt mehr Manner als Frauen, 177
-Personaltransfer, 150
-Eigentum, 150, 154
-Handel und Kaufleut.l!, 1 4 9 - 1 ~ 1 , 154
-Opfer und Abgaben, 1 0 ~ , 107, 149
-Hahrungsmi ttel an Pal a ~ t , 107
-luga I anda wohnt i m, 1 05
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-URelorm" des. 153-154
En. Siehe Priesterinnen-Klassen; Priesterkonig
Enannatum I. von Lagas. Gemahlin des. 147
Enentarzi von L.gai. 148; G••ahlin. 147. 149; Tochter, 67 mit. Anm.15.

(Nr.4e3). 147. 149. 153, 168
en-face-Darstellung. 39-40, 78, 88-89, 112, 131-132. 137-139;

~ o n Cottheiten, 8. 113

Enb«duanna (PH), Reliefplatte, 8. 90
Entemen. von Lagas: Statue, 67. 69-70, 83; Gemahlin, 83. 147, 149:

Vase , 89
Epitheta. Siehe Titel
Erotik, in Darstel1ungen. 41-43
Esnunna. Siehe Asmar. Tell

Fa.ilie (Sippe). 165-168; Herrscher-, 146-148; Darstel1ungen. e6-
88 Olr.556), 90-92 (Nr.5S9); Bestattungen, 144; Ahnenkult .. 83-
95; im Rechtswesen, 163-165; Immobi1ienbesitz in, 164

Familienstand. 162, 166-167. 177; nicht erkennbar, 82, 85. Siehe: auch
Eha; Gem.hlinnen; W.isen; Witwen

Far. (Suruppak iON): Glyptik, 26 (H,...·.140, 141).31-32 (Hr.178. 179),
44-46 (Nr.230, 231).113 (Hr.592), 114, 116-118 Ok.601-606);
Faratexte, XII, 82

F«ste, 102-108, 127. 169, 176; oraiastische, 131, 134-135, 178;
.aidaria-Abgaben fur, 105, 150 -

F«stlllahI, 102-108, 118, 120-121, 124, 127. 169; mit Opfer und Cebet,
103. 105, 120, 176; tllasdaria-AbQaben fur, 105. 150; OattEdn fur, 75;
fur Personal, 105 .

Frauen.rbeit, 49, 51. 54, 161-163, 175; schlechter entlahnt,
161; Zunahme von, 59-59, 175

Friseusen, 82, 155. 156 (Tabel1e), 162. 169
Frisuren. 172;
-Uruk/GH-Zt., 5-7. 10, 17, 36-40. 49-50
-"pigtai I" (Pferdeschwanz), 11. 172
-FD-Zt., 68, 79-82, 84, 88, 92-93, 95,

115. 117. 132, 135-136, Tabe1h 6
-H.arschmuck. Bjnder, Reifen, 10. 17, 37.
79-82, 88. 111-112, 139-142

-Chignon, 79. 81, ee, 90, 92-93, 109, 113,
--Lagai-Frisur", 81, 91
-ketne Statuskennzeichen, 58, 82, 100. 169. 176
-gQschlechtsdifferenziert, 11
-~u.t~i$ch. 'erminl, 82

Fruchtb.rkcit$symbolcl S c h l ~ n 9 ~ , 40, 42; Skorpion, 33
Fruchtbarkeitsamulette, 42-43
FunktiDnln von Frlu«n, 1 ~ - 1 ? 9 , Si,h. luch K D n i g i ~ ~ . ~ J R . 9 . ~ t i n n . n J

P r i n z e $ s ~ n n e n / Priesterinnen; Kult- und T e m p e l p e ~ 5 0 n a l :

Stifterinnen; Frauenarbeit; gesellschaftliche Stellung; rechtliche
Stellung: wirtscheft\icht S ~ t \ \ u n 9

-Kul'l:.. 17-19.21.34,46,58-61,85,87-94,97, 111-114,
149-150, 154-155, 158, 161-163, 168-170

-Staat/P.!ast, 88, 97, 122, 148-151, 154-155, 158. 161-165, 169-170
-IHrtsch<1ft. 46, 48, 58-61, 161-165, 169-170
-Rftcht, 169
- E h , / ~ u t t , r s c h 4 f t J /65-/66, (69

Ga.dat H a ~ r (ON): Clyptik, 15-17 (Hr.39), 22-23 (Hr.68-69); Amu1ett,
10. 39-40 (Hr.20e); Skelettanalysen, 145; archaische Text., 57

Gans.mannu, Gemahlin des Meski'agnun, 146
Catumdug (CN), nindingir-Priesterin der. 157
Gaura, T e p ~ (ON)I G1yptlk, 39-43 (Nr.207, 212-216); Skelettanalysen,

1451 Topferofen, 51
Gebel Abu C«lgel (ON). Siegel. 44 (Nr.239)
GlPbet, 3-4, 18-19. 21, 69-71; und Opf'«r, 4, 18-21, 23-25,

36, 103. Siehe auch Beterinnen
CebQtsgesten und Cebetstermini, 2-4 Anm.2-S, 8, IS, 17-19,

21-23, 35-36, 68-71. 93

215
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Ceburtl Mogliche Darstellungen, 39-42, 132-133; ais Todesursache,
145; einer Tochter Baranamtaras, 151

Gefas•• :Formen, 25,27-30, 44-46;in Gestcllen und Standern, 24, 27,
32, 94-95) tete-beche, 24-27, 29, 32, 45; lnhalt, 28, 47-48)
in Kult- und Bankettsze:nen, 4, 14-15, 18-19, 23-29, 77, 88,
94-95, 9S-100, 111-113, 115--117; in Gdibern, 140-144.: VotivgE:
niss:e, 93 Olr.562), 136-137 (Hr.713), 104, 161, 166-168, 178.
Siehe auch Becher

Gelllllh 1: Herrs:cher, 146-148; Beruf und Ste II ung, 158-1 60, I 66-168,
169-170. Siehe .uch Konige

Gem"hlinnen (dam), 120, 128-130, 146-147, ISS, ISa-160, 163-166, 169
170, 177-178; und Kinder (dam-dumu), 166-168; DAM in archaischen
Texten, 57; selten illl offcntlichen Bereich, ISS. Siehe auch
K a n i g i n n ~ n ; Titel

Ge.ebaba, Tochter des Enentarzi, 147, 149, 153, 168, Statue, 67 Anm.15,
( Hr . 483 ), 149

Gelllebaba, Tochter des Uru1inimgina, 147, 154-156 .
Gelllenanie, Tochter de. Lugalanda, 147, 151-155
Gellletarsirsir, Tochter des Ur·u'inimgina, 147, 154-156
geographische Verbreitung des Materials, XII, 61, 178-179. Siehe auch

Quellenlage; Glyptik; Statuetten
Geschlechtsakt: Bereitschaft und Aufforderung zum, 41-42, 133;

Positionen beim, 42-43, 133-134, 136; in der Oeffentlichkeit, 134
G ~ s c h l e c h t s u n t e r s c h i e d e : in Darstellungen, II, 38, 132-133; bei PN,

146, 163; keine anQegeben, 42-43, 133-134
gcsellschaftliche St;llung der Frau, 171-179 Uruk/aH-Zt.; 57-61;

FD-Zt., 67, 79, 83, 85, 97, 100, 144, 158-159, 162, 164,
167-170; Siegeltragerinnen, 110, 118-124, 127, 129;
ent.spr i cht Ehemann, 158-159, 164, 178; von Pr i ester i nnen,
157-158. Siehe auch Gleichberechtigung; Funktionen; Sklavinnen

Gestell« und Stander, 16, 18-19,24-25,94-95, 101. Siehe
auch Tisch.

G••ten, 2-4, 6, 9-10, IB, 22-23, 30, 35, 39, 67-71, 77-78,
eo, 84-86, BB-90, 92, 97, 109, 112-113, 132, 135, Tabelle 3. Siehe
auch Gebetsgesten

Gewandtypen. Siehe Kleidung
Girsu (OH). Siehe Tclloh
Gisri, Mutter eines Stadtfur.ten von Lagas, 147, 153
Gissakidu von Umma(?), Gemahlin des:, 147, 167
Giyan, Tepe (OH), Glyptik, 43
GUiubigerin, 164
Gl4! i chb«rechti gung, 34, 85, I 09, 164-165, 177-179
Glyptik. Siehe auch Siegel; Amtssiegel; Rollsiegel
-Chronologie, 1, 10, 12-13, 15,22,25-26,63, 111-114
-Verbreitungsgebiet und Fundorte, 13, 15, 22, 25-26, 44, 48

110-114, 117-123, 132-133, 13S, 140-144
-St i 1, 12-13, 17-1 a, 32, 44, 60
-Jkonographie, 11-12, 15-16, 18-24, 30, 32-34, 44-46, 60,

1 1 0-1 I I, I 14-1 19, 123-127, 176-177, 179
-Komposition, 15, 22-24, 26-27, 30, 32, 45-46, 48
- F r ~ u e n hiiuf i ger al s Manner, 17, 59, 173,
-anthropomorpha Form, 10-11, 42 (Hr.217)
-Diskrepanz Anzahl RoIlsiegei zu Abrollungen, 46-47

G6ttinnen, 78-79, 86-87, 89, 111-113. Siehe auch Baba; lnanna; Hanse;
Hinh'.Jrsag

Gotth;iten: Darstellungen, 8, 71, 73-75, 78-79, 86-89,
111-112, Tabelle 2) en face, 8,113) Fest·e fur, 104-107, 127,
169

Graber. Siehe Be$tattungen
G u d « ~ (PH): lnschriften, 67, 70-71, 74, 91, Statuen, 70-71
Guntdu von Lagas, Vater des Urnanse, 72, 83

Haarschllluck. Siehe unter Frisuren
':I.buba Kabira (OtO, Glyptik, I, 12,26,38,48 (Hr.149, 182, 185),

196 (Hr. 275 )
Ijafigi (ON): Statuetten, 5-7 <Hr.6), B4 (Hr.550, 551>, 130-131 <Hr.684);
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IoIeihplaHen, 9 7 - 1 0 ~ Olr.569-572); Glypt.ik, 18 (Nr.52), 44-46 (Hr.
232), 56 (Hr.300), 112-113 (Nr.590); Kalksteinvase 93 (Nr.562);
belulte Keramik, 139 (Nr.715); Grab, 143; Topferofen, 51; Altar illl
Hintu-Ternpel, 24. Siehe auch D i y a l a - G e ~ i e t

Handel. Siehe Wirtschaft
HandhaltunQen. Siehe Gebetsgesten; Gesten
"Haushalt": Siehe Arbeitsstatten; E.Mf; Palast; Tempel
Hebaba, Schwester(?) eines StadtfGrsten von Lagai, 147, 153
Heballllllen (sa-zu), 161-162, 169, 177; ZeuQin, 164; VotivQabe von, 167
ttegi rid, V e r l ~ a n d t e e i nes Stadtfursten(?) - von Lagai, 147-
Heilige Hochzeit. Siehe Hieros Gamos
Heitllarbeit, 50
t/E-tunsig, nin-dingir-Priesterin, 118-121, 123, 126-127, 128 (11.1),

129,157,176
ttendursag (GN), nin-dingir-Priesterin des, 157

127, 128 (I I . 1 ), 129 (Nr. 631 ), 157, 176
Herrin. Siehe Koniginnen; Regentinnen
~ i b i ' , Tell al- (Lagas /ON): Stele des Urnanse, 71-72, 86-88, 91, 97,

101 (Hr.556)1 Texte, 63. Siehe auch Lagai; Telloh
Hierarchiel Kennzeichen, 20-23, 25, 34, 36, 38, 54, 71-72, 75-76,

SCJ, 100, 115, 120-121, 135, 174;
Priesterinnen, 157-158; Frauenberufe, 58, 60-61, 162. Si.he auch
Priesterinnen-Klassen; Kleidung; Polos; S i t z r n o ~ e l ; gesellschaftliche
Stellung

Hieros Gamos, 9,33, 43, 60, 95, 99 (Tabelle), 101-102, 131-132,
134-135, 137-138. Siehe auch orgiastische Feste; Geschlechtsakt

Hilfskrjfte, weibliche. Siehe Personal
Htrtinnen, 162, 177. Siehe auch unter Personal
Hocker. Siehe Sitzlllobel
"Hafdalllen" , 122-124, 126-127, 139, 140-142 (Tabe:llen), 143, 155, 169

170,178; nin.MI (?), 159
Hofstaat, 129, 139-143. Sieha auch unter Koniginnen; Prinzessinnen

Iblul-I I von Mari, 64-65 ; Gelllahl in (?) des, 148
CdeaIbiId, weibliche. , 5, 172-173
ItlIlllobilien: Kauf und Verkauf von Frauen, 109, 159, 163-165, 169

170,177-178; illl Familienbesitz, 164; Urkunde, 9
Inanna/IStar (GH ).. 7-.9.. 3.3.. .3.5., U .. .1J1,.••.. l.<.1., _<y,JIIhro.1, ,1,1:.-.1.7,

35, 37; - T ~ m p e l bevorzugte Auf5tellungsorte weiblicher
Statuetten, 66, 130-131; mit Datteltraube, 74: auf Stele des
Urnanie (?), 96. Siehe auch Iitar-Kult

Inschriften: auf Statuen, 66-67, 72; auf Reliefs, 9, 72, 77, 96-
88, 90-92, IOB-109; auf anderen Objekten, 146, 166-168

"Instructions of §uruppak", 165-166
Iicali (Heribtulll /0101), SieQel, 22 Anlll.106, 190 (Hr.92)
lihara <GN), 33 -
Iitar-Kult, nackte Frauen illl, 130-131

Kinderl und MUtter-Statuetten, 72, 131; und Geftahlinnen (dam
dUlllu-Ins,=hriften), 166-168; von Witwen, 164; von Sklavin-
nen, 152 und 156 (Tabelhn), 159, 162, 170; -anzahl, 166; -grab,
143-144; -siegel, 144) Rationen fur Sauglinge, 163. Siehe auch
"idchen; Prinzts.innen; Tochter

Kinderarbeit, 161, 162, 170, 177
Kinderfrauen (ulll-lIIt-da), 152 (Tabelle), 1 5 3 - 1 ~ 4 , 162, 169, 177
Kii (ON): Statuetten, 76, 202 (, Nr. 488, 489); Intarsien, 85, 97, 100

'01, 107 (Hr.591); Glyptik, 39-41 (Nr.207), 114-118 (Nr.607, 665),
1 3 2 - 1 3 ~ (Hr.702); Graber, 138, 143-145; Konige von, 128, 148, 169

Kissen, 20 Anlll.102, 25, 30, 45, Tabelle IE
Khgefrauen (dall\-ab-ba), 151, 162, 177-178
Kleidung, 6-7, 9, 11, 13-14, 17, 37, 59, 68, 72, 91-82, 84-95,

87,90,93,100,108-109, tt3, 172; Typen, 69, 76-79, Tabelle 4-6;
Cape., 72, 76-81, 88-99, 92-97, 111 -I 12; Zottengewand, 72, 76-77, 90
92; SchupPtngewand, 76-77; der Puabi, 139-140; funktionsbezogen,
76-79, 84, 89; kein StatussYlllbol, 58, 100, 169, 176; Hall\Qn, 82

Kleidersptnden, im Ahnenkult, 83

217
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K n o c h ~ n a n a l y s ~ n . S i ~ h ~ S k e l ~ t t a n a l y s e n

Konige: Begriffg,bestimmung, 65-66; Teilnahme an F e ~ t e n , lOS-lOB;
Opfergaben fur, 106-107; Siehe auch unter Bankettszenen

Koniginnen, 146-148) Siehe auch Regentinnen; Titel;
eankettszenen

-Segriffsbestimmung, 65-66
- f r u h e s t ~ r hlstorlscher Beleg, 88, 168
-Stellung und Funktionen, 87-88, 97, 104-108, 118-121, 125,

127-130, 148-155, 169-170, 176-178
-Statuan, 83
-Siegelinschriften, 123, 126, 128-130
-Darstall ungan, 71, 86-88, 97, 168, 175-176
-E.pfingarin von Opfergaben, 105-107, 150
-Personal, 128-129
- G e s c h ~ n k e unter K" lSI
-Yerhiltnis zu nin-dingir, 157
-Yotivinschriften, 167-168

Kopfbedeckungen, 14, 35, 68, 79-82, 85, Tabelle 6; Termini, 82.
S i e h ~ auch Polos; Turban

Korperhaltungen, 2-3, 94-85, Tabellen 3-6 (Statuetten),
100 ( B a n k ~ t t s z e n e n » )

knien, hocken, 6, 10-12, 17-21,39-41, 45-46, 132-133, 136;
sitzen, t h r o n ~ n , 9 (von Gottheiten), 19-21, 36-37, 45, 50, 68,
71-72,75,86-87,100,117,137; schrtiten, .tehen, 8 <vls-a
vis Gottheiten), 13-17, 19,51, 68, 71-72, 77, 100,130
An",,3, 132, 135-137) beim Gu:chlechtsakt, 42-43,133-134,136

Krankheiten von Frauen, 145
Kubaba, Konigin < lugal) von Kii, 148, 169
KOchenpRrsonal, 152 (Tabelle), 153, 156 <T41belle), 162, 177
Kudurru, aus Umma <?), 8S, 108-109, 163-164, 169, 177 O/r.582)
Kult, XII, 2, 61, 103, 171, 175; Aufgabenbe:reiche von Frauen, 21, 60-61,

85,89,168,173,175-176,179
Kulthandlungen und -!'zenen, 2,4,8-10, 18, 21, 23, 25, 34, 39,

86-87, 90, 97, 132, 170; Koniginnen haufiger als Konige, 88;
zwei Drittel mit Fr41uen, 174;
Yerhaltnls F r a u ~ n / M a n n e r , 59, 168; Masstab Frauen/Manner,
98; Ablauf, 17-19. S i e h ~ auch Ahnenkult; B a n k ~ t t s z e n e n ;

E ~ b l e m e J Fest; Festmahll Hieros Gamos) Libationsszenen)
Opfergaben; P r o z e s s i o n ~ n

Kultorte, 23, 32, 83, 104, 176. Siehe auch Tempel
Kultrahmen, permanenter, aus Statuen, 69, 72, 85, 131, 176
Kult- und T e m p e l p ~ r s o n - 9 l , 54, 58-61, 137, 161, 16B-170, 174-179;

Identitit von Statuen, 69, 72-73, 83, 85, 131; Darstellungen, 9-10, 89
97, G l ~ ' p t i k , 13-15, 17-19, 21-25, 34, 46, 112, 135) Totenfeiar, 151)
~ A R - t u d - M i , 1621 g ' m ~ , 1 6 ~ - 1 ~ 3 , 169.Siehe .uch Bankett-Teil
nehmerinnen; Beterinnen; E.MI <Personal); Musikantinnen; Personal;
Priesterinnen) Stifterinnen; Tinzerinnen) Tempelprostituierte

Lagas <Staat), Herrscharfamilie, 106, 148-156 <und Tempel), 96-98,
90-92, 105-107, 129, 146-156 (Frauen);
Feste in, 104-107, 176; Votivgaben fur Hippur aus, 80 Anm.121

Laga. (ON). Slehe ~ l b i l , Tell al-
Libationsszenen, 36-37, 69, 78, 92, 87-90, 111-112
Liebe, 165-166
Lohn (Rationen), 46-47, 60, 158-159, 162-163; geringer fOr Frauen,

161, 177; Unterschiede nach Berufen, 161-162; fur PrieEterinnen,
157-158) fur S k l a v i n n ~ n , 53; fur P ~ r s o n a l und Kinder, 151;
Sonderrationen, 163

Lohnlisten. Siehe Personallisten
Lugalanda von Lagai, 149, 151) Gemahlin, 128, 146-147, 149, 168;

Tochtar, 147, 151-152, 169; Teilnahme an Kult und Fe!'ten, 105
106

Lugalkigeneidudu von Ur, Gemahlin <?) des, 129
Lugalkisalsi von Uruk und Ur, Mutter <?) des, 129) Tochter 147,

167
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Mjdcl'len: Cr. bel" , 139, 144; Umgang mit, f 65
Mann. Scl'lriftzeichen. 171. Siehe auch Gemah}) Kbnig
M.ri (ON): Statuetten und Kopfe, 64-66. 72, 74-82, 200-201 (Nr.399-455,

Konkordanzen), 203 (Nr.495-497). 84 011".552-554), 130-131
(Nr.692. 683») Sitzbilder haufiger sIs Standbilder. 68;
Hockerrormen. 75. 7B. BI; Mosaik. 77-7B. 81. 90-97 (Nr.564);
Glyptik. 114 (Nr.610); Frauen aus Herrscherhaus. 148; Tempel. 64. 66

masdaria-Abgaben. 105. 150. 153-154; von Fraue:n. 107. 158, 178;
rur .lteste Tochter del" Herrscher. 155

Matten. Siehe Sitzmobel
Megirimta. Tochter des Lugalkisalsi. 147
Menbara'abzu. Cemahlin des Urnanse. 86-8S, 97, 146, 168
Mesalim von Kis. 64
Mesannepada von Ur, Gem.hlinnen des, 128-130, 146. 168
Me,kala_dug von UrI Siegel. lIS; Mutter (?), 129; Gemahlin (1). 120
Me.ki'agnun von Ur, Cemanlin de•• 146. 167
Mi-iaga, Tochter des Lugalanda. 147, 151-155; Geburt. 151; Perso

naL 151-153
Mobel. Siehe Betten) Cestelle und Stander; Schemel; Sitzmobel;

Ti.che
Mode. Siehe Frisuren; Kleidung
Monooallde. 163 Anm. 155. 166 Anm. 182
M ( j l l ~ r i n n a n ( g e m e - ~ A P . ) . 152 und 156 (Tabellen), 162. 169. 177-173
Musikantinnen, 24. 34. 98, 99 (Tabelle). 100. 103. 106-107. 114. 117.

119 (hbelle). 131, 137. 162. 169-170. 174-178
-Kleidung. 77
-gleiche Frisuren und Kleidung wie Herrinnen. 82. 100
-Siegelinhaberinnen <?). 122-124. 127
-%um Personal des E.Mi gehorend. 126
-Harfen- und Leier5pie1E:rir,nen, 112-113. 115. 117. 122-123,
134.137.139,140 <Tabltlh). 141. 143

-Siingerinnen. 120. 122(?). 139(?), 162.174.177
-Chore (?), I S-1 9, 21-23
-lIIit Schlaginstrumenten. 30.101.120,137

Mutter: Herrscharfamilien, 129-130. 146-155; Tite! ama-uru. ISO;
Statue. 83: in Votivinschriften. 167) und Kind in
Grab. 143; und Kind Statuetten, 72, 131; verkauft Sohn, 164

H a ~ . a b yon Hippur. Gemahlin des. 147
Han•• (GN)l Fest« fur. 104-106; Emblem 16; Statu€n im Hei

1 i ljJtUIIl dlltr, 83
Neujahrsf€.t, 102
nin -Herrin. Konig!n, Regentin": pa"bi, 120-121; in Siegelinschrif'

t.en. 128-130; hat eigenes Persona!, 128 <IV 1-3). 129: tHN in ar
chai.chen Texten. 57

Nina-Sirara (ON>. 83.104
Ninazu (CN). nin-dingir-PrieFterin des. 157
Hinbanda. G e ~ a h l i n des Mesannttpada. 128 <1.3. IV.I). 129-130. 146
Hinbanda (PH), nino 128 (1.2, IV.2). 123-130
Hingirsu (GN): Festa fur. 104-106; Votivinschrift. 91-92, Emblem,

16
Hinbilisug. Gamahlin d«s Entemana, 147. 149) Statue. 83
HinhursaQ/Hintu (GN); -Tempel Aufstellunosort fUr Frauenstatuen, 66;

auf Stele d e ~ Urnanst (1), 86 -
Ninizkilllti, Gemahlin eines Stadtf'ursten von Adab. 67 Anm.16, 147.

151
Htn-MAR.KI (GH). Fest fur. lOS; Statuen im N.-Tempel. 83
Hin.etebarllt. Tocht.r des Ilsu von Mari <?), 148
nin-Mi. Siehe unter "Hordamen"
Nintu. Sieha Ninbursag
Hinu.u. Tocht.r des Urnanie. 87-98. 97. 147. 168
Hippur (OH), XII) lnanna-Tt'tmpel, " 12 AnlR.66. 63-64. 66, 117. 167;

Yotivgabtn aus anderen Stadten. 90 Anm.121; Statuetten und K ~ p f e .

66. 71. 75-76, 79-91 (Nr.456-477). 84 (Nr.S49); lntarsien,.
73-74, 77, eo. 98-100 (Hr. 565-56B, 580); Glyptik. 1, 12, 15-17
(NI".39), 26 (Nr.148). 44-45 (Nr,229). 114-118 (Nr.597, 599);
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C••ahlinnan dar Stadtfursten, 147
Nugi g, Galllah 1 in de!' Me!'annepada, 128 (II I. 2), 129, 146

'Obed, Tall al- (ON): Graber, 144) Skelettanalysen .. 145
offentlicher Bereich, XII-XIII, 2, 58, 61, 169, 171,173, 179-180.

Siehe auch Funktionen; Kult; Palast; Tempel; Wirtschaft
Opfer, Opfergaben, 3-4 An",. 5, 13, 17-19, 28, 32, 34, 36-38, 46,

69,73-74,88, 93-94(?), 103-108, 109-110(?), 148-149, 154, 176;
und Get-ete, 4, I B-21, 23-25, 36, I 03; Ti er- und Sch I acht.eopfer,
99, 104-105; fur Ahnen und Statuen, B3-B4; mit Inschriften,158, 161
166-168; aus Lagas in Nippur, 80 Anlll.121; nfg-ku, 105, 107; Zl,'€ck,
167-168, 176. Siehe aueh Becher; Datteln; Gefisse; Libations
szen.n; aasdarla-Abgaben

Opfer.p.i ••n, Fest. benannt nach, 104
Opferti.rtragar, nl.",als Frauen, 89

Paare: Statu.tten, 84, 205 (Nr.549-555); in Grabern, 143; auf Bett
11egtnd, 94-95, 101, 133-135. Siehe auch B a n k e t t ~ z e n a n (Hauptperso
nen); G.schlechtsakt; S e ~

Pabilsag (GN), nin-dingir-Priei't.erin des, 118, 128 (11.1), 157
Palast (e-gal), XII, 58, 150-151, 175, 179; Personal, 127, 150 (vom

t.Mh, 151, ISS (d.r Prinzessinnen), 161, 162, 169-170, 177-179;
Kaufleute des, ISO; Speisen und OpferQaben filr, 105-107; Waren aus
t.Mi, 150; Festmahl in, 107) verwalht Eigentum der Sagsag, 154

"Palllzweig", 73 (Tab.lle 2); Deut.ung als Zept.er, 108, 120-121
Pathologische Analysen. Siehe Skelettanalysen; Krankheiten
Personal, Siehe auch Dienerinnen; Kult- und Tempelpersonal;

Kuch.nper.onal) Sklavinnen
Cefolgschaftsbestattungen; Lohn

-Arb.iterinnen, Hilfskrafte, 48-49,60-61, 151, 161,
162, 170, 174, 177, 179

-in C.rten, 51, 54
-in Topfereian, 52, S4
-in der Landwirtschaft, SO, 52-54, 169, 177
-Verschiebungen von, SO, 53-54, 60, 150, 154-155, 162-163
- ~ e n i g e r Frauen als Manner beschaftigt, 161, 177
-2unahme von weiblich."" 58-59, 175
-Zuteilungen, 105
-Kontrolle, 59-60
-der Koniginnen, Prinzessinn.n, Priestllrinnen, 128-130, 140, 151-157
-des Tempels der Baba, 82, 126, 154
P e r s o n ~ l l i s t e n , SO, 53-54,151-156,158-161

Priest.rinnen In, 1 ~ 7 - 1 5 B ; fur Totenfeier Baranamtaras, 151
Personennaman. Siahl! weibliche P ~ r s o n n n a m e n

Polos, 78-79, 81-82, 95-96, Tabelle 6
Polyandrie, 163
Potnia Theron, 40
Priesterinnen: Darstellungen, 8-9, 10(?), 14, 17, 19, 33-38, 47,

89-90,93,95-97,102, 107(?), 111-114, 118-124, 130, 146, 164,
168-170, 174-176; Identitit von Statuetten, 71, 75, 78-79, 81-85;
Siegel, 60; ....erh.iratete, 158; Koniginnen ah, 87-98, 106, ISO;
Prinzessinnen al., 97-88, 91-92, 97; Stellung der, 178.
Si.h. ~ u c h Hierarchie; en-face-DarstellunQ

Prie.terinnen-Klassen, 9-10, 34, 89, 177; e ~ , 9, S8 Anm.168, 120-121;
EN.Mi in archaischen Texten, 9, 57; nin-dinoir, 8-9, 35, 37, 82,
102,118-123,127,128 (11.1),129,157,169; nu-gig, 9,131,
1 ~ 8 , 170; lukur, 9, 102, 131, 157, 164, 170

Prfesterkonig (en), 7-10, 14, 35-36, 38, 58, 174
Prinzessinnlin, 146-148, 151-156, 167-170, 177; Darstellungen, 67

~ n m . 1 5 (Nr.483), 71, 86-88, 90-92, 121(?») Identitat von Sta
tuetten, 71, 85; Funktionen und Stellung , 88, 97, 121, 178;
lIaidaria-Abg-!lben fur, 153, ISS; Personal, 82, 151-156; Graber, 144

Prlvatsphare, 58, 61, 165-166; kaum belegt, 178, 180
Prlvilll!gien, 150, 1 ~ 5 , 174
Prostituierte, 165. Siehe auch Te",pelprostituierte
Prozessionen, 7-8, 13-19,38,90, 104, 107, 115, 174; Ablauf, 17-18
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Puabi (PH): Grab, liB, 120-121, 129, 139-143; Siege}, 118, 120-
122, 127, 128 (I.l), 168, 176; R@g4!ntin? (nin), 120-121, 128-130, 146

Quelhnlage, XI-XIII, 1,65,171,175,178-180

Ration«n. Siehe Lohn; Personallisten
rechtlicha St.ellung dtlr Frau, 109, 159, 161, 163-165, 169, 177-179.

Siehe aueh Gleichbereehtigung; Siegel(-b@rechtigung)
Ragantinnen (nin), 121, 128-130, 176
Rolle der Frau. Siehe a u t o ~ a t i s e h e Rolle; soziale Rolle
RoIlsiegeI, Darstellung von, 95. Siehe auch Glyptik; Siegel

Sangerinnen. Siehe Musikantinnen
Sauglinge. Siehe Kinder
S a g i ~ g , Celuhlin des Uru'inimgina, 104-106, 118, 147, 149, 151,

1:53-155, 177; Statua, 83-84; Verwaltung des E.Mi, 106, 149, 153-154;
. a i d a r i ~ - A b g a b e n fur, 154; Eigentum, 154; Tochter, 153-156

Sara'igiziabzu (PH), Tochter eines Priesters, 108-109. Siehe auch
Kudurru

Scheidung, 163, 165
Schemel, 95; fur Fusse, 100
"Schifferinnen", 14, 17
Schlangen, 39-40, 42, 133; -formen, 13, 15
SChauck, 58, 95,101,122-123,125,130,132,136-137,139-144; als

Opfergabe, 88, 104; der PQabl, 139-140
Schriftzeichen: Frau, "frliie" Frau, [lamli, weibl ieh, 171-172;
. Mi in archaischen Texten, 57
Suruppak. Siehe Fara; "Instructions of Suruppak"
Schwangerschaft, 41-42
Schwestern, 146-147, 153, 163-164
St!X1 Darstellungen, 40-43, 61, 132-137; als Funktion von Priesterin

nen, 131, 134,136-137, 170; Rolle dar Frau, 171-172; I / Q r h ~ I t e n s 

regain, 165. Siehe aueh T a ~ p a l p r o s t i t u i e r t e

Siegel. Si«ha .uch Glyptik; Rollsiegel
-Charakter und Funktionen, 46-48, 58-60
-als Identifikation und Berachtigungsausweis, 22, 43, 58-60, 174
-Siegelberechtigung, 59-60, 174
-Zunahllle von Si@g4!ltragern, 59;
-Inhaber, 58-60, 110-111, 113, 118-124, 126,
157,169,170,176,178

-aehrere pro Person entsprechen verschi@denen Funktionen, 120
121, 123

-yon Fraut!n in "death-pits", 122-123, 127
-Inschriften, 118, 120-122, 128, 176

Sippe. Siehtl Familie
Sippar (ON), Statuetten, 72, 75-76 (Hr.490-493)
Sitzbilder yon Frauen, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84. Siehe auch Statuen
SitzmobelJ Hocker, B.nke, Mat.ten, Throne, Termini, 19-23 Anm.102,

Tabelle 1, 25, 27, 30, 36, 45, 49, 72, 7S, 7B-79, B4, 98, 100
101, 115, 117, 120; als hierarchiliche Kennzeichen, 20-21 AnJll.
102,22-23,25,34,36, 3B, 72, 75,79,81, 101, liS, 120-121,
168, 174. Siehe .ueh Kissen

Siyillk, Tepe (OH): Siegel, 44-46 (Hr.234); Topferofen, 105
S k . l . t t a n a l ~ ' s e n , 1 Anlll. 4, 138-139, 144-145
Sklavinnen (geme)1 T.tigkeiten, 53-54, 58, 60, 161-163, 169, 177;

Schriftzeichen, 171; GtME in archaischen Texten, 57; Stellung, 59,
146, 161-162, 169-170, 174; kein Sex mit, 165

Skorpion, 25, 32-33, 45, 113, liS, 133
· S o n d e r l e i s t u n g s e l l l p f ~ n g r i n n e n " , 164, 157
.oziale K l ~ s s e n , 171. Siehe ge.ellschaftliche Stellung; Hierarchie
50z1.1e Rolle, XII Anm.6, 146, 173, 179. Sieh. auch unter Berufe;

9•••11sehaftliche StellungJ rechtliche Stellung; wirtschaftliche
Stel1ung; Ehe; Celllahlinnen; Mutter; Tochter: Familienstand;
K ~ n i g i n n e n ; R.gentinnen: Prinze$sinnen; Funktionen

Spinnen.otiv, 50genanntes, 19 Anm.98, 23-24, 33
Spinn.rinnen (ki-Qu), 33, 48-51, 90, 96, 162, 169, 177-178
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S t ~ d t f u ~ s t e n . Si.he Konige
S t ~ n d b i l d ~ ~ von FrAuen, 68, 71-72, 77-78, 83-84. Siehe ~ u c h S t ~ t u e n

Statuen ~ n d Statuetten, Si.he auch Frisuren) Kleidung; Polos; Turban
-AnzAhl waiblicher, 66, 71, as, Tabellen 2-6
-Auf.teJlungsorte, 6-7, 66, 83-84, 130
-Attribute, 68, 71-76, 79, 82, 84-85
- I n s c h ~ i f t . n , 66-67, 72, 167
-kunstlerische Form, 82, 8 4 - 8 ~ , 173
-Stifter- eher al. B«t«rinnen, 6-7, 67-71
-Anl.5., Zweck, 6-7, 6 ~ - ~ 7 , 69, 8 3 - 8 ~ , 131
- C h ~ r a k t e ~ , 69, 83-84, 173
-Identi tat, 67, 71, 76, 83-85, 131, 168, 170, 176, 178
-Funktionen, ~ 9 , 72, 75-76, 93-85, 131, 16B

Statussy.bole, keine dargQstallt, 54, 58, 82, 100,
169, 176. Siehe auch ges€llschaftliche Stellung;
Koniginnen; Prinzessinnen; Titel; Hierarchie; Priesterinnen

Stellung der Frau. Sieha gesellschaftliche Stellung; rechtliche
Stellung; wirtschaftliche Stellung; Funktionen

S t l ~ t e r l n n . n und Stiftungen, lB, 66-71, 85, 166-170, 1 7 ~ - 1 7 8 ,

51ehe Auch u n t e ~ Statuetten; Opfergaben
Storre, 76-79
Sus. (ON), II Statuetten 6, 11-12, 39, 66, 7B, Bl, 94 < N r . 5 ~ 5 ) ,

203 <Hr,499-501), 130 < N ~ . 6 8 7 » ) G I ~ ' p t i k ,

',10,12-13 Anm,79, 15, 17,22,24-26,29,32, 3B, 39-40,
42-43 (Hr.217), 44-46, 49-51,196 <Hr.27B), Temp'!! I , 66

Sy.bole, Siehe Emblemt; Fruchtbarkeitssymbole
S y ~ p o s i o n , 8ezeichnung fur Bankett, 103

Tilinzerinnen, 122, 131, 135-137, 169-170, 175
Telloh <Girsu ION): statuetten und Kopfa, 76, eO-81, B3, 91 (Hr.481

486); Weihplattan, 77, 90-92 (Nr.5SS-560);
G l ~ ' p t i k , 15, 22, 26, 31-32, 44, 46, 52, 114, 124-125, 128;
Bron%2nadel, 137 (Hr.711); I n s c h ~ i f t e n und Texte, 49-50, 53-54, 82-83,
104-108, 146-156,157-165.166-168. Siehe auch Hibi', Tell al-; lag ..i

Te.pel, ~ I I , 58, 179; Darstallungan, 13-15, 17-19: 23, 25, 31-32, 34,
315-37,69, 8B, 111, 124-12:5. 134-135; Statuetten im, 6-7, 66, 83,
85, 130-131, 172, 176; Bankettdarstl!llungen aus, 98, 103; Ort. du:
Fest.ahl., 107; Sau und Einweihung, 91, 102; Opfergaben f u ~ ~ 2 ~ ,

105-10.7, 166-16El; soziale Funkt.ionen, 131, 163. Sithe auch E.MI;
Kultart.

Tempelper50nal, Si.he Kult- und TempelpQrsonal
Telllpelprostituiert., 41 .. 43, 60, 133-137, 170, 178
Telllpelwirtschaft, 44. 46-48, 58. Siehe auch ~ . M f ; Wirtschaft; Wirt-

schartss%enen
Tarqa <OH): Poloskopf, 81 (Nr.498); Graber, 144
T e ~ t i l a r b e i t . r i n n e n , 48-51, 96(7). Siehe auch S p i n n e ~ i n n e n ; Wascherin-

nen; Weberinnen
Throne. Sleht Sitzlllobel
Tische, 19,21 Anm.l02, 24-;29, 45, Tabelle lH, Ill, 114, 117-118
Titel lion Frauen: munus Oil), 106, 150; dalll<-ni> + PN, 128-129;

d a ~ - l u 9 a l , 1 ~ 0 , 128; dam-ens!, 96 Anm.163, 120, 128,
149; lugal, 149 Anlll.22; nin, 57,120-122,128-130;
PAP.PAP, 106, 119, 150) a l l l a - u ~ u , 150; dumu-kisal (7),122

n k h t e ~ , 16;:t; von Pri •• t e ~ n , 67 Anm.1S ( N ~ , 4 8 3 ) , 108-109, 149, 163-164,
169, 175, 177; in Imlllobilienurkunden, 164, 169;
gesell.chaftliche Stellung, 167, Siehe auch Kinder; Madchen;
Prinze••• innen

T o t ~ n k u l t , Siehe Ahnenkult; Baranallltara <Totenfeier); Bestattungen
TraulIldeutung, Darstellung e i n e ~ , 113-114
Turban, 78, BI-82, 95-96, 100-101, Tab'!!lle 6

Ugarit (Ra's as-Samra ION): Siegel, 48, 53 <Nr.293)
U . I I I ~ <ON), XII, 87. 5iehe auch Gissakidu; Kudurru
Ur (ON), XII, 47; Chronologie, 63; Statue einer Gattin, 71; Frauen

~ t ~ t u e t t e , 81 <Nr.4(9); Weihplatten, 69, 72, 77-72, 87-88, 90, 92,
97 ( N r . 5 ~ 7 , 561); 5tandarte, 102;



6. Index

Glyptik, 13, 15-17 (Hr.37, 50), 32 (Hr. 174), 4e, 50 (Nr.286),
68-69,110-112,114-124,125-130,132-133,135; Graber, 138-145:
V o t 1 . . , o b J e k t . ~ , 167; Gelllahl1nnen der Hoerrscher, 128-130, 146

Urnanse yon Lagas: Familienrelief; 69, 77, 86, 90-92 (Hr.559);
Stel€ aus Tell al-I:fiba:, 71-72, 86-8B, 91, 97, 101 (Nr.556);
Vat.er, 72, 83; Gemahlin, 71-72, 86-88, 91, 97, 146, 168. 176;
Tochter, 69, 71, 86-88, 90-92, 97, 146, 168, 176; St·atue. 83

Uru'inill9ina von Lagai, 146, 151,153-154; Galllahlin, 147 •. 149, 151,
153-155; T6chter, 147, 154-156: R e f o r m t ~ x t e , 163

U ~ u k ( ~ a r k a ION), XII; -kopf, 4-5, 172 <Hr.l); S t a t u e t t ~ n , 38-39
(Hr.200), 76 (Hr.478); -vase, 7-9; Glyptik, 7-9, 13-16,
26, 31, 34-35, 37, 44, 77; archaische T e ~ t E : , 57; Yotivinschrift,
167. Sieha auch Lugalkisal.i

V«rbreitungsgebiet. Sieh€ geographisches Verbrtitungsgebiet;
Quallenlage

Y ~ r g e w a l t i g u n g , von Midchen, Bestrafung , 165
V ~ r w a n d t e , 146-147,153, 163-164, 178
Vorratshaltung, Frauen beschifttgt in, 46-48
Vorsteherlnnen, 48, 59, 60, 174
V o t i ~ g a b e n . Siehe Opfergaben
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Llaisen (nu-slg), 152, 156, 162-163
Wischerinntn. 48. 51
Lleb«rinn€n (ki-slg), 48-50. 152 (Tabelle). 153, 156 (Tabelle), 162,

169, 177-179
Webstuhl, 49-50
weibliche P a r s o n t n n a ~ e n , 146, 163
Lleihgeschenke. Siehe Opfergaben
W.ih- und Opfergabenbringerinnen. Sithe Kult- und Tempelpersonal)

St.tutn; Stifterinnen
Werk$titten. Siehe Arbeitsstatten
Wirtlichaft, )(11, 2, 54, 59, 60-61, 169, 171, 173, 175;, Ausbrtitung, 59,

150-151,175; Ant.'!il von Frauen, 59,175,177; v

wirtschaftllche Stellung der Frau, 178-1(9) Uruk/GN-Zt., 59-61;
in Herrscherfamilien, 148-155. 177; abhangig von Ehemann,
158-159,167-170,178; Berufstiitiger, 161-163, 167;
Erwerb und VQrkauf von Besitz, 109, 163-164; Grabau$stattungen, 144.
Siehe auch Frauenarbeit; Funktionen

Wirtschaftsszenen, nicht immer tindeutig von Kultszenen zu unter
scheiden, 43-48, 60

Wit ..en. 162-164

Zepter. 51_he "Palmzwtig N

Zeuginnen, 161. 164, 169. 177-178
Zweig. Siehe "Palmzweig"
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TABELLE 1

MATTEN, HOCKER, BAENKE, TISCHE

A MATTEN C MATTEN G HOCKER

einfach aneinandergereiht mit Fussen

1 1 ~ vgl.B4 1 ff
t-----1

2 momrJZiW> vgl.BB
2 ::nc;r,....---,

3 ~ vgl.A3
,.....--r'2 l==:::::l 3

4 't-(

3 - 5 Pi....-

8
6 JjIl=IV

4 vgl.E D BAENKE

7 M vgl.B9

1 vgl.Al
D=QJB

2 1IIIIIIIIIIIIill vgl.Bl,B3

3 D\?\I!MM!fflXR& vgl.BB
9 ')r-r(

10 ~

11 TiTiT vgl. B5

B MATTEN 12 c:::;;:;
geflochten E KISSEN (? )

13
~umwickelt

)::::::{ vgl.A4 14 ~ .

1 cc:::c

a::I:ID 15
~

2 R=l vgl.G6

3 IIIII:t F HOCKER

ohne Fusse
'ZZZlZZZ

4 ~ 1 0
H TISCHE

~ 2 [] vgl.Bl 1 IT vgl.B2,G6

5 TTTTTT vgl.B3
3 t::::j 2 :I::I::r vgl.B3

6 TTTTTT vgl.B3"TTTTTT

3 1111111111111 vgl.D2
4 Et7 ~

4 mm vgl.B7,F6

WlH. 5 m vgl.BB
5 ~ vgl.B7

B IIli5!llI2SII

~ vgl.BB
6 L- vgl.A23lllllIlli5:

9 I2SZl vgl.G7 6 5ffi vgl.B7
7 ...-- vgl.Al



FRAUENSTATUETTEN MIT DATTELTRAUBEN DATTELTRAUBEN UND 'ZEPTER' AUF RELIEFS

Diyala-Gebiet tlari Nippur FRAUEN MAENNER GOTTHEITEN

Weihp1atte

alP 60 no.31S

Vase des Entemena

PKG 14 Abb.87a

5t:e1e des Urnanse

aus al-f:l.iba)

PKG 14 Aob.84a

Stele des U r n a n ~ e

PKG 14 Abb.39d

Nr.574

Weihp1atte

OIP 60 no.319

Welllplatte

OIP44no.189

Nr.S70

Welhp1at:te

OIP GO no.317

Weihp1atte

OIP 60 no.320

Nr.S71

Welhp1att:e

alP 60 no.321

Nr.S77

Nr.567

Nr.568

?
• Nr.573

~ Weihp1at:te

t;' --- MAM I. 124 fig.69

Nr.577

Nr. 57::1

Nr.571

Nr.568

Nr a Sl,(,

9#:---
-.'

~ ~Nr.574

ffP,
~

-

,~ ;/

Nr. ':J6,)

Nr. 488

Nr.514

/ ~V- Nr.470

Museen

Kis

~U

Nr. 4 34

Nr.441

Nr.449

Nr. 43 S

U
Nr.307 ~

Nr.316

~
(j,)/'J Nr.308

( f
~ /

I"

\ Nr.376



TABELLE 3

HANDHALTUNGEN UND ATTRIBUTE DER FD-STATUEN

Handhaltungen, Attribute
KBrperhaltungen

a a? b c d c d nicht

II I II I II
klassifizierbar

PERIODEN I II I II I II I

FD II 27+1? 1 1+1? 2+1? 2 4 6+1? 1 1

FD II-IlIa 4 1

FD IIIa+IlI 20+1? 2+1? 6 2 1 3 3+1? 6

ASSUR 1 2 1 1 5

MARl 18 1 2 1 1 1 2 8 9

FD III-AKKAD. 1 2 1 3

FD 1
\ i

ANZAHL 71+2? 7+1? 11 4+1? 2+1? 3 2 6 1 1O +1? 2 12+1? 24

TABELLE 4

GEWANDARTEN DER FD-STATUEN

SCHULTERGEWAENDER CAPES
A B C D E F G H nicht

PERIODEN I II ? I II? I II ? I I II? I I II ? I
klassifizierbar

FD II 26+1? 9+2? 1 8+1? 1? I

FD II-IlIa 2 1 2
I

FD IIIa+III 5+1? 3+1? 1+1? 1 1 18 7+1? 2 1 11 1 1

ASSUR
,

2 i 1 1 3 2 1
I

I i
------

MARl 1 3 3 3 1 8 4 1 2 1 11 91 3 2 1

FD I Il-AKKAD .
I

3 1 1 1 i 1.

FD 1
i I

I

1 1 11ANZAHL 34+2? 19+3?!1+1? 5 5 1 40+1? 15+1? 6+1? 2 2 9 4 2 1 3

LEGENDEN

Vgl. dazu Kapite1 2.11 fUr die Tabe11en 3 bis 6.

ANMERKUNGEN zu TABELLEN 3 bis 6

Fragezeichen weisen hin 1. nach Zah1en auf Anzahl der Werke, deren Datierung unsicher ist,
2. neben romischen Numrnern auf nicht erkennbare Korperha1tung,
3. neben und unter klein geschriebenen 1ateinischen Buchstaben auf

nicht eindeutig oder gar nicht erkennbare Handha1tung bzw. Attribute.

Statuen und KBpfe, die in den Tabe11en 3 bis 6 nicht aufgeftihrt sind, konnen aufgrund ihres
sch1echten Erhaltungszustandes nicht k1assifiziert werden; vg1. zu diesen Werken die Angaben
im Kata1og.



TABELLE 5

GEWANDARTEN, KOERPERHALTUNG, HANDHALTUNG UND ATTRIBUTE DER FD-STATUEN

GEWANDARTEN
HANDHALTUNG, ATTRIBUTE

PER- A B C D E F G H

UNG
a/? a/? a/?a b c d c/d a b d c/d a b d c/d a/? a/?

:t 302 301 329 376 399 365 449 305
b?

316 436 432 547 387 400 466

309 378 330 418 306 - 370 433 500 422

315 503 317
522

434 423

319 318 424

320 321 425

324 322 426

325 323 427

326 328 430

327 335 455

331 379

332 384

341 413

369 414

372 415

380 416

456 417

458 451

460 459

463 461

464 462

465 479

472 482

505 489

506 491

507 492

509 499

519 501

523 502

545 524

525

546

a? a?-- -
368 373

511

512

513

514

II 311 308 310 388 438 393 490 307 ~ 445

392 312· 446 441 437 435 452 454

480 313 453 468 481 439 504

517 337 494 467 -
- 374 - 515 Ic / d

a? 457 £ 401
--
314 470 493

375 488 518

516

520

521

KOER
HALT



FRISUREN UND KOPFBEDECKUNGEN DER FD-STATUEN UND KOEPFE

FRISUREN KOPFBEDECKUNGEN,
KOERPERHALTUNG
KLEIDUNG

ANO- ia 18 2a 28 3 POLOS TURBAN

ALTUNG
I II Kopfe I Kopfe I II K5pfe I II K6pfe I II ? Kopfe I II Kopfe I II Kopfe

TTRIBUTE
G C

i
GA C A H A B A A C C A C

, B A G C F C G

a?
I

a 302 321 303 344 380 503 381 464 482 481 485 392 534 399 400 402 318 a? 393 349- '38"7319 322 304 346 456 382 506 501 486 514 538 403 384 383

320 525 333 347 460 475 404 479 394

326 336 366 465 487 405 546 395

327 338 406 447 396

331 339 407 496 397

332 340 474 497 398

341 342 476 498 408

505 343 537 543 412

507 345 539 473

545 348 477

350 .- 528

b 301 351 508 529

352 ,-
1

530

c 329 353 536

354 - 548

d 337 457 356 374

359 -
c/d 360 446 401

361 -
? 362 466 454 445 504

363 I---

364

367

526

527

531

532

I533

535 I

I
540 I

i541 I

,544 I
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