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EINE BRONZESCHALE MIT NEUASSYRISCHER INSCHRIFT

Karen Radner

Mit dem Begriff bel-dli, wdrtlich "Herr der Stadt," werden in den neuassyrischen
Quellen Fiirsten von regional beschrdnktem EinfluB im Bergland ostlich von Assyrien
bezeichnet. Die politischen Realitiiten, die sich hinter dem Gebrauch dieser Bezeich-
nung durch die Assyrer fiir die iranischen Herrscher verbergen, sind unklar; der Titel ist
jedenfalls schon im Altakkadischen und Altassyrischen belegt.l Wesentlich ist aber, daB
"Stadtherren" in Iran auch nach der Machtiibernahme durch die Assyrer belegt sind und
in das assyrische System eingegliedert wurden. Eine genauere Untersuchung der In-
stitution des bel-ali ist unliingst von G. B. Lanfranchi in Aussicht gestellt worden.2 Ur-

' sula Calmeyer-Seidl verdanke ich nun die Kenntnis eines Sttickes, dessen Inschrift ei-
nen bel-dli nennt. 3

Hierbei handelt es sich um eine undekorierte, mit einer einzeiligen Inschrift verse-
hene Bronzeschale aus der ehemaligen Sammlung Foroughi in Teheran (Abb. 1); iiber
ihren gegenwiirtigen Verbleib ist nichts bekannt. Das Stiick hat einen Durchmesser von
I94 mm und eine Hohe von 48 mm. Die Dicke betriigt am Schalenrand 3 mm, die Wan-
dung ist etwas dtinner gearbeitet und der Boden in der Mitte etwas stdrker ausgefiihrt.
Das Gef;iB ist als flache Phiale mit abgerundeter Standfliiche, gew<ilbter Schulter und
abgesetztem Trichterrand ("Flache Trichterrandschale" a) zu beschreiben. Das entspricht

1. B. Kienast, "The So-Called 'Median Empire'," BCSMS 34, 1999, S. 62.
2. G.B. Lanfranchi, "Esarhaddon, Assyria, and Media," SAAB l2/2 (1998) (erschienen 2000), S. 101 mit

Anm.7 .
3. An dieser Stelle mochte ich Ursula Calmeyer-Seidl herzlich dafiir danken, daB sie mir fiinf im Jahr

1974 angefertigte SchwarzweiBfotografien sowie eine von Peter Calmeyer angelegte Karteikarte mit
einer Skizze und den Daten der Schale zur Verfiigung stellte, auf die sich meine Bearbeitung stiitzt.
Arnulf Hausleiter, Frans van Koppen und Michael Roaf bin ich fiir Literaturangaben sehr verbunden.
Simo Parpola danke ich fiir die Erlaubnis, die elektronische Datenbank des State Archives of Assyria
Project der Universitiit Helsinki, das Corpus of Neo-Assyrian Texts, zu beniitzen.

4. Peter Calmeyer verwendete in seiner Beschreibung den Terminus "Planschenrand."
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dem Typ 2H nach P.H.G. Howes Smith,s einer typisch assyrischen Form, die ab dem
Ende des 8. Jhd. v. Chr. die einfachere Kalottenform ersetzt.6 Dies spiegelt sich nicht
nur im Fundmaterial, sondern auch in den Darstellungen auf assyrischen Reliefs wider,
wo die Trichterrandschalen bei Sanherib und Assurbanipal im Gegensatz zu den Reliefs
fri.iherer Konige vorherrschen.T Trichterrandschalen dienen als TrinkgefliBe; eine gute
Illustration dafiir ist die sogenannte "Gartenlaubenszene" Assurbanipals, wo die Koni-
gin aus einer solchen Schale trinkt.8 Derartige Trinkgef?iBe werden in der akkadischen
Terminologie als kasu (Logogramm DUG.ct.zI) bezeichnet.e Im gegenwiirtigen Kontext
ist schlieBlich von Bedeutung, daB der Typ der Trichterrandschale besonders hdufig un-
ter den Funden aus Luristan aus der Eisenzeit III zu belegen ist.l0 :
' Die kurze Inschrift ist auBen auf dem weit ausladenden Rand der Schale eingepunzt

(Abb. 3 und 4) und lautet:

EN-URU .fri unu .za, -ret "Stadtherr von Zar-at(u)" (Abb . 2).

' Anders als bei vergleichbaren GeftBen mit Inschrift handelt es sich hierbei nicht
eindeutig um einen Eigenttimervermerk; hierfiir fehlt das einleitende 3a, wie es etwa in
der Inschrift auf zwei Bronzeschalen aus Gruft 30 in Assurl l oder in den Inschriften auf
den Goldschalen verschiedener assyrischer Koniginnen aus der Gruft der Konigin Yaba'

5. P.H.G. Howes Smith, "A Study of the gth - 7th Century Metal Bowls from Western Asia," IrAnt 2l
(1986), S. 48-50: fig.4a; vgl. auch J.E. Curtis, "Assyria as a Bronzeworking Centre in the Late As-
syrian Period," in J.E. Curtis (ed.), Bronzeworking Centres of lVestern Asia c. 1000-539 B.C.,Lon-

' . don - New York 1988, S. 89 und M. Abka'i-Khavari, "Die achdmenidischen Metallschalen." AMI 2l
(1988 ) ,  S .  92 .

6. S. dazu auch D. Stronach, "The Imagery of the Wine Bowl: Wine in Assyria in the Early First Mil-
lennium BC," in P.E. McGovern - S.J. Fleming - S.H. Katz (eds.), The Origins and Ancient History
of Wine (Food and Nutrition in History and Anthropologt Series 11), Amsterdam 7996, S. 188.

7. B. Hrouda, Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes (Saarbriicker Beitrcige zur Altertums-
kunde 2), Bonn 1965, S. 78.

8. Hrouda, cit.,Tf.49:3. Auch Assurbanipal trinkt aus einer solchen Sehale, die jedoch mutwillig be-
schddigt wurde. Da der Reliefkomposition ganz eindeutig ein starker anti -elamischer Propagandage-
halt innewohnt, interpretiert C. Nylander, "Breaking the Cup of Kingship. An Elamite Coup in Nine-
veh?," <<Acta Iranica> 34 (1999), S. 71-83 dies als gezielten Racheakt elamischer Truppen, die wohl
an der Eroberung Ninives beteiligt waren.

9. Fiir Belege s. AHw. S. 454f. (dort als "Becher" iibersetzt) und CAD K, S. 253-255 (dort als "goblet,
cup" iibersetzt).
Abka'i-Khavari, cit., S. 93. Eine sehr genaue Entsprechung des vorliegenden Sttickes ist abgebildet
in L. Vanden Berghe, Luristan. Een verdwenen bronskunst uit West-Iran, Ghent 1982, Abb. 59:11.
"(Schale) des A55ur-taklak, des Stadtvorstehers von Libbi-Ali (d. h., Assur)" auf VA 5134 und MVF
XIc 5001, s. A. von Haller, Die Grriber und Grilfte von Assur (WVDOG 65), Berlin 1954, Tf. 22 c-e
und D. Siirenhagen - J. Renger, "Datierungsprobleme der Gruft 30 (Ass. 11190) in A55ur," MDOG
114 (1982), S. 105; vgl. dazu auch R. Boehmer, "A55ur-taklak, ein >Stadtaufseher< von A55ur unter
Sargon II. oder Sanherib," BaM 15 (1984), 5.253-260.

1 0 .

1 1 .
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in Nimrud (Gruft II)12 belegt ist. Aufftillig ist beim vorliegenden Sttick auch, daB der
Name des Stadtherrn nicht genannt wird.l3 : ,.. ..

Sowohl die Form der Schale als auch der Inhalt, das Syllabar und die Zeichenfor.
men der Inschrift datieren das Stiick sicher in die neuassyrische Zeit; der GeftiBtyp legt
zudem eine Datierung auf die Zeit zwischen dem spiiten 8. und dem Ende des 7. Jhds. v.
Chr. nahe. Dies entspricht der Epoche intensivierter Kontakte zwischen Assyrien und
dem iranischen Bergland, nachdem 144 bzw. 716 v. Chr. vier neue assyrische Provin-
zenr4 entlang der Khorasan-StraBe, dem Teilsttick der sogenannten SeidenstraBe, das
Mesopotamien mit dem iranischen Plateau verbindet, errichtet werden.

Uber die Herkunft der Schale ist nichts bekannt; prinzipiell ist bei Stiicken aus dem
Kunsthandel stets die Frage nach ihrer Echtheit zu stellen. Die derzeit bestehende Kon-
troverse um die Authentizitiit eines GefiiBes mit je einer neuassyrischen und neuelami-
schen Inschrift aus dem japanischen Miho Museuml5 zeigt erneut, daB auch das Vor-
handensein einer Beschriftung nicht automatisch fi.ir die Echtheit des Stiicks biirgt, vor
allem dann nicht, wenn es sich um gut belegte Standardformeln handelt. Beim vorlie-
genden Sttick scheint mir jedoch allzu viel Skepsis nicht angebracht: die Inschrift folgt
den Regeln des Neuassyrischen, ist aber ein Unikat. Wenn wir das Sttick fiir antik halten
wollen, so ist sein Fundort schon aufgrund des Verbleibs in einer Teheraner Sammlung
in Iran anzunehmen. Konkret empfiehlt sich natiirlich dafiir der in der Inschrift genannte
OrtZaraf.), wenn auch eine Verbringung an einen anderen Ort nicht auszuschlieBen ist.

Das ToponymZar-atu in den neuassyrischen Quellen
Zuniichst sei einmal festgestellt, daB das Toponym Zar=atu im bisher bekannten neu-
assyrischen Material nicht als Herrschaftsgebiet eines bEl-alibelegt ist. Aus den assyri-
schen Quellen sind zwei Belege fiir einen Ort namens Zarutu bekannt. Ein Landl6 na-
mens KIlR.za-ra-a-te ist laut Eponymenchronik Ziel eines von Sam5i-Adad V. durchge-
fiihrten Feldzugs.lT Unsere ausfiihrlichste Quelle fiir diese Zeit ist die Stele des Sam5i-
Adad aus Kalbu, die die Aktivitiiten dieses Konigs von seinem Regierungsantritt bis ins

12. A. Kamil, "Inscriptions on Objects from Yaba's Tomb in Nimrud" in M.S.B. Damerji, Grriber assy-
rischer Kriniginnen aus Nimrud,Mainz 1999, S. 13-18.
Obwohl der fehlende Personenkeil dagegen spricht, muB die Mdglichkeit, daB es sich bei nr-uRu um
einen Eigennamen handelt, zumindest in Erwiigung gezogen werden. Der Name Bel-ali ist mehrfach
belegt, in einem Fall auch fiir einen Herrscher im Zagrosgebiet, s. E. Frahm - A. Fuchs in K. Radner
(ed.), Prosopography of the Neo-Assyrian Empire I/2..8-G, Helsinki 1999, S. 285.
Parsua und Bit-Hamban im Jahr 744 v. Chr. durch Tiglath-pileser III.; Kdr-Nergal (Ki5essim) und
Kar-Samrkrn (I_Iar!ar) im Jahr 7 16 v. Chr. durch Sargon II.
Publiziert von E. Bleibtreu, Ein vergoldeter Silberbecher der Zeit Assurbanipals im Miho Museum.
Historische Darstellungen des 7. Jahrhunderts v. Chr. (AfO Beiheft 28), Wien, 1999.
Die Unterscheidung zwischen den Determinativen run: "Land" und unu: "Stadt" ist in den neuas-
syrischen Texten flieBend, vgl. J.E. Reade, "Iran in the Neo-Assyrian Period," in M. Liverani (ed.),
Neo-Assyrian Geography (Quaderni di Geografia Storica 5), Roma 1995, S. 39.
Eponymenchronik B l;2', s. A. Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 BC (SAAS 2),
Helsinki 1994. S. 32und 57.

1 3 .

t4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .
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Jahr 814 v. Chr. schildert.ls Ein Topony\Zaratu findet sich jedoch weder in diesem
Text noch in einer anderen Inschrift des Sam5i-Adad; zudem ist es schwierig, die mit
einiger Ausfiihrlichkeit beschriebenen Feldztige gegen den Nordosten ('Na'rri") und
Si.iden Assyriens iiberhaupt mit den sparsamen Angaben der Eponymenchronik zu ver-
binden. Deshalb kann nicht einmal entschieden werden, ob wir Zaratu in Iran oder in
Babylonien suchen mi.issen. Die Inschrift unserer Schale wtirde zwar ersteres untersttit-
zen, doch liegt im Nimrud-Prisma Sargons II. ein Beleg fiir eine Stadt dieses Namens in
Babylonien vor:le rJntJ.za-ra-a-ti ist eine von fi.infzehn Stddten, die Sargon im Verlauf
eines Feldzugs gegen Marduk-apla-iddina (Merodachbaladan) II. zerstoren liiBt; sie be-
findet sich in der Umgebung von Merodachbaladans Sttitzpunkt D[r-Iakin und ist be-
reits in mittelbabylonischen Texten aus Ur zu belegen.20 In der neuassyrischen Zeit sind
somit zwei Orte namens Zar-atu belegt, einer in Babylonien und einer in Iran.

Der Ort Zardfi in Babylonien triigt sicherlich einen akkadischen Namen, iibersetzt
"Die Zelte," 2r eflE verwandt mit Toponymen der Art Zarat-GN und Zarat-PN, "Die Zel-
te des GN/PN." Ob auch der Name der iranischen Stadt so zu deuten ist oder nur ein ei-
ner anderen Sprache entstammendes Homonym darstellt, kann nicht entschieden wer-
den. Iranische Toponyme mit akkadischen Namen sind jedenfalls als Umbenennungen
nach der Eroberung durch die AssyreP2 oder als "Zweitnamen" 23 belegt. Falls Zar-atu
akkadisch zu deuten ist, so mtiBten sich daran Uberlegungen zur SeBhaftigkeit bzw.
SeBhaftwerdung seiner Bewohner anschlie8en, denn der Ortsnarne "Die Zelte" konnte
auf einen Ursprung des Ortes als tempordre Nomadensiedlung hinweisen. Obwohl in
der Sekundiirliteratur das Bild von den nomadischen iranischen Stimmen, insbesondere
der Meder, vorherrschend ist,24 sprechen die assyrischen Quellen, die den Zagros und

1 8 .
19 .

20.

RIMA 3  A.0 .103.1 .
ND 2601+3401+3403+3417: IM 67611, vi,53, s. C.J. Gadd, "Inscribed Prisms of Sargon II from
Nimrud," <Iraq> 16 (1954), S. 186f.; im Duplikat dieses Prismas, einem Zylinderfragment aus Ma-
latya (Fundnr. 855), ist der Stadtname weggebrochen, s. G.R. Castellino in P.E. Pecorella, Malatya
IIL Rapporto preliminare delle campagne 1963-68 (Orientis Antiqui Collectio 12), Roma 1975, S.
7l-73 und Tf.  LXVIl l .
Fiir Belege s. Kh. Nashef, Die Orts- und Gewrissernamen der mittelbabylonischen und mittelassyri-
schen Zeit (RGTC 5), Wiesbaden 1982, S. 283 s.v. Zarait 2; der Beleg in KAJ 234:9 (s. Nashef, cif.,
s.v. Zardtu 1) ist wohl ebenfalls auf diesen Ort zubeziehen. Der Ort scheint nicht in S. Parpola - M.
Porter, The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian Period, Helsinki 2001, auf.

21. AHw., S. 1515 s.v. zaratu;CAD Z, S. 66 s.v. zarqtu.. i . . :
22. Ambekanntesten sind die von Sargon IL eroberten und neu benannten Stiidte flarlar: Kdr-Samrkin,

Ki5essim: Kar-Nergal, KiSeSlu: Kar-Nab0, Qindau: Kar-Sin, Anzaria: Kdr-Adad und Bit-Bagaia
(BitGabaia) : 11d.-tttdr (fiir Belege s. A. Fuchs, Die Inschriften Sargons II. aus Khorsabad, Gottin-
gen 1994, s. v. im Index der Ortsnamen).

23. So z. B. Sillazi = dannutu ia Babilaja (fiir Belege s. H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-Pileser
III, King of Assyria, Jerusalem 1994, S. 297 und 303 s. v.) und Pitanu: Til-A5Suri (s. R. Borger, Die
Inschriften Asarhaddons, Kdnigs von Assyrien (AfO Beiheft 9), Graz 1956, S. 5l: Nin. A, iii, 57f.);
es handelt sich hierbei wohl um Namen, die mit den dlteren babylonischen Handelskontakten in Ver-
bindung zu bringen sind.

24. z.B. e.f.e. Ohstead, History of Assyria,Chicago igSt, S. 244;S.C.Brown, "Media and Second-
a r y S t a t e F o r m a t i o n i n t h e N e o - A s s y r i a n Z a g r o s , , , J C S 3 8 ( l 9 8 6 ) ' S . l l 6 . ' ' . ]



EINE BRONZESCHALE MIT NEUASSYRISCHER INSCHRIFT

die jenseits davon liegenden Gebiete betreffen, eine andere Sprache. Zwar ist die An-
nahme einer transhumanten Weidewirtschaft in Anbetracht der geographischen Situa-
tion duBerst plausibel, doch ist die Lebensweise in dieser Region den in den assyrischen
Quellen enthaltenen Informationen zufolge als seBhaft zu beschreiben; selbst die Be-
schreibung der Einwohner der Regionen um Ba"it-Tli, Agazi und Ambanda, die in den
Inschriften Sargons II. als "ostliche Araber" und als "mdchtige Meder, die das Joch A5-
Surs abgeworfen hatten und Wtiste und Gebirge wie Diebe durchstreiften," 2s bezieht
sich meines Erachtens eher auf ihre Teilnahme am Kamelkarwanenhandel. Auch hier
regierten "Stadtherren."

Trinkschalen als Ehrengeschenke - , , '. ...:
Aus den Zeugnissen der klassischen Autoren wissen wir, daB in der achiimenidi-

schen Zeit die Teilnehmer an einem Festmahl des Konigs ihr Trinkgeschirr als Ehrenge-
schenk erhielten und spiiter mitnehmen konnten; dabei wurden den verschiedenen Giis-
ten GefdBe in unterschiedlicher Qualitiit
Status bei Hof widerspiegelten.26 Die Sitte, daB das Trinkgeschirr eines koniglichen
Banketts als Geschenk an die Giiste tiberging, ist im alten Orient weit verbreitet und
lange vor der Perserzeit nachzuweisen, so etwa im altbabylonischen Mari. Besonders
schon illustriert diesen Brauch ein Brief, den Huziri, der Konig vonHazzlk,kannum, an
Zimrllim, den Konig von Mari, schrieb. Darin emp<irt er sich i.iber einen Nachbarn und
Rivalen, niimlich Akin-Amar, den Konig von Kabat, und um Zimrilim die Disloyalitiit
Akin-Amars in aller Deutlichkeit vor Augen zu fiihren, kolportiert er, daB dieser eine
Trinkschale, aus der er zuvor bei einem Festmahl Zimrilims getrunken hatte, zuhause
nun als Bettpfanne miBbrauche.2T

, Gerade bei den Assyrern nimmt das konigliche Bankett, und dabei besonders das
Weintrinken, eine ideologisch bedeutsame Rolle ein.28 Seit dem 9. Jhd. v. Chr. wurde
Wein in groBen Mengen nach Assyrien importiert, und vom 8. Jhd. v. Chr. an galt Wein
nicht mehr als teures und exotisches Getrdnk, sondern war ein beliebtes und gebriiuchli-
ches Getrdnk bei Hofe und unter den Soldaten.2e Im 7. Jhd. v. Chr. sind dann auch pri-
vate Weinimporte, zumindest nach Assur, zu belegen.30 Schalen wie die vorliegende

25. Fiir Belege s. Fuchs, cil, S. 180f. und 323 (Annalen 184-190), S. 213 und347 ("GroBe Prunkin-
schrift" 67-70). r,:

26. H. Sancisi-Weerdenburg, "Gifts in the Persian Empire," in P. Briant - C. Herrenschmidt (eds.), Ze
tribut dans l'Empire perse: Actes de la table ronde de Paris, l2-13 d,lcembre 19B6 (Travaux de
I'Institut d'dtudes iraniennes de l'Universite de la Sorbonne nouvelle l3), Paris 1989, S. 133-135.

27. FM II 122, 34-44, s. M. Guichard, "Au pays de la Dame de Nagar," in D. Charpin - J.-M. Durand
(eds.), Florilegium marianum II. Mtmorial M. Birot (Mtmoires de NABU 3), Paris 1994,5.237-

2 l

28.
29.

30.

240. Verwendet wird firr das Gef;iB der Terminus kasu. n
D a z u s . S t r o n a c h , C i t . ( A n m . 6 ' o b e n ) , S . | 7 5 - 1 9 5
M.A. Powell, "Wine and the Vine in Ancient Mesopotami a," ifi MeGovern
cit. (Anm. 6, oben), S. I 18-121 ; cf. F.M. Fales, "A Fresh Look at the Nimrud
lano (ed.), Drinking in Ancient Societies. History and Culture of Drinks in

l  
1  

' ' , '  
" r

-Fleming - Katz(eds.),
Wine Lists," in L. Mi-
the Ancient l{ear East

(HANE/S 6), Padova 1994, S. 3 69f . i .ib

DazuK.Radner, . .Erntearbei terundWein, , 'SAAB| | ( |997) ,S.7-9.
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sind jedenfalls wegen ihrer Form eindeutig als Trinkgef;iBe fiir den Weinkonsum zu
deuten.3l

Es liegt nun nahe zu vermuten, daB es sich bei der vorliegenden Schale um das
' TrinkgefiiB handelt, das ein Stadtfiirst aus dem Zagros bei einem Bankett mit dem assy-

rischen Konig benutzte und als Ehrengeschenk mit nach Hause nehmen durfte. Dies bie-
tet auch eine gute Erkliirung fiir das Fehlen des Eigennamens in der GefiiBinschrift:
auch in den assyrischen Inschriften werden die Herrscher aus demZagros oft nur mittels
ihres Titels genannt; daB sie hiiufig fiir die Assyrer schwer verstiindliche und auszuspre-
chende Namen trugen, wird dafiir mit ein Grund sein. Gelegenheiten fiir solch ein
Gastmahl gab es ab der Mitte des 8. Jhd. v. Chr. viele, seit iranische Stadtfiirsten Tribut-
abgaben an den assyrischen Konig zu leisten hatten. Wenn man die achiimenidische Sit-
te der sozialen Abstufung der Symposianten durch die Ausgabe von TrinkgefiiBen aus _
unterschiedlich wertvollen Materialien auch fiir das assyrische Reich annehmen mochte,
so lieBe sich daraus ablesen, wie der Rang des Stadtherrn von Zaratu von den Assyrern
eingeschiitzt wurde: mit einem bronzenen TrinkgefiiB gehorte er ganz offensichtlich
nicht zu den "spitzen der Gesellschaft." 32

, Die Teilnahme an einem koniglichen Bankett ist stets Zurschaustellung der Loyali-
tilt zwischen Gastgeber und Teilnehmern; besonders der oben zitierte Brief aus Mari lie-
fertdafi ireinenschtinenBeleginseineremptirtenSchilderungderVerunglimpfung
Zimrilims durch den treulosen Symposianten. Interessant ist vor diesem Hintergrund,'' 
dafi auch bei der AbschlieBung von Vertriigen mittels Vereidigung @dq aus einer Scha-
le (kdsu) getrunken wurde.33 Viele iranische Stadtfiirsten schworen dem assyrischen
Kdnig die Treue; gute Belege dafiir finden sich besonders in den Texten Sargons II. 3a

und Asarhaddons.3s
. Es erscheint somit plausibel, da8 der Stadtfiirst von Zar-atu mit dieser Schale Wein

auf das Wohl des Ktinigs von Assyrien getrunken hat, bevor er das Sttick mit nach Hau-
se genommen hat. Um welchen assyrischen Konig es sich dabei gehandelt hat, sei da-
hingestellt; die eingangs angefiihrten Argumente fiir eine Datierung des Schalentyps ans
Ende des 8. und ins 7. Jhd. v. Chr. wtirden jedoch Tiglath-pileser III. ausschlieBen und
auf Sargon II.36 oder einen seiner Nachfolger weisen.

31. Stronach, cit. (Anm.6, oben), S.188.
32. Der assyrische K<inig und seine Angehcirigen tranken ausschlieBlich aus GoldgefdBen, s. Stronach,

cit. (Anm.6, oben), S. 195 mit Anm.24.
33. Vgl. die sogenannten "Vasallenvertrdge" Asarhaddons, SAA 2, 6,154.
34. Besonders deutlich in zwei Briefen aus der neuen Provinzhauptstadt Klir-Samrkin (frther Har!ar), s.

SAA 15,90 und 98.
35. Exemplare der Vertragstafeln wurden in Assur und Kal[u gefunden (letzte Bearbeitung: SAA 2, 6).

Vgl. die neue Deutung bei M. Liverani, "The Medes at Esarhaddon's Court," JCS 47 (1995), S. 57-
62; zustimmend G.B. Lanfranchi, cil. (Anm. 2, oben) S. 105.

36. Zu beachten ist, daB im Jahr 713 v. Chr.45 Stadthenen Tribut an Sargon II. gezahlt haben, von de-
nen aber nur 23 aus den bisher vorhandenen Quellen mit Namen bekannt sind, s. dazu A. Fuchs, Die
Annalen des Jahres 7l I v. Chr. (SAAS 8), Helsinki 1998, S. 70. Der Stadtherr vonZaratu konnte ei-
ner dieser Fiirsten sein.
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Abb. 1. Die Bronzeschale (Fotografie von Peter Calmeyer)
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Abb . 2. Die Inschrift in Kopie (Zeichnung der Verfasserin)
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Abb . 3. Die Inschrift, linke Hiilfte (Fotografie von Peter Calmeyer)
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Abb. 4. Die Inschrift, rechte Hiilfte (Fotografie von Peter Calmeyer


