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In dem zu besprechenden Buch (Abkürzung: 
Z A T U ) findet ein von A. Falkenstein begonnenes 
Werk (Archaische Texte aus Uruk. Ausgrabungen 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-
Warka, Band 2, Berlin 1936) nach geraumer Zeit 
seine Fortsetzung. In der Einleitung schildert Nis
sen Vor- und Entstehungsgeschichte des Buches, 
das den Auftakt weiterer Publikationen und Be
arbeitungen von archaischen Uruk-Texten bildet. 
Als dritter Band der „Archaischen Texte aus Uruk" 
ist soeben erschienen: Englund, Robert K. , und 
Plans J. Nissen, Die lexikalischen Pisten der archai
schen Texte aus Uruk, Berlin 1993 (Abkürzung 
PATU) . 

In Kap. 1 und 2 diskutiert Nissen die Datie
rungsmöglichkeiten für diese Texte anhand exter
ner (archäologischer) bzw. innerer Kriterien. Seine 
gründliche Analyse der Fundumstände zeigt ein
mal, wie wenig Textfunde stratigraphisch exakt 
eingeordnet werden können; zum andern wird 
deutlich, daß sich die vorwiegend baugeschichtlich 
orientierten Ausgräber bei der Funddokumentation 
Versäumnisse haben zuschulden kommen lassen. 
Im Anschluß an Uenzen wird die älteste Textfund
schicht nunmehr als IVa (nicht mehr IVb) geführt, 
und die Schicht II wird aufgegeben. Da der archäo
logischen Datierung verhältnismäßig enge Grenzen 
gesetzt sind, kommt schriftgeschichtlichen Beob
achtungen um so größere Bedeutung zu. Die Aus
führungen Nissens werden durch zahlreiche Photos 
und Kopien (oft ein und desselben Textes) illu
striert (Tf. 1-53). Hierbei wird auch sichtbar, wie 
schwierig es ist, Texte, die man nicht versteht, bzwx. 
Zeichenformen, deren Charakteristika und gegen
seitige Abgrenzungen einem nicht vertraut sind, 
zeichnerisch wiederzugeben. Andererseits verdeut
licht und ergänzt die Kopie oft das Photo. Verglei
che zwischen Photos und Kopien zeigen, daß nicht 
alle Kopien gleich zuverlässig sind (vgl. z.B. Tf. 13 
W 20831 i 4). Photos und Handkopien in Kombina
tion wären für weitere Publikationen von Uruk-
Texten sehr zu wünschen. 

Kap. 3 ist den Zahlzeichensystemen gewidmet; 
die klare und übersichtliche, großenteils eigene 
Forschungsergebnisse der beiden Autoren Dame-
row und Englund zusammenfassende Darstellung 
darf - ohne die Verdienste ihrer Vorgänger (insbe
sondere Vaimans) schmälern zu wollen - als bahn
brechend bezeichnet werden. Auch dieses Kapitel 
wird durch Textphotos und -kopien illustriert (Tf. 
54-60). 

Kap. 4, den Hauptteil des Buches, nimmt die von 
Green erstellte Zeichenliste ein; im Nachtrag bietet 
Englund eine Zeichenliste für die von A. Cavi-
gneaux veröffentlichten Texte der 33. und 34. 
Kampagne (S. 347-350). Es folgen Kollationen zu 
Falkensteins ATP! (1) von Green und Becker (S. 
351-353). 

Den Abschluß bilden Konkordanzen (S. 354-
371) zur vorliegenden und verschiedenen anderen 

Zeichenlisten (Falkenstein, Ä T U T ; Pangdon, PI; 
Burrows, U E T I I ; Deimel, P A K ; neuassyrische 
Zeichenformen); eine für das Auffinden der Zei
chen praktische „Übersicht über die Hauptzeichen
formen der Archaischen Texte aus LIruk" von 
Nissen (S. 372-374); und ein „Index der abgebilde
ten Texte aus Uruk" (S. 375-377). 

Die Zeichenliste umfaßt (mit Nachtrag) 783 ge
wöhnliche und 60 Zahlzeichen. Die Zeichen sind 
nicht nach Formen, sondern alphabetisch nach 
Namen angeordnet, wobei als Name jeweils eine 
gebräuchliche Lesung (aus späterer Zeit) oder eine 
daraus abgeleitete Beschreibung (z.B. 206: 
GI + G I + SE3; 418: NU.gunu) dient. Unidentifi-
zierte Zeichen bilden den Schluß der Liste (Nr. 
620ff). Die Zeichenformen der Schriftstufen IV 
und III sind auf zwei Kolumnen verteilt. Der zu 
jedem Zeichen gehörige Textteil umfaßt mehrere 
Rubriken: Bezeugung des Zeichens in lexikalischen 
und Verwaltungstexten; evtl. Kommentar zu Form 
oder Bedeutung des Zeichens; evtl. Querverweise 
auf ähnliche bzw. verwandte Zeichen; Entspre
chung des Zeichens in anderen Zeichenlisten. 

Aufbau und Gestaltung der Piste sind übersicht
lich und zweckmäßig. Bei der Beschreibung zusam
mengesetzter Zeichen ist die praktische herkömm
liche Differenzierung zwischen A + B (Nebenein
anderstellung bzw. Pigatur von A und B) und 
A x B (B ist in A eingeschrieben) ohne Angabe von 
Gründen zugunsten der Notierung A + B aufgege
ben. Die Grenze zwischen Zeichengruppen und 
zusammengesetzten Zeichen ist bisweilen fließend, 
weshalb manche Zeichengruppen, die späteren 
„DIRI-Komposita" entsprechen, gleichberechtigt 
mit Einzelzeichen behandelt sind. Die Zitierweise 
der lexikalischen Uruk-Texte harmoniert nicht im
mer mit der soeben erschienenen Publikation der
selben (LATU) : Die als „Cattle", „Dog" und 
„Food" zitierten Listen heißen dort „Animals", 
„Swine" und „Grain". 

Problematisch erscheinen manche Zeicheniden
tifikationen. Das gilt vielfach auch für die Zusam
menfassung verschiedener Formen unter ein und 
demselben Zeichen - des öfteren sind denn auch die 
unter einer Nummer erscheinenden Zeichenformen 
(wohl nachträglich) mittels Buchstaben-Indizes un
terteilt. Die Falkenstein'sche Piste (ATU) ist in 
dieser Beziehung vorsichtiger und differenzierter. 
Vieles wird sich erst anhand weiterer Textpubli
kationen und -bearbeitungen nachprüfen und beur
teilen lassen. Deshalb hätte man gut daran getan, als 
Muster für die Zeichenformen konkrete Belege mit 
genauen Stellenangaben zu geben. 

Trotz einiger Einschränkungen wird die Zei
chenliste für die Weiterarbeit an den Uruk-Texten 
ein unentbehrliches Hilfsmittel sein. Das Werk als 
Ganzes markiert einen wichtigen Fortschritt in der 
Erforschung der frühesten Keilschrifttexte. H. Nis
sen und seinen Mitarbeitern seien dafür Dank und 
Anerkennung ausgesprochen. 
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Bemerkungen ^/i einzelnen Zeichen: 

Z A T U 13: D i e A n a l y s e als A B 2 + T A R s t i m m t n i ch t z u den 
unter T A R a n g e f ü h r t e n F o r m e n ; in L A T U , S. 180, r i ch t ig als 
A B 2 + 2 N 1 4 w i e d e r g e g e b e n . A u c h unter 248 u n d 320 w i r d 
2 N 1 4 als T A R transl i teriert . 
Z A T U 27: Be lege b z w . I d e n t i f i k a t i o n als A M uns icher . D e r 
Be leg in der L i s te „ F o o d " ist n i ch t ve r i f i z i e rbar ; G r a i n C 7 
( L A T U S. 144) bietet G A b X , u n d in Catt le 79 ( L A T U S. 92) ist 
das Z e i c h e n beschäd ig t . 
Z A T U 28: Fal ls das e ingeschr i ebene A N (am,,) v o n A n f a n g an 
L a u t i n d i k a t o r fü r d ie L e s u n g a m a ist, w ä r e d ies e in H i n w e i s 
da fü r , d a ß berei ts der f rühes ten Schr i f t s tu fe das S u m e r i s c h e 
z u g r u n d e l i e g t . 
Z A T U 40 : D a ß I G I „ A u g e " u n d B A „ ( z u ) t e i l e n " a n f a n g s 
n icht d i f f e renz ier t w e r d e n , ist au f fä l l ig . So l l te sich derse lbe 
begr i f f l i che Z u s a m m e n h a n g a u c h in spä te rem ig i - n -gä l „ n - t e r 
T e i l " man i f e s t i e ren? 
Z A T U 46 : M i t B A L A ident i f i z ie r t a u f g r u n d v o n 
„ D U G + B A L A in lex. w i t h E D d u p l " , w o m i t V e s s e l s 2 2 
( L A T U S. 125) g e m e i n t ist. D a s e n t s p r e c h e n d e , in D U G 
e ingeschr i ebene Z e i c h e n ist in S F 64 ii 5 j e d o c h L A K 20 
(e twa „ Z i e g e n b o c k " , s. zu letz t S te inke l ler , T h i r d M i l l e n i u m 
L e g a l and A d m i n i s t r a t i v e T e x t s in the Iraq M u s e u m , B a g h d a d , 
S. 85 mi t L i t . ) , u n d n icht B A L A ( L A K 19) ; ähn l i ch auch 
ins I A S 4 i ' 7 ' . 
Z A T U 48 : D i e Z u s a m m e n f a s s u n g der stark d i v e r g i e r e n d e n 
F o r m e n unter B A N ist s c h w e r n a c h v o l l z i e h b a r . 
Z A T U 50: I d e n t i f i k a t i o n als B A P P 1 R uns icher . E n t s p r e c h u n g 
zu Vesse ls 57 ( L A T U S. 129) feh l t in Fära ( S F 6 4 ) ; n i c h t , w i e 
a n g e g e b e n , L A K 407. D i e färaze i t l i chen D u p l i k a t e z u Ci t ies 56 
( L A T U S. 148) b ie ten S I M ( S F 23 iv 1 / / I A S 212 iv 7). 
Z A T U 55: D a s Z e i c h e n en t spr i ch t f o r m a l spä terem E R I N - . , 
w i r d aber als B I R 3 v o n Z A T U 143, das als E R I N 2 i dent i f i z ie r t 
w i r d , ge t rennt . D i e L e s u n g B I R 3 ist j edoch w a h r s c h e i n l i c h ein 
A n a c h r o n i s m u s , da sie w o h l erst später v o n U D = b i r 2 a u f 
E R I N 2 über t ragen w u r d e , v g l . S te inke l ler , J N E S 4 6 (1987) 
58 f . u n d W Z K M 77 (1987) 192. D i e A u f t e i l u n g Z A 
T U 55 = B I R 3 u n d Z A T U 143 = E R I N 2 w ü r d e d a n n auch n icht 
zu t re f f en . 
Z A T U 60: N a c h A u s w e i s der F ä r a - D u p l i k a t e ( S F 33 i v 2 / / 75 
iii 10) zu L Ü 5 3 ( L A T U S. 79) ist das Z e i c h e n n icht B U 3 , 
s o n d e r n SU 6 . 
Z A T U 67: I d e n t i f i k a t i o n als D A M uns icher . D i e T e x t z e u g e n 
aus Fära ( S F 33 iii 18 // 35 iii 12 // 75 iii 9) h a b e n als 
E n t s p r e c h u n g des Z e i c h e n s in L ü 52 ( L A T U S. 78) e in d e m 
U r u k - Z e i c h e n ähn l i ches , v o n s o n s t i g e m färaze i t l i chem D A M 
aber deu t l i ch versch iedenes Z e i c h e n , das a l lerd ings un ter 
L A K 523 z u s a m m e n mi t D A M g e b u c h t ist. In T r i b u t e 70 
( L A T U S. 118) steht b loßes M U N U S anstel le v o n spä te rem 
D A M ( S F 12 v 9 / / 13 iv 13). Fal ls d ie I d e n t i f i k a t i o n als D A M 
zut r i f f t , wäre der v o r d e r e Bes tandte i l M U N U S der späteren 
Z e i c h e n f o r m ein i d e o g r a p h i s c h e r Z u s a t z . 
Z A T U 84: D i e älteste F o r m v o n D U 7 besteht a lso aus z w e i 
g e g e n e i n a n d e r ger ichte ten R i n d e r k ö p f e n ( G U 4 ) , was g u t zur 
B e d e u t u n g d u 7 = nakäpu paßt . 
Z A T U 86: H ie r w e r d e n d ie W e r t e D U B und U M e i n e m 
Z e i c h e n z u g e w i e s e n , das deu t l i ch v o n d e m m i t M F . S ident i f i 
z ier ten Z A T U 361 ve r sch ieden ist. Färaze i t l i ch w e r d e n drei 
Z e i c h e n g e b r a u c h t , die s ich nur g e r i n g f ü g i g im A n s a t z 
( „ S c h a f t " ) un te r sche iden : U M ( L A K 127). hat d o r t k e i n e n , 
M E S ( L A K 607) e inen und D U B ( L A K 609) zwe i k le ine 
senkrechte K e i l e . D i e E n t w i c k l u n g v o n D U B , M E S u n d U M 
bedar f aber n o c h wei terer K l ä r u n g . J e d e n f a l l s en t sp r i ch t der 
unter Z A T U 86 = D U B , U M a n g e f ü h r t e n B e r u f s b e z e i c h n u n g 
s a n g a - „ d u b " ( L ü 48, L A T U S. 78) später S A N G A . M E S ( S F 33 

iii 15 // 34 iii 11 // 75 iii 5) ; statt des d o r t ebenfa l l s z i t ierten 
g l 5 „ d u b " k ö n n t e m a n auch g l ' m e s lesen. 
Z A T U 125: S. Z A T U 753. 
Z A T U 143: S. zu Z A T U 55. 
Z A T U 204: L ies S1G 1 7 statt S1G 7 . 
Z A T U 228 : O b es sich bei 228 = G 1 S 3 u n d 604 = U S , N I T A 
ta tsäch l ich u m v e r s c h i e d e n e Z e i c h e n h a n d e l t , sche int n icht 
s icher . U n t e r Z A T U 604 s ind jedenfa l ls e in ige Z w i s c h e n f o r 
m e n g e b u c h t . 
Z A T U 231: D a s G l Z Z A L x g e n a n n t e Z e i c h e n en tspr i ch t v i e l 
le icht L A K 212 u n d spä terem A . T U . G A B A . L 1 S = äsal. 
Z A T U 248: S. zu Z A T U 13. 
Z A T U 254 : O b d e m Z e i c h e n a u c h der n e b e n H I u n d D U G 3 

a n g e f ü h r t e W e r t S A R 2 z u k o m m t , ist f r ag l i ch , da dieser in 
färaze i t l i chen T e x t e n als g r o ß e r r u n d e r G r i f f e l e i n d r u c k 
( = 3 6 0 0 ) geschr i eben w i r d , w ä h r e n d die R a u t e n u r f ü r H I / 
D U G 3 steht . 
Z A T U 277: D a s in Fära m i t T U K U ( L A K 473) w e c h s e l n d e 
Z e i c h e n L A K 474 ist n icht K A B = G A B 2 / G U B 3 = L A K 147, 
s o n d e r n H U B , . 
Z A T U 297 : I d e n t i f i k a t i o n der Z e i c h e n f o r m e n als K I S uns i 
cher. T r i b u t e l 7 u n d 45 ( L A T U S. 113 b z w . 116) hat als 
E n t s p r e c h u n g in S F 12 ii 4 b z w . S F 13 iii 9 s o w i e M E E I I I , 47 
ii 3 b z w . iii 15 jedenfa l l s n i ch t K I S ( L A K 248) , s o n d e r n e in 
L A K 244 ä h n e l n d e s Z e i c h e n , das nach I A S 86 v 10 k i l i m 
( d N i n - k i l i m ) u n d w e i t e r h i n w o h l a u c h pes2 darste l l t ; in M E E 
I V , V E 872 ist es m i t g i - b a - s u m „ I g e l " g e g l i c h e n ( v g l . M . C i v i l , 
11 B i l i n g u i s m o ad E^bla, 91). 
Z A T U 320: S. z u Z A T U 13. 
Z A T U 327: D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der h ier als T A + H I 
= L A L 3 de f in ie r ten Z e i c h e n f o r m u n d e iner in Z A T U n icht 
g e b u c h t e n F o r m o h n e das absch l i eßende E l e m e n t „GlS-tenü" 
ble ibt n o c h zu k l ä ren ; jedenfa l l s k o m m t letztere m i t z i eml i cher 
S icherhe i t in der B e d e u t u n g L A L 3 = H o n i g auf e i n e m der 
„ B l a u ' s c h e n S t e i n e " v o r (s. zu le t z t G e l b / S t e i n k c l l e r / W h i t i n g , 
Ear l ies t L a n d T e n u r e S y s t e m s in the N e a r Fas t : A n c i e n t 
K u d u r r u s , C h i c a g o 1991 [ = 0 1 P 104]. N r . 11, Z . 11). 
Z A T U 360: Fal ls E N in G A , x E N = M E N v o n A n f a n g an als 
L a u t i n d i k a t o r f u n g i e r t , w ä r e d ies ein I n d i z fü r bereits der 
Schr i f t s tu fe U r u k I V z u g r u n d e l i e g e n d e s S u m e r i s c h . Später 
w i r d in das Z e i c h e n zusä tz l i ch zu E N a u c h n o c h M E e inge 
schr ieben u n d d a m i t d ie L e s u n g als ganze ( m e - e n ) ind iz ier t . 
Be ide F o r m e n so l l ten in der U m s c h r i f t d u r c h ve r sch iedene 
Ind i zes u n t e r s c h i e d e n w e r d e n , e t w a M E N = G A 2 x ( M E . E N ) 
u n d M E N 6 = G A 2 x E N . 
Z A T U 452 : D e r F o r m (b) der unter S I G 2 g e b u c h t e n Z e i c h e n 
en t spr i ch t in L ü 21 ( L A T U S. 73) färazeit l iches T U G 2 . 
Z A T U 506: D a s Z e i c h e n w ä r e besser S A G A statt S A G A N zu 
b e n e n n e n g e m ä ß sv l lab isch sa-ga-um im „S i l l abar i o di E b l a " 
(zu letzt A . A r c h i , Eb la i t i ca 1 [1987] 94, Z . 27). 
Z A T U 523: D i e s ich a u f e ine V e r m u t u n g v o n B i g g s s tü tzende 
V e r t e i l u n g Z A T U 523 = S E S u n d Z A T U 595 = U R L tri f f t 
n i ch t zu . D i e V e r b i n d u n g z w i s c h e n U r u k - u n d F ä r a - T c x t e n 
stellt u . a . Ci t ies 27 ( L A T U S. 146) her , w o sich Z A T U 595 und 
L A K 32 ( S F 2 3 ii 10 // I A S 21 ii 11) en t sprechen . Färazei t l ich 
aber g i l t : Z A T U 523 = L A K 31 = U R I 3 u n d Z A T U 595 = 
L A K 3 2 = S E S ; v g l . z . B . G I S . L A K 3 1 . E R E N „ Z e d e r n s t a n 
d a r t e " u n d ( S F 2 0 Rs . ii 16 // 21 Rs . iii 14) L A K 32 .bän -da 
„ j ü n g e r e r B r u d e r " ( I A S 283 v i 17). D a s in der S c h r e i b u n g für 
d ie Stadt U r ( S E S . A B / U N U ) v e r w e n d e t e Z e i c h e n 595 ist n icht 
p h o n e t i s c h au f zu fassen , s o n d e r n i d e o g r a p h i s c h , w o b e i S E S den 
M o n d g o t t N a n n a (später d S E S n a > dSF.S + K I geschr ieben) 
repräsent ier t : „ W o h n s t a t t des M o n d g o t t e s " . In der v o n B iggs 
k o m m e n t i e r t e n z ä - m c - H v m n e ( I A S S. 53 zu Z . 15) dür f te 
d e m e n t s p r e c h e n d n i ch t ses -mas „ Z w i l l i n g " , s o n d e r n ür i -mas 
„ D o p p e l - S t a n d a r t e " zu lesen sein. 
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ZATU 604: S. zu ZATU 228. 
ZATU 725: Aufgrund der Fära-Duplikate (SF 33 in 18 // 75 iii 
8) zu Lü 51 (LATU S. 78) ist das Zeichen mit DUB, zu 
identifizieren. 
ZATU 750: Die Angaben zu Tribute 78 sind unzutreffend, 
dort steht vielmehr ZATU 751, q.v. 
ZATU 751: Dem Zeichen entspricht in späteren Duplikaten 
zu Tribute 78 (LATU S, 119) DUR (SF13 v 2; MEE III, 47 vi 
2), als dessen Vorläufer es anzusehen ist. In den Kopien der 
Uruk-Tcxtzeugen (LATU Tf. 51, W 20266,71; Tf. 52, W 
20266,45) gleicht das Zeichen stärker der späteren Form, als es 
die in ZATU gegebenen Formen erkennen lassen. 
ZATU 753: Das Zeichen entspricht, wie angegeben, in Offi-
cials 8 (LATU S. 87) späterem LAK 390 (SF 50 i 7 // MEE iii, 
50 i 7). LAK 390 ist aber eine färazeitliche und präsargonische 
Form von DUGUD. LAK 392, auf das unter der mit DUGUD 
identifizierten Form ZATU 125 verwiesen wird, ist an der in 
LAK angegebenen Stelle (12606,2 = SF 39 ii ult // IAS 118 iii 
6) überhaupt kein eigenes Zeichen, dort ist vielmehr zu lesen: 
u4 as gi6 as. 


