
L E X I K A L I S C H E S A U S T U T T U L 

MANFRED KREBERNIK 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Professor Fronzarol i hat sich als Semitist und Phi lo loge große Verdienste u m das 

Verständnis der Eb la -Tex te erworben. D i e A r c h i v e des Palastes G in Eb la erwähnen 

neben v ie len anderen Orten auch Tuttul, das Kul tzentrum Dagans. V o n dort möchte 

ich i hm zwe i lexikal ische Misze l len als Geburtstagsgrüße nach Eb la senden. D i e 

Ausgrabungen in Te i l B f a - Tuttul haben in den vergangenen Jahren etwa 380 ke i l 

schrift l iche Funde erbracht - bisher allerdings noch keine "Ebla -ze i t l ichen" . A l s de

ren Vorbote könnte sich j edoch einst eine aus dem Kunsthandel s tammende B r o n 

zeaxt erweisen, deren Inschrift einen Herrscher ( E N ) v o n Tuttu l namens J ü ' e - L i ' m 

(il-e-li-im) nennt.1 D i e überwiegende Mehrheit der bisherigen Tex t funde aus Tuttul 

datiert in die Regierungszeit J a smah -Adads . I m Lau fe der Grabungskampagne v o n 

1994 wurde j edoch ein Hort v o n 49 Ta fe ln entdeckt, die sich v o n jenen durch ein 

älteres Schri f tsystem abheben.2 Dre i weitere Ta fe ln derselben A r t wurden 1997 ge

funden.3 D i e Tex te dieser älteren - in sich w o h l zweischicht igen - Gruppe tragen 

ke ine Jahres- oder L imu -Da ten . Paläographisch und orthographisch teilen sie v ie le 

Gemeinsamke i ten mit den "Sakkanakku-ze i t l i chen" Texten aus Mar i . I m fo lgenden 

möchte ich zwe i lexikal ische Besonderheiten herausgreifen. D i e Ta fe ln , aus denen 

die Be lege s tammen, sind im A n h a n g vol lständig wiedergegeben. Sie gehören zu 

einer Gruppe von 25 Tafe ln , die in L is tenform den " A u s g a n g " (situmf b zw . 

" E i n g a n g " {nerbumf v o n Schafen und Z iegen verbuchen. D i e Tex te als ganze k ö n 

nen an dieser Stelle allerdings nicht ausführl ich komment iert werden (dazu sei au f 

die bevorstehende Gesamtpubl ikat ion der Tut tu l -Texte in W V D O G 100 verwiesen) . 

1 Publikation: Morrison 1984. 

2 Bi .29/50:151,l -49. 

3 Bi.27/49:103-105. 

4 Vg l . die logographische Rubrik E.A in Sakkanakku-Texten aus Mari {ARM 19, passim). 

5 < *nerebum. Die Elision ist auffällig, doch wird die Deutung durch paralleles fitum bestätigt. 

Originalveröffentlichung in: P. Marrassini (Hrsg.), Semitic and Assyriological Studies Presented to 
Pelio Fronzaroli by Pupils and Colleagues, Wiesbaden 2003, S. 301-319
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1. D i e Präpos i t ion is 

E i n e Präpos i t ion is, d ie standard-akk. ana entspricht, war zunächst aus präsargoni -

schen und Sakkanakku-ze i t l i chen M a r i - T e x t e n bekannt. In E b l a wo l l te m a n das 

L e m m a in z w e i - import ierten - l iterarischen Tex ten erkennen,6 doch ist ke iner der 

be iden B e l e g e sicher. E indeut ige Be lege boten dann w ieder die T e x t e aus T e i l 

Beydar . 7 Tut tu l gesellt s ich nun als dritter zu den Orten, in denen iS bezeugt ist: e ine 

L is te , w e l c h e den " A u s g a n g " v o n Schafen verzeichnet , enthält den Eintrag 

1 U D U is ['ä-a (Text 1: 7) 

w o b e i is l'ä-a o f fenbar den Empfänger (des Opfert ieres) ausdrückt: " für Ea" .8 E i n e n 

weiteren B e l e g enthält mög l i cherwe i se T e x t 4: 1 (s.u. mi t A n m . 48) . In z w e i anderen 

T e x t e n der Gruppe f indet sich h ingegen a-na? 

O . Gens le r hat unlängst vorgesch lagen, IS als A k k a d o g r a m m für ana zu inter

pretieren.10 A u s g a n g s p u n k t seines Au f sa t zes ist die auf fä l l ige lautl iche und funk t i o 

ne l le Ü b e r e i n s t i m m u n g der akk. Kasusendung -is m i t der Präposi t ion is. E i n e ty 

m o l o g i s c h e r Z u s a m m e n h a n g scheint au f der H a n d zu l iegen. Gens lers Hauptan l i e 

gen ist es, die sprachtypo log ische Unwahrsche in l i chke i t eines genet ischen Z u s a m 

m e n h a n g s aufzuze igen , der voraussetzt , daß eine Präposi t ion is i m A k k a d i s c h e n zur 

K a s u s e n d u n g geworden sei. Er möchte das P r o b l e m dadurch lösen, daß er der Prä 

pos i t i on is d ie Ex i s tenz abspricht. 

W i e Gens ler einräumt, ist es aber bei e inem L e m m a , das durch ein e inze lnes 

Z e i c h e n ausgedrückt w i rd , schwier ig , logographische oder phonograph ische L e s u n g 

zu bewe isen , da die Chance vari ierender Schre ibungen gering i s t . " Dre i m ö g l i c h e 

Fäl le s ind zu diskutieren: 

6 ARET5, 6 ix 2; 7 ii 5. Vgl. Lambert 1992; Krebernik 1992. 

7 Subartu 2, 180 (Index): 7 Belege. 

8 Auch sonst kommen Schreibungen von Götternamen mit Personenkeil vor, vgl. AnnunTtum mit 
Personenkeil in Text 2: 3c oder Bi.29/50:151,7. 1: 2 UDU.UDU E [na-'ä-ri-im "2 Schafe: Haus des 
Flußgottes". In Bi.29/50:151,42: 7f. stehen Naharum und Ea ohne Personenkeil, in Text 2: 2b wird 
Dagan mit Personenkeil und Gottesdeterminativ geschrieben. 

9 Text 7: 19: (Schaf) a-na dUTU. Bi29/50:151,2: 2-4: 36 UDU a-na mu-tu '-mi-il pa-<aq>-da-a "36 
Schafe wurden dem PN übergeben". 

10 Gensler 1997. 

u Gensler 1997, S. 145. 
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1) I S u n d A N ersche inen als V a r i a n t e n in Z . 71 der f r ü h d y n a s t i s c h e n V o g e l l i s t e . 1 2 AS. IS r a u 5 e n 

/ / Ä S . A N m u S e n ; h ier ist es j e d o c h der T e x t z e u g e aus Fära , w e l c h e r I S schre ib t , w ä h r e n d der 
T e x t z e u g e aus E b l a A N hat. D i e L e s u n g des N a m e n s u n d d i e Interpretat ion der S c h r e i b v a r i 
an ten s ind n o c h u n g e w i ß . 

2 ) E i n e a n d e r e m ö g l i c h e Schre ibvar i an te , d i e fü r s y l l a b i s c h e s iS sprechen w ü r d e , ist e in m i t 
d e m Z e i c h e n S E geschr iebenes W o r t in den E b l a - T e x t e n . E s w u r d e z u n ä c h s t genere l l a ls P r ä 
p o s i t i o n gedeutet , für d i e m a n e ine L e s u n g es a ls S c h r e i b v a r i a n t e v o n is in E r w ä g u n g z i e h e n 
k o n n t e . S E ist j e d o c h in E b l a s y l l a b i s c h nur m i t d e m L a u t w e r t se g e b r ä u c h l i c h . D a s W o r t se 
ist , w i e P. F r o n z a r o l i geze ig t hat, G e n i t i v S i n g u l a r des m a s k u l i n e n D e t e r m i n a t i v - b z w . R e l a 
t i v p r o n o m e n s : /d l / oder /tl / .13 W a h r s c h e i n l i c h lassen s ich a l l e B e l e g e für d i e m u t m a ß l i c h e 
P r ä p o s i t i o n § E in d i e s e m S i n n e deuten. 1 4 

3 ) A l s drit te po ten t i e l l e V a r i a n t e v o n is se i isu e r w ä h n t , das in A R E T 7 , 75 ii 3 als P r ä p o s i t i o n 
interpret iert w i r d . H i e r z u ist zunächs t z u b e m e r k e n , daß d ie b e i d e n Z e i c h e n I S u n d I § n i n 
E b l a , in T e i l B e y d a r ( u n d w o h l a u c h in den p räsa rgon i s chen T e x t e n aus M a r i ) 1 5 s o w i e i m 
a A K S y l l a b a r ause inandergeha l t en w e r d e n u n d v e r s c h i e d e n e A u s l a u t k o n s o n a n t e n b e z e i c h e n , 
n ä m l i c h /§ / , Iii ( b z w . das P r o d u k t aus deren Z u s a m m e n f a l l ) ve r sus läl, ItJ. Ferner ist d i e In ter 
pre ta t ion der be t re f f enden Ste l l e uns icher : 3 M i n e n S i lber ; P N ; L Ü IS, , Z I . V i e l l e i c h t ist ISM 

h ie r e in Feh le r für I S n - K I (s. A n m . 2 1 ) . 

D i e s y l l a b i s c h e L e s u n g v o n I S läßt s ich a l so b i s l ang d u r c h S c h r e i b v a r i a n t e n 

e b e n s o w e n i g b e w e i s e n w i e d i e l o g o g r a p h i s c h e Interpretat ion. G e n s l e r v e r s u c h t z u 

nächs t , m ö g l i c h e E i n w ä n d e g e g e n se ine T h e s e z u entkräf ten , u m sie d a n n d u r c h 

P l a u s i b i l i t ä t s a r g u m e n t e z u u n t e r m a u e r n . M i r s c h e i n e n a l l e rd ings g e w i c h t i g e G r ü n d e 

g e g e n d i e D e u t u n g v o n I S als A k k a d o g r a m m z u sprechen . Z u n ä c h s t ist es s chr i f tge 

s c h i c h t l i c h w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , daß z u d e m v o r a u s g e s e t z t e n f rühen Z e i t p u n k t e in 

E n d u n g s m o r p h e m (das ke iner W o r t s i l b e en t sprach ! ) isol iert u n d z u e i n e m L o g o 

g r a m m für e ine P r ä p o s i t i o n abstrahiert w o r d e n se in sol l te - u n d z w a r innerha lb d e r 

s e l b e n S p r a c h e . F ü r e inen s o l c h e n V o r g a n g g ibt es k e i n e Para l le le . F e r n e r w i r d d i e 

B e o b a c h t u n g , daß g e r a d e P r ä p o s i t i o n e n z u d e n f rühes ten s y l l a b i s c h g e s c h r i e b e n e n 

E l e m e n t e n g e h ö r e n , durch G e n s l e r s H i n w e i s a u f I G I . M E = qidmay " v o r " n i ch t ent -

12 So die Umschrift in MEE3, S. 112; vgl. M . Civ i ls Kommentar, o.e. S. 276, sowie Owen 1981, S. 38. 

13 Fronzaroli 1987, S. 268f., setzt die Formen mit /d/ an, doch spricht die enge Verwandtschaft des 
Eblaitischen mit Akkadischen (dort Sü < *tü etc.) vielleicht eher für /t/; vgl. auch hebr. sä-. 

14 Zwei Belege, in denen der Genitiv des Pronomens nicht ohne weiteres erklärlich ist, bespricht Fron
zaroli 1987, S. 269. Möglicherweise wird die Genit ivform verselbständigt und adverbiell bzw. 
konjunktioncll gebraucht, wie dies später vor allem durch aram. d(t) bezeugt ist. Auch die gewöhnl i 
che Form des entsprechenden hebr. Pronomens, masor. zä, geht auf *dr zurück. 

is Die von Charpin l987 und 1990 publizierten Texte enthalten nur IS. IS U ist aber aus dem inschriftlich 
belegten Königsnamen isu' (LAM)-git-ma-ri zu erschließen. 
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kräftet. Charakteristisch für die ältesten syl labisch geschriebenen Präposit ionen ist 

näml ich nicht nur ihre Wortart , sondern auch ihre Form: es handelt sich u m ein- und 

zweis i lb ige Partikeln, die sich nicht ohne weiteres au f ein logographisch darstellba

res N o m e n oder V e r b u m beziehen lassen - genau dies ist aber bei qidmay leicht 

mög l i ch , da es zu der gemeinsemit ischen W u r z e l q - d - m " v o r n se in" gehört. Z u die 

ser existierten mi t größter Wahrschein l ichkei t mehrere - verbale und nomina le -

Ab le i tungen , darunter w o h l auch ein N o m e n der Bedeutung "Vorderse i te" , das lo 

gographisch durch I G I dargestellt werden konnte.16 V ie l le icht ist es nicht zu kühn, 

v o n der Präposit ion ausgehend auf eine P i R S - F o r m zu schließen, also *qidmumP 

A u f dieses (oder ein ähnlichlautendes) L e m m a bezog m a n sich bei der logographi 

schen Darstel lung der Präposit ion durch IGI , wobe i die Aussprache durch das p h o 

netische K o m p l e m e n t me verdeutl icht wurde.18 D i e räumliche und zeit l iche Ver te i 

lung der V e r w e n d u n g v o n I § läßt sich auf der Sprachebene leichter erklären als au f 

der Schriftebene. Mar i , Te i l Beydar und Tuttul wären demnach Repräsentanten eines 

Dialektgebietes, das nach bisherigem Kenntnisstand etwa der heutigen GazTra ent

sprach. D i e Be lege erstrecken sich über eine Spanne v o n drei- bis vierhundert J ah 

ren. W ä h r e n d die frühesten Quel len (präsargonische Tex te aus Mar i und Beydar ) 

ausschl ießl ich is verwenden, k o m m e n in den späteren, Sakkanakku-ze i t l ichen is und 

a-na nebeneinander vor. Akzept iert man Genslers These , so stellt sich die Frage, 

w a r u m das L o g o g r a m m IS für ana - bereits vor der Baby ion is ierung des Sakka

nakku-ze i t l ichen Schriftsystems! - aufgegeben worden sein sollte, während die Prä

posi t ion selbst weiterexistierte. Interpretiert m a n die Schreibung j edoch syl labisch, 

so reflektiert ihr Ver schw inden einen gewöhnl ichen sprachgeschichtl ichen Vorgang : 

eine Präposit ion (is) stirbt aus und wird durch eine andere (ana) ersetzt, die of fenbar 

i m größeren Te i l des akk. Sprachgebietes gebräuchlich war. 

Ungeklärt bleiben frei l ich die E tymo log ie der Präposit ion is sowie ihr Verhältnis 

zur Endung des Terminat ivs . Gegen die A n n a h m e , daß eine einzelne Präposit ion i m 

A k k a d i s c h e n zur Kasusendung geworden sei ("preposit ion hopp ing" ) , führt Gens ler 

überzeugende Argumente ins Feld, und so wird m a n wenigstens vor läuf ig damit le-

16 Vgl. im späteren Akkadischen IGI = partum. 
17 Im Unterschied zu akk. qudmum. 
18 Ich nehme an, daß die Schreibung als IGI""' zu verstehen ist und auf einem Dialekt fußt, in dem /ay/ 

zu /e7 monophthongisiert war. 
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b e n m ü s s e n , d a ß z w e i - fast !1 9 - g l e i c h l a u t e n d e u n d g l e i c h b e d e u t e n d e M o r p h e m e 

e t y m o l o g i s c h n i c h t d i r e k t m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t w e r d e n k ö n n e n . A u ß e r a k k a d i s c h e 

E n t s p r e c h u n g e n d e r P r ä p o s i t i o n iS l a s s e n s i c h n i c h t m i t S i c h e r h e i t n a c h w e i s e n . D i e 

h a d r a m i t i s c h e P r ä p o s i t i o n h-, s c h e i d e t , w i e G e n s l e r z u r e c h t fes t s te l l t , a u s . S i e i s t o f 

f e n b a r a u f l a u t l i c h e m W e g e a u s / - e n t s t a n d e n , w e l c h e s ih r i n d e n a n d e r e n a l t s ü d a r a -

b i s c h e n S p r a c h e n e n t s p r i c h t : p a r a l l e l z u r P r ä p o s i t i o n / - ha t s i c h i m H a d r a m i t i s c h e n 

a u c h d a s P r e k a t i v p r ä f i x / - z u h- e n t w i c k e l t . 2 0 A l s p o t e n t i e l l e V e r w a n d t e n i c h t g a n z 

v o n d e r H a n d z u w e i s e n s i n d a b e r G s c 3 z }3s(s3)ma " w e g e n " u n d 'aska " b i s " . 2 1 E i n 

a l t e r n a t i v e r e t y m o l o g i s c h e r A n s a t z k ö n n t e i n d e r H y p o t h e s e b e s t e h e n , d a ß d i e P r ä 

p o s i t i o n is s e l b s t a u s e i n e m a l t en ( u n d v i e l l e i c h t v e r s c h l i f f e n e n ) N o m e n l o k a l e r B e 

d e u t u n g i m w - K a s u s h e r v o r g e g a n g e n se i ( r e i n f o r m a l v e r g l e i c h b a r w ä r e a k k . 'ay-iS 

> es " w o h i n " ) . 

19 Im Unterschied zur Kasusendung muß die Präposition mit einem Konsonanten, der keilschriftlich 
nicht explizit ausgedrückt ist, anlauten. Auch läßt die Keilschrift keine Schlüsse auf die möglicher
weise differierende Vokalqualität (etwa /e/ versus /i/?) und -quantität zu. 

20 Den Hinweis verdanke ich N. Nebes (Jena). 

21 Von Soden 1987, 362, zählt 'as(sa)ma zu den Wörtern, die seiner Ansicht nach eine außer Gebrauch 
gekommene, akkadisch ina entsprechende Präposition enthalten, doch sind die Beispiele mit angebli
cher n-Assimilation - außer 'as(sa)ma noch 'amma "wenn" und 'am(ma)na "von, aus" - problema
tisch, da diese im Ga'sz nicht üblich ist. Führt man 'as(sa)ma dagegen auf *is si/um(i) zurück, so 
wäre die Analogie zu akkadisch ana sumi > aSSum vollkommen. Voraussetzung ist allerdings, daß 
die Aussprache 'assama (gegenüber modernem 'asma) richtig rekonstruiert ist, wozu von Soden auf 
einen von A . Schall entdeckten, mittelalterlichen Beleg in lateinischer Umschrift hinweist, 'aska 
kombiniert nach von Soden "das dem akkadischen Terminativ-Adverbial auf -is entsprechende 
Dativ-Element as mit dem 'deiktischen Element' -ka". Diese Analyse ist allerdings sehr hypothe
tisch, da es dazu keine Parallele gibt. Von Soden vergleicht 'aska mit is„-ki in Ebla, das nach der 
communis opinio syllabische Schreibung einer Präposition mit der ungefähren Bedeutung "für" ist. 
A u f die Ähnlichkeit beider hatte bereits F.A. Pennacchietti hingewiesen, jedoch getrennte Etymolo
gien vorgeschlagen (apud G. Pettinato, MEE 2, S. 101; Pennacchietti 1981, S. 299). Die Verbindung 
von 'aska mit is^-ki würde derjenigen mit is widersprechen, da is und /in verschiedene Auslaute 
repräsentieren. Lesung und Bedeutung von ISn.KI bedürfen allerdings noch weiterer Klärung. Auf 
fällig ist, daß es nur in sehr eingeschränkten Kontexten gebraucht wird (vor Personen und Orten, 
meist in Zusammenhang mit Kauf), und daß KI ein Zeichen ist, das nicht zum aktiven Bestand des 
eblaitischen Syllabars gehört. In ARET 1, 42 Rs. ii 1 findet sich die reduplizierte Form IS , , .KU$„.KI 
vor einer Leerzeile. In den lexikalischen Texten rangiert ISn.KI einerseits als eigenes Lemma (MEE 
4, V E 1114; ohne Gleichung), andererseits findet es sich innerhalb einer Erklärung: E .RA = ba-du 
ISM .KI {MEE 4, V E 336b); letzteres kann kaum anders denn als ba-du = /baytu/ "Haus" mit abhängi
gem Genitiv ISn.KI verstanden werden. Diesen Belegen zufolge ist iSn.KI keine Präposition -
zumindest keine primäre - , sondern ein Nomen, dessen Schreibung eher logographisch als syllabisch 
zu interpretieren ist. 
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2. U D U Zamrum. 

2.1. In z w e i 1985 v o n Ph. T a l o n veröf fent l ichten Wirtschaftstexten aus M a r i 

tauchten bis dahin unbekannte T e r m i n i auf , die o f fenbar Schafe beze ichnen oder 

qual i f iz ieren.2 2 D e r V o k a l i s a t i o n nach lassen sich a u f der Schri f tebene drei, anschei 

n e n d zur selben W u r z e l gehörige N o m i n a l f o r m e n unterscheiden, die alle ein ( s in 

gular isches oder plural isches) F e m i n i n m o r p h e m enthalten: Za-mu-ra-tum, Za-ma-
ra-tum/tim, Zu-mu-ra-tum. D i e Ze ichen Z A / Z U lassen hins icht l ich des A n l a u t s ve r 

schiedene Lesungen zu: zalzu, salsü u n d - neben salsu wen iger gebräuchl ich -

sä/sü. D i e Be lege stellen s ich, nach F o r m e n geliedert, f o lgendermaßen dar: 

1 U8 Za-mu-ra-tum (ARM 24, 45: 4) 

76 U D U ba-la'-a?Za-ma-ra-tim (ARM24,5l:2) 
74 S ILA 4 .GA <Sa?> Za-ma-ra-tim (ARM24, 51: 3) 
1 me-at 76 UDU.NfTA b i a Sa Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51 :7 ) 
1 me-at 91 Za-ma-ra-tum' (ARM24, 51: 8) 
2 M E 58 U D U . N I T A Sa Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 11) 
2 M E 70 Za-ma-ra-tum*" " (ARM 24, 51: 16) 
79 ba-la-at Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 20) 
1 Su-Si 8 S ILA 4 .GA ; Sa Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 21 -22) 

98 U D U ba-la-at Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51: 1) 
94 S ILA 4 .GA Sa Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51: 4) 
2 M E 7 Zu-mu-ra-tum (ARM 24, 51: 5) 
1 me-at 4 U D U . N I T A - ' " Sa Zu-mu-ra-tum (ARM 24, 51: 6) 
1 M E 30 U D U . N I T A Sa Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51:12) 
2 M E 72 Zu-mu-ra-tum (ARM 24, 51: 17) 
72 ba-la-at Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51: 18) 
72 S ILA„ .GA Sa Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51 :19) 

D i e F o r m e n werden entweder selbständig gebraucht, oder sie treten i m Gen i t i v zu 

B e z e i c h n u n g e n v o n Schafen. D i e Be lege für selbständigen Gebrauch sind: 

1 U8 Za-mu-ra-tum (ARM 24, 45: 4) 

1 me-a /91 Za-ma-ra-tum '23 (ARM 24, 51 :8) 

22 Den Hinweis auf diese Lemmata sowie auf ra-ba-ba-lam (s.u. 2.2) verdanke ich M. P. Streck (Mün
chen), der in seiner noch unveröffentlichten Habilitationsschrift zum amurritischen Onomastikon der 
altbab. Zeit auch die amurritischen Lehnwörter zusammenstellt. ARM 24, 51 (und wohl auch 45) 
gehört nach Durand 1987, S. 171, zu den "documents datant des tous premiers moments de la 'baby-
lonisation' de Mari". 

23 Zur Umschrift: Beschädigte Zeichen sind durch unmittelbar folgendes einfaches Anführungszeichen 
(') gekennzeichnet. Diese Notation hat gegenüber halben eckigen Klammern sowohl visuelle (leich-
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2 M E 70 Za-ma-ra-tum"" (ARM 24, 51: 16) 

2 M E 7 Zu-mu-ra-tum (ARM24, 51 :5) 
2 M E 72 Zu-mu-ra-tum (ARM 24, 51: 17) 

D i e B e l e g e für geni t iv ischen Gebrauch sind: 

76 U D U ba-la'-af Za-ma-ra-tim (ARM24, 5\: 2) 
79 ba-la-at Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 20) 

98 U D U ba-la-at Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51: 1) 
72 ba-la-at Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51: 18) 

74 S ILA 4 .GA <sa?> Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 3) 
1 su-si 8 S ILA 4 .GA ; Sa Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51: 21 -22) 

94 S ILA 4 .GA j a Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51 :4) 
72 S ILA 4 .GA sa Zu-mu-ra-tim (ARM 24, 51:19) 

1 me-af 76 UDU.NlTA b i " sa Za-ma-ra-tim (ARM 24, 51 :7) 
2 M E 58 U D U . N I T A sa Za-ma-ra-tim (ARM24, 51:11) 

1 me-ar 4 U D U . N I T A * " Zu-mu-ra-tum (ARM 24, 51: 6) 
1 M E 30 U D U . N I T A Sa Zu-mu-ra-tim (ARM24, 51 :12) 

A l s n o m i n a regentia der Gen i t i vverb indungen k o m m e n vor : ba-la-at, S I L A 4 . G A 

" M i l c h l a m m " u n d U D U . N I T A " H a m m e l " , ba-la-at gehört w o h l zu c -w - l "ernähren" 

und wurde als "mi l chgebend(es Scha f ) " gedeutet;24 morpho log i sch handelt es s ich 

u m ein nach nordwestsem. W e i s e gebildetes Partizip des G - S t a m m e s : Aäl-at/ . 

W i e s ind nun die unterschiedl ichen B i l dungen der W u r z e l Z - m - r in den M a r i -

T e x t e n morpho log i s ch zu beurteilen? 

Za-mu-ra-t.um ist nach K o n t e x t (ARM 24, 45: 4 : 1 U 8 Za-mu-ra-tum) ein f em in i 

ner Singular. Wahrsche in l i ch handelt es sich u m ein zu U 8 gehöriges A d j e k t i v ; w e 

niger wahrsche in l ich , aber nicht ganz auszuschl ießen, ist die Mög l i chke i t , daß U 8 als 

tere Lesbarkeit) als auch EDV-technische Vorteile. Man könnte femer differenzieren zwischen ' zur 
Kennzeichnung noch eindeutig lesbarer Zeichen und " zur Kennzeichnung konjizierter Lesungen. Mit 
x werden beschädigte, unkenntliche Zeichen wiedergegeben, X steht für erkennbare, aber nicht iden
tifizierte Zeichen. 

24 Durand 1987, S. 171, stellt die Verbindung mit Ü Z a-lä-tum in ARM 19, 462: 4 her. Zadok 1992 setzt 
als Wurzel g-w-1 an aufgrund von arab. gälat, doch scheint "säugen" nicht die Grundbedeutung des 
arab. Verbums zu sein: "she suckled her child while she was compressed/pregnant" (nach E. W . 
Lane, Arabic-English Lexicon, London 1877). Heimpel 1999 weist daraufh in , daß die Anzahl der 
Lämmer in ARM 24, 51 in etwa mit der Anzahl der ha-la-at übereinstimmt, was darauf schließen 
lasse, daß ba-la-al "ewes with mi lk " seien. Dazu passe das in ARM 19, 462: 2 zu a-lä-tum parallele 
ya-bi-sa-lum /yabisätum/ in der Bedeutung "trockene", d.h. nicht-milchgebende, (sc. Ziegen). 
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Determinat iv fungiert, w o n a c h Za-mu-ra-tum substantiviertes A d j e k t i v oder Sub 

stantiv wäre. 

7.a-mn-rn-him und 7.u-mu-ra-tum sind durch selbständigen Gebrauch nach den 

Zah len 191 (ARM 24, 5 1 : 8 ) , 270 (ARM 24, 51: 16) bzw. 207 (ARM 24, 5 1 : 5 ) , 272 

(ARM 24, 51: 17) als femin ine Plurale ( im Nomina t i v ) ausgewiesen. A u c h bei den 

Gen i t i ven Za-ma-ra-tim b zw . Zu-mu-ra-tim w ird es sich u m Plurale handeln, da 

auch die übergeordneten N o m i n a i m Plural stehen und die Zuordnung einer größe

ren A n z a h l v o n fya-la-at, S I L A 4 . G A oder U D U . N I T A zu j ewe i l s e inem Exemplar 

v o n ZaIZu-ma-ra-tim unwahrscheinl ich ist. 

W a s die N o m i n a l f o r m e n betrifft, so stehen, w ie schon T a l o n feststellte,25 Za-ma-

ra-tumltim und Zu-mu-ra-tumltim zueinander in Oppos i t ion . D iese Tatsache sowie 

die a /u -A l ternanz lassen an ein Nebeneinander v o n G - s tämmiger und D - s tämmiger 

N o m i n a l f o r m denken, also etwa PaRaS-ät versus PuRRuS -ä t . E in dem morpho log i 

schen entsprechender semantischer Gegensatz wäre dann "e in fach" versus "v ie l , in 

höherem Maße" .2 6 Fragl ich ist, ob Za-mu-ra-tum eine dritte N o m i n a l f o r m darstellt 

(etwa PaRuSS-a t ) oder, was wahrscheinl icher ist, als Variante einer der beiden ande

ren aufzufassen ist: in letzterem Falle k o m m t vor al lem P a R R u S als (ältere) Var iante 

v o n P u R R u S 2 7 in Frage. O b die zugehörige masku l ine Form in dem T o p o n y m B A D 

Za-mu-ri-imki vorliegt,28 ist unsicher. Ist Za-mu-ra-tum h ingegen der Singular zu Za-

ma-ra-tum, so müßte eine lautlich bedingte Variante von PaRS-a t vor l iegen, s.u. 2.3. 

Schon der lexikal ische B e f u n d legt nahe, daß wir es mit - amurritischen29 -

Lehnwörtern zu tun haben. A u c h lassen sich F lex ion und Nomina lb i l dung nur mi t 

M ü h e in allen Punkten akkadisch deuten. Be i Za-ma-ra-tum = /Zamarätum/ müßte 

m a n annehmen, daß w ie in akk. labirum wegen des fo lgenden Irl ein K u r z v o k a l er

halten bl ieb, der sonst elidiert worden wäre. Za-mu-ra-tum ist akkadisch nur erklär

bar, w e n n m a n eine N o m i n a l f o r m PaRuSS-a t ansetzt, ansonsten würde m a n 

*Zamurtum b zw . *Zammurtum erwarten. 

25 ARM24, S. 33. 
26 Zum akk. D-Stamm vgl. Kouwenberg 1997, zur Opposition von PaRvS versus PuRRuS s. o.e. 361-

364. 

27 Vgl. ass. PaRRuS gegenüber bab. PuRRuS. In Ebla sind beide Bildungen belegt. 
28 Zadok 1993, S. 322. Das Toponym dürfte zu d-m-r "schützen" gehören. 
29 Inwieweit der traditionelle altorientalische Terminus großräumige sprachliche Homogenität des 

"Amurritischen" voraussetzt, sei dahingestellt. Er wird hier als Bezeichnung nicht-akkadischer semi
tischer Sprachen in der Nachbarschaft von Mari bzw. Tuttul gebraucht. 
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2.2. D i e Tex te aus Tuttul l iefern nun ergänzendes Material zu den oben behan

delten Termin i der Mar i -Tex te , w o b e i allerdings das Formenspektrum noch bunter 

wird. In 6 Tex ten erscheint als Beze ichnung oder Qual i f ikat ion v o n Schafen ein 

L e m m a Zamrum, das maskul ine und femin ine Formen bildet. D i e morpho log i sche 

A n a l y s e ergibt sich aus den Kontexten . Be legt sind: 

Za-am-ru-um (Sg. m. Nominativ): Text 2: 3b; Text 3: 2; 6; Text 4: 5; 6 
Zu-am'-ra'-am' (Sg. m. Akkusativ): Text 7: 4; 6 
Za-am-ra-tum (Sg. f. Nominativ): Text 2: 3a 
[Zu]-am'-ra-ta-am (Sg. f. Akkusativ): Text 7: 12 
Za-am-ra-tä-an (Dual f. Nominativ): Text 5: 7 
Zu'-am'-ra-ta-in (Dual f. Akkusativ): Text 7: 1 
Za-ma-ra-tum (PI. f. Nominativ): Text 6: 1 

Etwas problematisch hinsichtl ich Lesung und Orthographie sind die Be lege aus 

T e x t 7. D i e erste Si lbe w i rd hier konsequent mi t einer "gebrochenen Voka l schre i 

b u n g " notiert, darüberhinaus auch die Endung des Obl iquus D u a l (fal ls hier nicht ein 

D iph thong angedeutet werden soll) . Derartige Graphien begegnen innerhalb unserer 

Textgruppe noch in e inem weiteren Text.30 

In allen Be legen geht dem syl labisch geschriebenen W o r t das Ze ichen U D U v o r 

aus, das hier eher L o g o g r a m m als Determinat iv ist. Da für spricht insbesondere die 

Formul ierung 2 U D U Za-am-ra-tum ü Za-am-ru-um' " 2 Schafe - (näml ich ) ein 

männl iches und ein weib l iches Z a m r u m " , da hier die Zahl 2 nur z u s a m m e n mi t dem 

Oberbegr i f f U D U " S c h a f s innvol l ist. 

Zamrum ist augenscheinl ich ein Substantiv oder substantiviertes A d j e k t i v . D i e 

Formenb i ldung weicht v o n der akkadischen ab. Falls ein A d j e k t i v vor läge, würde 

m a n i m Akkad i s chen i m Sg. und Dua l des Femin inums Formen mi t V o k a l zwischen 

2. und 3. Rad ika l erwarten, also etwa *Zamartum, *Zamartän. Geht m a n v o n der 

N o m i n a l f o r m P a R S aus, so fügen sich allerdings der femin ine Sg. und D u a l 

Zamratum, Zamratän ins akkadische Paradigma. Besonders auffäl l ig ist j e d o c h der 

femin ine Plural Za-ma-ra-tum; hier sollte i m Akkad i schen keinesfal ls ein V o k a l 

zwischen 2. und 3. Radika l auftreten. Falls die Schreibung ernst zu nehmen ist und 

nicht etwa eine K v - K v - S c h r e i b u n g für K v K (Za-ma für / Z a m / ) enthält,31 w i rd hier 

30 Bi.29/50:151,1: na-bi-na-ta-im (PN im Gen.; Z.l) ba-iq-rum (Z.6), sa-la-ta-im (Z.7) 
31 Diese in den Ebla-Texten sehr häufige Schreibweise kommt sehr sporadisch vielleicht noch in 

unseren Sakkanakku-zeitlichen Tuttul-Texten vor, die möglichen Fälle beschränken sich allerdings 
auf Personennamen, deren Interpretation in jedem Falle mit Unsicherheiten behaftet ist. So könnte 
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die N o m i n a l f o r m des S ingulars durch a - E i n s c h u b erweitert. L e i d e r ist der m a s k u l i n e 

P lura l m i t einer z u pos tu l ierenden ana logen B i l d e w e i s e *Za-ma-ru n icht belegt . 

Theore t i s ch lassen s ich die Schre ibungen durch z w e i T y p e n der P lu ra lb i l dung erk lä

ren: 

D e r erste T y p u s ist nur ansatzweise i m A k k a d i s c h e n bezeugt u n d h ier w e n i g 

wahrsche in l i ch . 3 2 D e r z w e i t e dagegen ist bei der P lu ra lb i l dung der N o m i n a l f o r m e n 

P a R S , P i R S , P u R S u n d zugehör iger F e m i n i n a aus den n o r d w e s t s e m . Sprachen , aber 

auch aus d e m A r a b i s c h e n , gut bekannt . I m Ugar i t i schen finden s ich be i sp ie l swe i se 

z u ris /ra'Su/ " K o p f d ie P lura le räsm / r a ' a su -ma / u n d rast /ra'aäätu/ n e b e n rist 

/ra 'satu/ ; das Hebräische3 3 b i ldet z u *malk " K ö n i g " u n d *malkä " K ö n i g i n " d ie P l u 

rale *malakTm b z w . *malaköt\ i m A r a b i s c h e n s ind Fä l le w i e halqatun " R i n g " m i t 

K o l l e k t i v halaqun u n d P lura l halaqätun z u verg le ichen . T r i f f t unsere parad igmat i 

sche Interpretat ion der o b e n zusammenges te l l t en B e l e g e z u , so s ind sie v o n d o p p e l 

ter B e d e u t u n g : erstens stel len sie das b i s lang älteste Z e u g n i s für den a - E i n s c h u b bei 

der P lu ra lb i l dung dar, zwe i t ens dokument i e ren sie d iese Er sche inung z u m ersten 

M a l für das Amurr i t i s che . E r g ä n z e n d sei a u f e in weiteres m ö g l i c h e s Z e u g n i s für d ie 

P l u r a l b i l d u n g m i t a - E i n s c h u b in den T u t t u l - T e x t e n h i n g e w i e s e n , n ä m l i c h den Orts 

n a m e n qa-ra-a-a-tu-li-im,M fa l ls dieser als / qarayä tu - l i 'm / " D ö r f e r des L i W z u in 

terpretieren u n d z u e i n e m Singular *qaryatu(m) z u stel len ist. E i n e twas j üngeres 

B e i s p i e l k ö n n t e sch l ieß l i ch e in T e x t z e u g e der " Insurrect ion generale contre N a r ä m -

S i n " aus M a r i enthalten: dort f indet s ich e ine z u rabbatum " 1 0 000" 3 5 gehör ige F o r m 

sich hinter der Schreibung Bu-Zu-Bu-Za-an (Text 1: 4) ein /BuZBuZän/ verbergen, hinter mi-ri-mi-ru 
(Bi.29/50:151,1: 14) ein/mirmiru/. 

32 Dieser Typus wurde von E. Reiner für das Akkadische angenommen (Reiner 1966, S. 64), ihr Ansatz 
jüngst von Kouwenberg 1997, S. 52-57, wieder aufgegriffen. Es handelt sich jedoch nicht um ein 
allgemeingültiges Paradigma. Betroffen ist eine kleine Anzahl von Adjektiven, die auch gewöhnliche 
Plurale bilden. Umgekehrt kommt PaRRaS auch singularisch vor. 

33 Rekonstruierte Formen in Anlehnung an die von W. Richter entwickelte Transkription, vgl. Richter 
1983. 

34 Bi.29/50:151,17: 2: 5 <UDU> in qa-ra-a-a-tu-li-im. 

35 Die Form ist möglicherweise akkadisiert (logographisch G A L geschrieben; Angleichung an rabüm 
"groß"?). In Ebla, Alalah, aber auch im Sakkanakku-zeitlichen Mari sind Formen mit l\l in der ersten 
Silbe üblich (ribba oder ribab, ribbal-), s. Durand 1984. 

1, 
2. 

Singular 
PaRvS-at-um > ParSatum 
PaRS-at-um 

Plural 
PaRRaS-ät-um 
PaRaS-ät-um 
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ra-ba-ba-tam: 4 ra-ra-ba-tam di-[ku] " 4 0 000 wurden getötet"36 E i n anderer M a r i -

T e x t bietet a l lerdings den Plural rabbätim" D i e A k k u s t i v e n d u n g / - a m / m u ß , insbe 

sondere w e n n ein Plural /rababät- / intendiert ist, fehlerhaft se in .V ie l le icht l iegt h ier 

j e d o c h eine m i t rabbatum konkurr ierende (aus d e m Plural rückgebi ldete? ) S ingular 

f o r m rababatum zugrunde, vg l . hebr. *ralibabä neben ribbö. 

2.3. W i e verhal ten sich nun die F o r m e n aus M a r i u n d Tuttu l zue inander? Akzep t i e r t 

m a n die Hypo these , daß ein T e i l der F o r m e n aus M a r i z u m D - S t a m m gehört , so be 

schränkt s ich der direkte V e r g l e i c h a u f d ie mutmaß l i ch z u m G - S t a m m gehör igen 

B i l d u n g e n . D e r e n P lura l f o rm Za-ma-ra-tum f indet sich s o w o h l in M a r i w i e auch in 

Tuttu l . A u s g e h e n d v o n dieser G e m e i n s a m k e i t u n d v o n den in Tut tu l gut bezeugten 

S ingu lar fo rmen Zamrum, Zamratum l iegt es nahe, auch Za-ma-ra-tum/tim in M a r i 

a u f ein dort (noch ) nicht belegtes *Zamr(at)um z u bez iehen u n d die e inz ige in M a r i 

v o r k o m m e n d e n S ingu lar form Za-mu-ra-tum entweder mi t den m u t m a ß l i c h D - s t ä m 

m i g e n F o r m e n Zu-mu-ra-tumltim zu verb inden oder aber als laut l ich bedingte V a r i 

ante v o n Zamratum anzusehen.3 8 Somi t ergibt s ich das fo lgende hypothet i sche Para 

d i g m a , das, w i e z u h o f f e n ist, weitere B e l e g e korr igieren oder bestät igen w e r d e n 

(fett = in Tut tu l belegte F o r m ; unterstrichen = in M a r i belegte F o r m ) : 

Singular Dual Plural 
1. m. Zamr-um — — 

f. Zamr-at-um Zamr-at-än Zamar-ät-um 
2. f. Zammur-at-um(p), *7,ummur-at-um — Zummur-ät-um 

2.4. D i e genaue Bedeutung der versch iedenen T e r m i n i ist aus den K o n t e x t e n n icht 

z u erschl ießen. A u s der Ex i s tenz masku l iner u n d femin iner F o r m e n ergibt s ich, daß 

der G r u n d b e g r i f f n icht geschlechtsspez i f i sch ist. D a s Nebene inander zwe ier , v e r 

m u t l i c h a u f G - b z w . D - S t a m m bezogener N o m i n a l f o r m e n läßt vermuten , daß 

Zamrum e ine Qual i tät bezeichnet , bei der e infaches und gesteigertes M a ß lex ika l i sch 

unterschieden werden . A u f g r u n d der Mehrdeut igke i t der S y l l a b o g r a m m e Z A / Z U 

bieten s ich versch iedene e t ymo log i s che A n k n ü p f u n g s p u n k t e : 

36 Charpin 1997, S. 10f., A . 1252+M.8696 Rs. 8': 4; danach zu ergänzen Rs. 6': 5 ra-ba\-ba-iam di-ku]. 
Vgl . ug. rbl "10 000" mit Plural rbbt. 

37 Dossin 1974, S. 181, A . l 153: 16: 5 ra-ab-ba-tim. 

38 Mit epcnthetischem Vokal vor kl, u-Färbung unter Einfluß des Labials /m/? 
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1) *damr- "Wolle" (Ga'az damr, hebr. *samr, syr. camrä). Diese Etymologie 
würde einen Wechsel der Bedeutung bzw. der Wortart voraussetzen: "Wolle" > 
"wolltragend(es Schaf)". 

2) Hebr. *zamr "ein Capride".39 

3) d-m-r "schützen". 
4) Wenig wahrscheinlich ist eine Verbindung mit arab. 'asmaru "braun, gelb", 

da die Farbbezeichnung offenbar erst innerarabisch entstanden ist und zudem die 
Wurzel (s-m-r oder ä-m-r?) nicht feststeht. 

Anhang: Die Texte aus Tuttul. 

Text 1 (Bi.29/50:151,45) 

1 2UDU ni-is-ni'-C' 2 Schafe: PN(?).40 

2 1 UDU E dda'-gan 1 Schaf: Haus des Dagan. 
3 1 UDU ra-pi-qa'-u' 1 Schaf: die Rapiqäer(?).41 

4 1 UDU Bu-Zu-Bu-Za-an 1 Schaf: PN. 
5 1 UDU su-mu-na-'ä-ri 1 Schaf: PN. 
6 1 UDU ah-lu-läAU 1 Schaf: PN. 
7 1 UDU is uä-a 1 Schaf: Für Ea. 
8 Si-tum Ausgang. 

Text2(Bi.29/50:151,25) 

la 1 UDUa -lu-umn 1 Edelschaf: 
b in ki-ri-i-im im "Garten"(?). 

2a 1 UDU sä a-bu-ni-im 1 Schaf von PN:43 

b in E Vida-•gan im Haus des Dagan. 
3a 2 UDU Za-am-ra-tum 2 Schafe - 1 weibliches Zamrum, 
b ü Za-am-ru-um 1 männliches Zamrum: 
c E [a-nu-ni'-timJJlN)' Haus der AnnunTtum. 
d sä a-hu-na von Ahuna. 

4 si-tum Ausgang. 

39 So Zadok 1992 undl993, S. 322. 
40 Vgl. Text 4: 1 
41 ra-pi-qa-u auch in Text 5: 5. Formal handelt sich um eine Nisbe, die auch als Eigenname gebraucht 

sein könnte. Auffällig ist hier wie auch bei a-am-a-Ti-u in Text 5 (und anderen mutmaßlichen 
Nisben) das Fehlen der Mimation im Vergleich mit a-am-a-Ti-u-um (Text 3) oder i-ma-ra-u-um 
"Emaräer" (Bi.29/50:151,10: 4); daher vielleicht pluralisch zu verstehen. 

42 Beachte die syllabische Schreibung gegenüber gewöhnlichem a-lum. 
43 a-bu-ni-im /'abu-ni'm/ ist als PN auch in Bi.29/50:151,41: 1 bezeugt. 
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1 
2 
3 
4a 
4 b 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

T e x t 3 ( B i . 2 9 / 5 0 : 1 5 

a-za-tum E an-nu-ni-timJTlH) 
1 U D U Za-am-ru-um 
E lida-gan-i-li 
1 U D U a-tu-ri-u'-um 
in tu-x-NP" 
I U D U Za-am-ru-um 
a-am-a-Ti-u-um 
si-tum 

,39) 

E i n e Z iege : 4 4 H a u s der AnnunTtum. 
I Z a m r u m - S c h a f : . 
H a u s des P N 
1 . . . -Schaf :4 5 

in 46 

1 Z a m r u m - S c h a f : 
der J amhadäer ( ? ) . 4 7 

A u s g a n g . 

T e x t 4 ( B i . 2 9 / 5 0 : 1 5 1 , 1 9 ) 

u-um a-Ga X ni-is-ni-x [?] 
[ 1? ] U D U E ba-al-da-ku-ra"' 
6 U D U in 2 u-me-in' 
U D U a-tu-dum E 
ru-X-ba-a-an 
1 U D U Za-am-ru-um E [ba^-aP'-da-ku-ra 
1 U D U Za-am-ru-um E . M I 
[n] U D U ' bi-ri-im 
[n U D U ] T U R sä bi-ri-im 
[n] U D U ' S I L A / ' T U R i-ga-li-im 
[n] U D U salta?'-ra-lä-Nl 
[1] U D U a-lu-um ra-Ti-ü-tum 
1 U D U x-ti-a-um 

( A m ) T a g e als P N ( ? ) . . . 4 8 

[1?] Schaf : H a u s v o n P N . 
6 Scha fe : in ...49 

<1> W i d d e r ; H a u s v o n ...5" 

1 Z a m r u m - S c h a f : H a u s des P N . 
1 Z a m r u m - S c h a f : " F r a u e n h a u s " 
1 O p f e r s c h a u - S c h a f . 
1 j u n g e s O p f e r s c h a u - S c h a f . 
[1] j u n g e s . . . -Schaf : P N . 
[1] Scha f : P N . 
[ l ] E d e l s c h a f : P N ( ? ) . 5 1 

1 Scha f : P N . 

44 Zu vergleichen ist Bi.29/50:151,5: 1: 1 UDU a-za-lan. Es liegt 'azzalum < *'anzatum "Ziege" vor, 
das auch in Chagar Bazar und in Nuzi belegt ist, s. CAD s.v. azzatu und AHw. s.v. frazzatu. "1" vor 
dem Dual in Bi 29/50:151,5: 1 ist vohl fehlerhaft. 

45 Kaum in a-tu-dü-{u}-um "Widder" zu emendiercn, das in Text 4: 4 a-lu-dum und in Bi.29/50:151, 
321: 5 a-tu-dü-um geschrieben wird. 

46 Das zweite Zeichen ist mir unklar, evt. liegt eine ältere Graphie für Tuttul vor: in lu-tu%-lP". 
47 Vielleicht als /yam'adlyum/ zu interpretieren. S.a. Anm. 41. 
48 Der Anfang könnte auch 10 UM/MES!/DUB! zu lesen sein, was aber nicht in den folgenden Kontext 

(Schafe) paßt. Die Lesung u-um /yöm/ "Tag" (status constructus) impliziert ein Tagesdatum, das an 
dieser Stelle freilich ebenfalls unerwartet ist, immerhin scheint aber auch Bi.29/50:151,2 mit einem 
Tages- oder Monatsdatum einzusetzen: UD'/ITI' MI TA/SA GA'/BI' SIG5/AR!. a-Ga ist vielleicht 
PN, vgl. a-Ga-a in Bi.29/50:151: 5. X könnte ZU, SU oder I§ sein, letzteres dann vielleicht die oben 
behandelte Präposition. Am Ende könnte dasselbe Lemma (PN?) wie in Text 1: 1 vorliegen. 

49 Die orthographisch naheliegende Interpretation "in 2 Tagen" paßt schlecht ins Formular; sollte u-me-
in ein Toponym sein? 

50 Derselbe Name (einer Gottheit?) kommt auch in Bi.29/50:151,21: 6 vor. Das zweite Zeichen ist mir 
unklar, es ähnelt DAG, KAL oder UN. 

51 Oder: "die Soldaten" (rädi'ülum)? 
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13 2 U D U in'x-NI-[x] 2 Schafe: in ... 
14 1 U D U E an-nu-ni-timjjm) 1 Schaf: Haus der Annunitum. 
15 1 U D U qü-ra'-da'-an 1 Schaf: PN. 
16 si-tum Ausgang. 

Text5(Bi .29/50:151,16) 

1 12 U D U m'da-gan 12 Schafe: Monat(sfest) des Dagan.52 

2a 1 U D U D A M . M U N U S 1 Schaf: Gattin des PN. 
2b ab-dü-^da-gan 
3 [n] U D U ab-da-an [1] Schaf: PN. 
4 [n] U D U hu-Tu-Tum [1] Schaf: PN. 
5 inj UDU ra-pi-qa-u [ l j ocnat. die Kapiqaer^rj. 
6 [n] U D U a-bu-la-ü 1 Schaf: PN. 
7 2 U D U Za-am-ra-tä-an 2 Zamrum-Schafe: 
8 a-am-a-Ti-u die Jamhadäer(?). 
9 si-tum Ausgang. 

Text6(Bi .29/50:151,6) 

1 11 U D U Za-ma-ra-tum 77 weibliche Zamrum-Schafe 
2 8 U D U x-/« 8 ...-Schafe. 
3 9 U D U ' x.x 9 ...-Schafe. 
4 12 U D U ' KU?-ra'-tum' 12 . . . -Schafe." 
5 SUNIGIN' [1] me'-af 6 U D U Insgesamt: [1] hundert 6 Schafe. 
6 x-jc-ra-ZM/n 
7 n' U D U Ü Z n Ziegen. 
8 4 U D U Ü Z TI .x 4 ...-Ziegen. 
9 6 U D U lä-lä-ü x 6 ...-Zicklein. 
10 1 6 U D U / ä - / ä - a - ü 16 Zicklein. 
11 S U N l G l N 97 U D U Ü Z Insgesamt: 97 Ziegen. 
12 D U B ne'-re'-eb'UDÜ Tafel über den Eingang von Kleinvieh, 
13 sä a-mu-na-ga-ma gehörig dem PN 
14 x i-x-x-NI-lu-ma ... PN(?). 
15 ITI N I . X . S A G (Im) Monat ...54 

16 D U B 7 i ä - / i r 5 ( T I R ) wurde die Tafel geschrieben. 

52 ITI dda-gari ist Zweckbestimmung von 2 Rindern in Bi.29/50:151,42: 10. Das fragliche Zeichen 
findet sich auch in Text 6: 15 sowie in dem "Pseudo-Sakkanakku-Text" Bi.28/46:88: 5 (vorläufige 
Publikation: Krebernik 1990, S. 75f.; dazu J . -M. Durandl991, S. 86f.) als Element des PN Za-mu-X. 
Mit X = ITI wäre der Name sä-mu-eraff zu lesen. 

53 Wohl kaum das ansonsten erst m A bezeugte (a)gurratu "Mutterschaf". 

54 Der Monatsname ist vohl NI .Ni ' .SAö ZU lesen, vgl. NI .NI .SAö im Sakkanakku-zeitlichen Mari. 
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Text 7 (Bi.29/50:151,31) 

1 2 UDU' zu'-am'-ra-ta-in 1 Zamrum-Schafe 
2 pu-ul-sü-mi-il hat PN 
3 ü-ra-bi aufgezogen. 
4 1 UDU zu'-am'-ra'-am' 1 Zamrum-Schaf: 
5 i-li-ka-bar'(MA&) PN. 
6 1 UDU zu-am'-ra-am' 1 Zamrum-Schaf: 
7 e-Nl-su-ma-bu '-um' PN. 
8 1 UDU sa-ta-am 1 Zamrum-Schaf: 
9 mi-ki-nu-um' PN. 
10 1 UDU sa-ta-am 1 weibliches Schaf: 
II i'-x-a-lfu-x-[l] PN. 
12 V UDU' [zu]-am'-ra-ta-am 1 Zamrum-Schaf: 
13 Ta '-am-ka '-ru-um der Kaufmann.55 

14 4?' UDU ia-ba'-ad-x-[...} 4? Schafe: PN. 
15 ner'-bu'-um' Eingang. 
16 1 [UDU] x x-x-ri-ta-im' 1 ...-[Schaf], 
17 1 UDU' [x]-ü?-ri-im 1 ...-Schaf, 
18 1 UDU zu'-am-ra-tum 1 (weibliches) Zamrum-Schaf: 
19 a-na dUTU für Samaä. 
20 si-tum Ausgang. 

Bibliographie 

D. Charpin, "Tablettes presargoniques de Mari", MARI 5 (1987), S. 65-127. 
D. Charpin, "Nouvelles tablettes presargoniques de Mari", MARI 6 (1990), S. 245-

252. 
D. Charpin, "La Version mariote de l'"insurrection generale contre Naräm-Sin"", in 

D. Charpin - J.-M. Durand (ed.), Florilegium Marianum 3, Recueil d'etudes ä la 
memoire de Marie-Therese Barrelet, Paris 1997, S. 9-17. 

G. Dossin, "Une Opposition familiale", in A. Finet (ed.), La voix de l 'Opposition en 
Mesopotamie, Brüssel 1974, S. 179-188. 

J.-M. Durand, "A propos du nombre 10 000 ä Mari", MARI 3 (1984), S. 278f. 
J.-M. Durand, "Histoire du royaume de Haute-Mesopotaraie, I", MARI 5 (1987), S. 

155-198. 
J.-M. Durand, "Nouvelles de Tuttul", NABU 1991/114. 

55 Als Eigenname zu verstehen? 



316 M. KREBERNIK 

P. Fronzaroli, "Le pronom determinatif ä Ebla", MARIS (1987), S. 267-274. 
O. D. Gensler, "Mari Akkadian IS "to, for" and Preposition-Hopping", Or. NS 66 

(1997), S. 129-156. 
W. Heimpel, "Hailatum, hälätum, ha-la-tum", NABU 1999/44. 
N. J. C Kouwenberg, Gemination in the Akkadian Verb, Assen 1997. 
M. Krebernik, "Die Textfunde aus Tall Bica", MDOG 122 (1990), S. 67-87. 
M. Krebernik, "Mesopotamian Myths at Ebla", in P. Fronzaroli (ed.), Literature and 

Literary Language at Ebla, Firenze 1992, S. 63-149. 
W. G. Lambert, "The Language ofARETV 6 and 7", in P. Fronzaroli (ed.), Litera

ture and Language at Ebla, Firenze 1992, S. 41-62. 
M. M. Morrison, "A New Anchor Axehead", OrAnt. 23 (1984), S. 45-48; Tav. I-II. 
D. I. Owen, "On Birds, Eggs and Turtles", ZA 71 (1981), S. 29-47. 
F. A . Pennachietti, "Indicazioni preliminari sul sistema preposizionale delFEblaita", 

in L. Cagni (ed.), La lingua di Ebla, Napoli 1981, S. . 
W. Richter, Transliteration und Transkription, St. Ottilien 1983. 
W. von Soden, "Äthiopisch-akkadische Isoglossen", in H. Jungraithmayr - W. W. 

Müller (ed.), Proceedings 4th International Hamito-Semitic Congress (Amster
dam/Philadelphia 1987), S. 559-566. 

R. Zadok, "On the Names of Two Animals", NABU 1992/58. 
R. Zadok, "On the Amorite Material from Mesopotamia", in M. E. Cohen e.a. (ed.), 

The Tablet and the Scroll. Near Eastern Studies in Honor of William W.Hallo 
(Bethesda 1993), S. 315-333. 



LEXIKALISCHES AUS TUTTUL 317 

<Sr~"• i^J^Ä^' 

ä1\ n fß 
•mM 

Text 1 (Bi.29/50:151,45) 

IFftSS»1 
JT r 

H g 

L i 

ESS^ ^ 3 3 

J5>£^ 

mm w fe« 
P f s S a r 

, 1 
n pf^-

Text2(Bi.29/50:151,25) Text3(Bi.29/50:151,39) 



318 M. KREBERNIK 

W^mß-U^m rm Mm&rJzMsL 
pfKff < HJ 

wwmm 
^Lf^0 : • _ r 

K 

K l 

M ^ L M ^ 

L f r 

IWrVrF 

ä S * * ® 

SK^&T 

4PA 

Text4(Bi.29/50:151,19) Text5(Bi.29/50:151,16) 



LEXIKALISCHES AUS TUTTUL 

F E S T E S m 
W 

^mm^m 
mf . 
ff-^^Wi ffm r~ r*p-

J l ' A < » t L a t T-O l ( u. 

: CCJ 

s r - ^ 
L S ^ ^ r f e 

r S B ^ f Ü 

-.— L»A rr-tad-n— ih A n. TS 

« » E i 
;iss5 PI 

Text6(Bi.29/50:151,6) 
Text7(Bi.29/50:151,31) 


