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H A N S NEUMANN 

Politik und Religion in Mesopotamien zur Zeit der Entstehung 
von Stadt- und Territorialstaat (3. Jahrtausend v. u. Z.)i 

Die Bewertung des Verhältnisses von Politik und religiöser Ideologie in der Geschichte 
hängt eng mit der Frage nach dem Wesen dieser für die Durchsetzung des historischen 
Prozesses relevanten gesellschaftlichen Faktoren zusammen. Religion als eine Form 
des gesellschaftlichen Bewußtseins ist materiell determiniert und ohne den konkreten 
historischen Bezug nicht zu begreifen.2 Dies bedeutet jedoch nicht, daß eine einfache, 
nur in eine Richtung gehende Wirkung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf die 
Bewußtseinsformen - einschließlich Religion - anzunehmen ist. Zwischen den jeweils 
herrschenden sozialökonomischen Bedingungen und den verschiedenen Elementen 
des Überbaus besteht eine dialektische Wechselbeziehung.:* Im Ensemble der Über
baumomente wirkt Religion auf die ökonomische Basis ein, nimmt Einfluß auf die 
Gestaltung der sozialen Beziehungen und beeinflußt Form und Richtung der Politik. 
Politik ist hier als eine die gesamte Gesellschaft durchdringende, den historischen 
Prozeß vorantreibende soziale Erscheinung, letztlich - wie W . I. Lenin es aus
drückte - als „Kampf zwischen den Klassen" zu begreifen.'- In welchem Maße reli
giöse Ideologie auf die sozialökonomische Basis einwirken kann, welcher Stellenwert 

1 Vor l iegender B e i t r a g ist der geringfügig überarbei tete u n d u m die A n m e r k u n g e n er
weiterte T e x t eines Vor t rages , der a m 21. 4. 1986 auf der 6. K o n f e r e n z der F a c h k o m 
miss ion A l t e Gesch ich te der Histor iker -Gese l l schaf t der D D R in Stra lsund zun» T h e m a 
„ P o l i t i k u n d religiöse Ideologie i m A l t e n Or ient und in der griechisch-römischen A n 
t i k e " geha l ten wurde . - A b s o l u t e D a t e n werden nach Fischer Weltgesch ichte B d . 2, 
F r a n k f u r t a. M . 1965, 60 u n d 130 gegeben. . 

2 Zur Charakter i s ie rung der Rel ig ion als eine „ F o r m des gesel lschaft l ichen Bewußtse ins 
mit W e l t a n s c h a u u n g s c h a r a k t e r " vg l . den A b r i ß bei G . K l a u s - M. B u h r (Hrsg. ) , P h i 
losophisches W ö r t e r b u c h , Le ipz ig '"1974, 1046ff . ; F . Schlette, i n : Geschichte des 
wissenschaf t l ichen D e n k e n s i m A l t e r t u m , A u t o r e n k o l l e k t i v unter L e i t u n g v o n b. JurB, 
Ber l in 1982, 26f . ; vg l . ferner J . E r p e n b e c k , D a s Ganze denken . Zur D i a l e k t i k menschl i 
cher B e w u ß t s e i n s s t r u k t u r e n u n d -prozesse, Ber l in 1986, besonders 143ff. (4.1.2. T y p e n , 
Bereiche, F o r m e n , A r t e n , Zus tände der histor isch-gesel lschaft l ichen Bewußtse inss t ruk 
turen u n d -prozesse u n d einige ihrer dia lekt ischen Z u s a m m e n h ä n g e ) . Z u den m diesem 
Z u s a m m e n h a n g re l evan ten Forschungen i m R a h m e n der Rel igionssoziologie vgl . etwa 
den k n a p p e n Ü b e r b l i c k bei H . Mor i t z , i n : H . - H . J enssen - H . T r e b s (Hrsg.) , Theologi 
sches L e x i k o n , Ber l i n 1981, 439ff . t t .. , 

3 A u ß e r den in A n m . 2 genannten Arbe i t en vg l . noch A . B a u e r - H . Gruger - G. K o c h 
0 . Z a k , B a s i s und Ü b e r b a u der Gesel lschaft , Ber l in 1974, 92ff. 
Z u W e s e n u n d I n h a l t des Begr i f f s Po l i t i k vgl . e t w a K l a u s - B u h r (Hrsg. ) , PhilosoThi-

•sehes W ö r t e r b u c h »41 ff . Vg l . auch F . D e p p e , Z u r E n t w i c k l u n g des wisse.»sdhathchen 
Po l i t i kbegr i f f s (Thesen) , i n : M . H a h n - H . J . Sandküh le r (Hrsg. ) , Die Tei lung de. 
V e r n u n f t P h i l o s o p h i e und empir isches Wissen im 18. u n d 19 J a h r h u n d e r t , K ö l n 1982, 
1 9 9 - 2 1 6 (m i t D i s k u s s i o n s b e m e r k u n g e n v o n J . Schlebach , J . H o p p n e r , * . Deppe). 
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ihr im Rahmen des gesellschaftlichen Überbaus zukommt und in welchem Umfang 
sie bestimmend auf die Form der Polit ik ist, hängt wiederum vom jeweiligen kon
kreten historischen Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Verhältnisse ab. 

Für den im folgenden unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von Religion 
und Politik zu behandelnden Zeitraum altmesopotamischer Geschichte von etwa 
3000-2000 v. u. Z. sind bedeutsame sozialökonomische Prozesse kennzeichnend. So 
kam es im Ergebnis des Übergangs von der Urgesellschaft zu klassengesellschaftlichen 
Verhältnissen zu Beginn des 3. J t . v. u. Z. in Südmesopotamien zur Herausbildung 
von Stadtstaaten.5 In der zweiten Hälfte des 3. J t . v. u. Z. setzte dann eine Ent 
wicklung ein, die zur Entstehung der ersten größeren Territorialstaaten führte 
(Staaten der Könige von Akkade und der I I I . Dynastie von Ur), womit das System 
von rivalisierenden und miteinander um die Vorherrschaft in Mesopotamien kämpfen
den Stadtstaaten trotz wiederkehrender partikularer Bestrebungen tendenziell 
letztlieh überwunden wurde.6 Die hier nur äußerst knapp angedeutete historische 
Entwicklung sowie die damit im Zusammenhang stehenden sozialökonomischen 
Prozesse gaben den religiösen Anschauungen und Praktiken jener Zeit ihr deutliches 
Gepräge. Andererseits kam der Religion im Prozeß der Herausbildung von Klassen
gesellschaft und Staat sowie der Festigung und endgültigen Ausprägung der neuen 
Verhältnisse eine nicht geringe Bedeutung zu. Die Ausnutzung religiöser Ideologie 
für die Durchsetzung der politischen Ziele der sich etablierenden herrschenden Klasse 
war integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Formierungs- und Entwicklungs
prozesses, ohne daß man sich dessen bewußt gewesen sein muß und vielfach wohl 
auch nicht war. 

Die wesentliche Grundlage für die Herausbildung der Klassengesellschaft und des 
Staates in Mesopotamien bildeten die Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen, 
die Umwandlung von Gemeineigentum in Privateigentum. Die für die weitere gesell
schaftliche Entwicklung entscheidende Form des Privateigentums an Produktions
mitteln - gemeint ist hier das auf Ausbeutung beruhende Privateigentum — war in 
bedeutendem Maße an die Entwicklung der Tempel in den städtischen Zentren ge
bunden.? Die städtischen Siedlungen, die sich etwa von 5000-3000 v. u. Z. in Meso-

° Z u r StaatBentstehung u n d zur H e r a u s b i l d u n g der K laasengese i l scha f t i n Mesopo tamien 
vgl . zusammenfassend H . K lenge l , E i n i g e E r w ä g u n g e n zur S t a a t s e n t s t e h u n g in Meso
po tamien , i n : J . H e r r m a n n — I . Se l lnow (Hrsg. ) , Be i t räge zur E n t s t e h u n g des Staates , 
Ber l i n 1973, 36—55; ders. , D e r Ü b e r g a n g zur K lassengese l l scha f t u n d z u m Staa t in 
Mesopo tamien , i n : Gesch ichte der Urgese l l schaf t , A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r L e i t u n g v o n 
H . Gräner t , Ber l i n 1982, 2 0 9 - 2 3 6 . Z u r Gesch ichte M e s o p o t a m i e n s i n der ersten H ä l f t e 
des 3. J t . v . u . Z . bis zu r E n t s t e h u n g des S taa tes v o n A k k a d e vgl . e t w a D . O . E d z a r d , 
i n : Fischer We l tgesch ich te B d . 2, 57 f f . ; H . K i e n g e l , i n : We l tgesch i ch te bis zur H e r a u s 
b i ldung des F e u d a l i s m u s . E i n A b r i ß , A u t o r e n k o l l e k t i v u n t e r L e i t u n g v o n I . Sel lnow, 
Ber l in 1977, 144ff. V g l . j e t z t auch H . J . Nissen, G r u n d z ü g e einer Gesch ich te der F r ü h 
zeit des V o r d e r e n Or ients , D a r m s t a d t 1983; d a z u (m i t weiterer L i t e r a t u r ) B . H r u s k a , 
i n : A r O r . 52 [1984], 403f f . 

6 V g l . d a z u i m Ü b e r b l i c k J . B o t t e r o u n d D . O . E d z a r d , i n : F i scher We l tgesch i ch te B d . 2, 
91ff . sowie 129ff . ; H . K lenge l , i n : We l tgesch ich te bis zur H e r a u s b i l d u n g des Feuda l i s 
m u s 151ff. Z u m P r o z e ß der H e r a u s b i l d u n g v o n Terr i to r ia l s taa ten i n Mesopo tamien 
vgl . e t w a noch J . P e ö i r k o v ä , R e c e n t V i e w s o n t h e E m e r g e n c e a n d Character o f the 
Ear l iest States i n Sou thern M e s o p o t a m i a , i n : A r O r . 43 [1975], 142—145 sowie den unten 

_ A n m . 34 not ier ten Be i t rag , 
' Zur E i g e n t u m s p r o b l e m a t i k i m vo r s tehend g e n a n n t e n S inne v g l . H . N e u m a n n , Z u m 
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potamien und in der südöstlich angrenzenden Landschaft Hüzistän als Zentren agra
rischer Bereiche herausgebildet hatten, und in denen es sehr bald zur Auflösung 
gentiler Bindungen zwischen den Bevölkerungsteilen kam - womit das Blutsver
wandtschaftsprinzip durch das Territorialprinzip ersetzt wurde - waren mit ihrem 
dörflichen Umland zu Zentren des historischen Fortschritts geworden. Die Tempel 
bildeten den religiösen und geistigen Mittelpunkt der Siedlungen und hatten sich in 
zunehmendem Maße zu ökonomischen Zentren der Städte entwickelt. Auf Grund 
ihrer produktionsleitenden, -kontrollierenden und -organisierenden Funktion begann 
sieh die mit den Tempeln verbundene Priesterschaft zur herrschenden Klasse zu 
formieren, was untrennbar mit der allmählichen Okkupation eines Großteils des 
Gemeindelandes verbunden war. Die Tempel entwickelten sich zu eigenständigen 
Wirtschaftseinheiten, in denen sowohl auf dem landwirtschaftlichen Sektor als auch 
i m handwerklichen Bereich in unterschiedlichem Grad abhängige Bevölkerungsteile 
ausgebeutet wurden. Die monumentalen Tempelbauten von Eridu und Uruk in 
Südmesopotamien aus der Zeit der Wende vom 4. zum 3. J t . v. u. Z., innerhalb der 
Städte durch Ummauerung gegenüber den Wohnvierteln befestigt, zeigen deutlich 
die herausragende Stellung des Tempels in den städtischen Siedlungen. Die mit dem 
Tempel verbundene Priesterschaft war zur beherrschenden Gewalt in den Städten 
geworden, wobei religiöse Funktion und weltliche Macht offensichtlich noch nicht 
getrennt waren bzw. letztere der Priesterschaft untergeordnet war.8 

Grundlage für die Festigung politischer Machtpositionen der mit dem Tempel 
verbundenen Priesterschaft war vor allem die gewachsene ökonomische Stärke dieser 
Institution. Land- und Viehwirtschaft, Handel und Handwerk konzentrierten sich 
in bedeutendem Maße im Bereich des Tempels und sicherten die dominierende Stel
lung der priesterlichen Administration ökonomisch ab.» I n diesem Zusammenhang 

P r o b l e m des p r i v a t e n B o d e n e i g e n t u m s i n M e s o p o t a m i e n (3. J t . v . u. Z. ) , i n : J a h r b u c h 
fü r Wi r t scha f t sgesch i ch te ( im D r u c k ) . 

» Z u r E n t w i c k l u n g s tädt ischer Z e n t r e n i n M e s o p o t a m i e n , zur R o l l e des Bewasserungs -
b o d e n b a u s sowie zu d e n d a m i t i m Z u s a m m e n h a n g s tehenden gesel lschaft l ichen E n t 
w ick lungsprozessen vg l . e t w a K l e n g e l , i n : Be i t räge zur E n t s t e h u n g des Staates 4M 
4 9 ; ders., i n : Gesch ichte der Urgese l lschaf t 2 U f f . , 225 f f . ; Nissen Grundzuge « f f . ; 
B . H r u s k a , i n : H . K l e n g e l (Hrsg.) , Gese l l schaf t u n d K u l t u r i m a l ten Vorderas ien , 
Ber l i n 1982, 99f. A n m . 3. V g l . auch die Be i t räge v o n B . B r e n t j e s , D i e topograph i sche 
Archäo log ie . E i n neuer Zwe ig der or ienta l ischen Archäo log ie m i t soz ia lh i s tonschen 
Aussagen , i n : D a s A l t e r t u m 21 [1975], 1 9 7 - 2 0 5 ; R . McC. A d a m s , D i e R o l l e des B e w a s -
se rungsbodenbaus bei der E n t w i c k l u n g v o n I n s t i t u t i o n e n in der a l tmesopo tamischen 
Gese l l schaf t , i n : J . H e r r m a n n - I . Se l lnow (Hrsg. ) , P r o d u k t i v k r ä f t e u n d Gesel lschafts 
f o r m a t i o n e n i n vorkap i ta l i s t i scher Ze i t , Be r l i n 1982, 1 1 9 - 1 4 0 . 

9 E i n e n gewissen E i n b l i c k i n die ö k o n o m i s c h e n A k t i v i t ä t e n der T e m p e l v e r w a l t u n g v o n 
U r u k i n der Ze i t der W e n d e v o m 4. z u m 3. J t . v . u . Z . gewähren die T e x t e der sog. 
s p ä t e n U r u k - Z e i t ( U r u k I V a ) u n d der nach fo lgenden U r u k I I I / G e m d e t Nasr -Ze i t . 
D iese T e x t e (fast 4000) s t a m m e n fast ausschl ießl ich aus d e m Bere ich des E a n n a Z u 
d e n T e x t e n vgl . v o r a l l em A . Fa lkens te in , Archa ische T e x t e aus XJruk, Ber l in 1936 
sowie d e m n ä c h s t die E d i t i o n v o n H . J . Nissen u n d M. W . Green. V g l . ferner den U b e r 
b l i ck bei H . J . Nissen, T h e Archa i c T e x t e f r o m U r u k , i n : W o r l d Arohaeotogy 17 [1986] 
3 1 7 - 3 3 4 ( m i t L i t e ra tu r ) sowie die Be i t räge v o n M . W . Green A m m a l H u s b a n d r y at 
U r u k i n t h e A r c h a i c Pe r i od , i n : J N E S 39 [1980], 1 - 3 5 ; H . J . Nissen Z u r Frag« der 
Arbe i t so rgan i sa t i on in B a b y l o n i e n während der S p ä t u r u k - Z e i t , i n : A c A n H u II LI974], 
5 - 1 4 ; A . A . V a i m a n , Ü b e r die protosumer ische Schri f t , ebd . 1 5 - 2 7 ; Nissen G r u n d z u g e 
71 f f . ; B . H r u s k a , D e r U m b r u c h p f l u g in d e n archaischen u n d a l tsumer ischen T e x t e n , 
i n - A r O r 53 [1985] 4 6 - 6 5 . Zur K o n z e n t r a t i o n des H a n d w e r k s i m Bere ich der l e m p e l -
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darf jedoch die eigentliche und ursprüngliche Funktion des Tempels als Zentrum der 
kultischen Verehrung von Gottheiten nicht unterschätzt werden. Gerade die Rolle 
des Priesters als Mittler zwischen den Menschen und den Göttern war es, die nicht 
unwesentlich zu dessen bevorzugten Stellung heigetragen hatte. Die Durchführung 
der für den Bestand der Gemeinden notwendigen Kulthandlungen, die Akkumulation 
von Erfahrungen und Kenntnissen im Zusammenhang mit der Leitung der Arbeiten 
im Bereich der Bewässerungslandwirtsehaft sowie die geistige Auseinandersetzung 
mit Erscheinungen der natürlichen Umwelt - möglich und notwendig geworden 
durch die fortschreitende Arbeitsteilung - erhöhten die Bedeutung der Priesterschaft 
in der Gesellschaft. Die ökonomischen und sozialen Entwicklungen in der Phase des 
Übergangs zu Klassengesellschaft und Staat waren untrennbar mit Rolle und Wir 
kung religiöser Ideologie verbunden. 

Die neue historische Qualität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Heraus-, 
bildung der Klassengesellschaft und des Staates, läßt sieh vor allem im Material 
der sog. frühdynastisehen Zeit (29.-24. J h . v . u. Z.) genauer erfassen, da uns aus 
dieser Periode altvorderasiatischer Geschichte ein umfangreiches inschriftliches 
Quellenmaterial überliefert ist.10 In der frühdynastischen Zeit fand die Staatsent
stehung ihren Abschluß, indem sich einzelne Elemente des Staates zu einem System 
verbanden, die Klassenbeziehungen und privaten Eigentumsverhältnisse deutlicher 
hervortraten und der gesellschaftliche Verkehr nunmehr in zunehmendem Maße 
vermittels des Rechts geregelt wurde.11 Die Staatsgewalt, in Richtung eines sich 
verselbständigenden, sich über die Tempel und die Gemeinden setzenden Königtums 
erfuhr in dieser Zeit ihre volle Ausprägung.12 

Wirtschaft schon i m 4. J t . v . u . Z . vgl . J . K . B j o r k m a n , A Sketch o f Meta ls a n d Meta l -
workers in the A n c i e n t Near E a s t , U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a , D i sser ta t ion 1968, 78ff. 
(mi t L i tera tur ) . 

•o Z u m T e x t b e s t a n d u n d zu den F u n d o r t e n vg l . H r u ä k a , i n : Gesel lschaft u n d K u l t u r 102f. 
11 V g l . d ie oben A n m . 5 not ier te L i t e ra tur sowie W . Se l lnow, M a r x , Enge l s u n d L e n i n 

zu d e m P r o b l e m der S taatsents tehung , i n : Be i t räge zur E n t s t e h u n g des Staates 13—26. 
Z u R o l l e und F u n k t i o n des R e c h t s i m f rühs taa t l i chen M e s o p o t a m i e n vgl . H . N e u m a n n , 
E in ige E r w ä g u n g e n zu R e c h t u n d Gese l l schaf t in M e s o p o t a m i e n in f rühetaat l icher 
Zeit , i n : I I I . I n te rna t i ona le T a g u n g der Ke i l schr i f t f o rscher der sozial ist ischen L ä n d e r , 
P r a g ( im D r u c k ) . 

12 D i e Verse lbs tänd igung der monarch i schen G e w a l t läßt sich sowoh l i m zeitgenössischen 
inschr i f t l ichen Mater ia l als auch an H a n d archäologischer B e f u n d e nachweisen . A l s 
K ö n i g ist ers tmal ig Mebarages i v o n K i ä ( u m 2700 v . u . Z . ) — aus der sumer ischen K ö n i g s 
l iste a ls E n m e b a r a g e s i b e k a n n t — inschr i f t l ich bezeugt ; vg l . D . O . E d z a r d , E n m e b a r a -
gesi v o n K i ä , in: Z A 53 [1959], 9—26; zu einer Original inschr i f t ( M V N X 1) des Sohnes 
u n d Nachfo lgers v o n Mebaragesi , Ag (g )a , s. H . Steible — H . Behrens , D i e a l tsumer ischen 
B a u - u n d We ih inschr i f t en , T e i l I I , W i e s b a d e n 1982, 266, sowie J . S. Cooper, Sumer ian 
and A k k a d i a n R o y a l Inscr ip t ions , I : Presargon ic Inscr ip t ions , N e w H ä v e n 1986, 92. 
D a s sumerische W o r t für Palast (e-gal) erscheint z u m ersten M a l in den archaischen 
T e x t e n aus U r ( u m 2700 v . u . Z . ) ; vg l . P . C h a r v ä t , i n : A r O r 47 [1979], 18. Pa las tar t ige 
Baviten lassen sieh archäologisch für die Ze i t F r ü h d y n a s t i s e h I I / I I I in E r i d u u n d K i s 
nachwe isen ; vgl . E d z a r d , i n : F ischer We l tgesch ich te B d . 2, 77. D i e sog. Kön igsgräber 
v o n U r (26. J h . v . u . Z . ) m i t ihren reichen u n d wer t vo l l en G r a b a u s s t a t t u n g e n zeigen 
deut l ich die herausragende Ste l lung des K ö n i g t u m s u m die M i t t e des 3. J t . v . u . Z . 
D i e Kön igsgräber belegen z u d e m auch die Ge fo lgscha f t sbes ta t tung , d . h . m i t den 
Herrschern wurden Te i le ihres Ho f s t aa te s bestat tet . Derar t iges ist auch aus K i ä bezeugt . 
Vg l . C . L . W o o l l e y , T h e R o y a l C'emetery, U E I I , L o n d o n - P h i l a d e l p h i a 1934. Z u den 
Herrscherbeze iehnungen in f rühdynas t i scher Zeit vg l . D . O . E d z a r d , i n : R I A I V (1972— 
1975), 335ff. (mi t L i t e ra tur ) . Z u m P r o b l e m vgl . auch unten A n m . 15. 
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Kennzeichnend für die frühdynastische Zeit ist die Existenz von sog. Stadtstaaten 
in Mesopotamien, die sich seit dem Beginn des 3. J t , v. u. Z. herauszubilden begonnen 
hatten. Die größeren Städte waren zu Hauptorten jener Stadtstaaten geworden und 
bildeten zugleich Zentren von Bewässerungsprovinzen mit einer geringeren Anzahl 
von dörflichen Siedlungen.« Die Städte waren zum Teil Sitz einer sich weiter ver
selbständigenden politischen Gewalt und in enger Verbindung damit zentrale Ku l t 
plätze. Eine besondere Rolle spielte Nippur, das mit seinem Enlil-Heiligtuin zum 
geistig-religiösen Zentrum der südmesopotamisehen Staaten weit emporstieg.«'» Die 
Durchsetzung des monarchischen Prinzips, d . h . die Entstehung eines erblichen 
Königtums, war in zunehmendem Maße mit der Aneignung von Zuständigkeiten im 
kultischen Bereich durch den Herrscher verbunden, was zugleich eine Unterordnung 
der Tempelwirtschaften unter eine „weltliche" Macht bedeutete. Damit sicherten sich 
die Könige die Verfügungsgewalt über einen beträchtlichen Teil des gesellschaftlichen 
Mehrprodukts, was wiederum ihre eigene Machtposition festigte.15 

Die neu entstandenen und sich entwickelnden Herrschafts- und Ausbeutungs
verhältnisse sowie die klassengesellschaftlich geprägten sozialen Beziehungen und 
familiären Bindungen fanden ihre adäquate Widerspiegelung in den religiösen Vor
stellungen jener Zeit. Gleiches gilt für die Reflexion der politisch und ökonomisch 
motivierten Auseinandersetzungen zwischen den Stadtstaaten und innerhalb der 
herrschenden Klasse. Die bereits recht früh personifizierten und vielfach wohl auch 
anthropomorphen Gottheiten genossen als Stadtgötter lokale kultische Verehrung, 
besaßen jedoch auch überregionale Bedeutung, ohne daß es bereits in frühdynasti
scher Zeit zur Ausbildung eines für ganz Südmesopotamien verbindliehen Pantheons 
gekommen ist .« Das über die Grenzen der Stadtstaaten hinausgehende Beziehungs
geflecht der sumerischen Götterwelt hing mit den einzelnen Gottheiten zugeschrie
benen Funktionen und Attributen zusammen, die zum Teil bereits universale, nicht 
mehr allein auf die Bedürfnisse der einzelnen Kultgemeinden Bezug nehmende 
Aspekte aufwiesen.^ Theologische und kosmologische Spekulationen, reflektiert m 
der literarischen Überlieferung und den erhaltenen Götterlisten, beforderten den 
Prozeß der Ausbildung eines sich in der Entwicklung befindlichen gememsumerischen 

« Z u diesem Prozeß, der nicht unwesentlich v o n Faktoren beeinf lußt wurde die m i t einer 
Veränderung der Umwel tbed ingungen zusammenhingen, vgl . e twa H . J . .Nissen, in. 

« fdfe^rSinne^vgl. B . K ienas t , i n : O , N S 42 [1973], 492 der 
daß N i p p u r „niemals eine bedeutende akt ive Ro l le in der Po l i t i k gespielt hat Zu dei 
m i t der besonderen Stel lung v o n N ippur in Verb indung zu bringenden polit ischen Be 
deutung dieser S tadt vgl . jedoch weiter unten. 

4 T r di f Herausbi ldung" und Fest igung eines erblichen K ö n i g t u m s m ^ s o p o t a m i e n 
in der ersten H ä l f t e des S. J t . v . u. Z. hatten die kriegerischen Ausemande™e£ungen 
zwischen den Stadts taaten wesentliche B e d e u t u n g ; vgl . dazu Klengel. :£h*»lgf 
zur E n t s t e h u n g des Staates 46f. I m Prozeß der Durchsetzung des monarchischen P r m -
z ps m u ß t e n sieh die Herrscher dabei auch mi t ^ ^ . ^ I ^ 
t b n e n auseinandersetzen, wobei die K ö n i g e letztlich die Oberhand behielten. L i t e i a 
risch f a n d dies seinen A u s d r u c k in dem sumerischen E p o s ^ « » ^ 
KiSM- vgl K lenge l ebd. 52f.; z u m E p o s vgl. jetzt W . H . Ph. Römer-, D a s sumensche 
K ü r z e l s »Oilgamefi und Akka« , Neuk i rchen -V luyn 198« sowie J . S. Copper, G. lgamesh 
and Agg« , i n : J O S 33 [1981], 224 -241 . 

w K i enas t Or. N S 42 [1973], 492; vgl . auch G. K o m o r o e z y , m : O iknmene 4 [1983], 109f_ 
» Vgl dazu noch (mit Literatur) J . van D i j k , Go t t (nach „ - . s e h e n Tex ten ) , in: R I A 

I I I (1957 -1971) , 5 3 2 - 5 4 3 ; vgl . auch die L i teratur m A n m . 1«. 
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Pantheons, wobei die sich uns darbietende sumerische Kosmo- und Theogonie in 
ihren Einzelheiten immer noch schwer zu durchschauen ist.18 Die Vorstellung von 
einem Götterstaat, in dem u. a. König und Ratsversammlung, höhere und niedere 
Götter sowie Götterboten ihren Platz hatten und in dem es Götterkämpfe sowie 
Götterhochzeiten gegeben hat, zeigt deutlich die gesellschaftliehe Bedingtheit sume
rischer religiöser Ideologie.19 In wie weit im einzelnen die Phänomene der sumerischen 
Religion, die vielfach erst aus der späteren Überlieferung bekannt sind, tatsächlich 
bereits für die frühdynastische Zeit in Anspruch genommen werden können, ist noch 
unsicher, jedoch dürfte hier ihr Ausgangspunkt zu suchen sein. 

Die religiöse Ideologie diente der Sicherung des Herrschaftsanspruchs der Könige. 
So stammen aus frühdynastiseher Zeit die ersten Belege für eine Gotteskindschaft 
der Herrscher, womit deren leitende Stellung in kultischen Angelegenheiten, nicht 
zuletzt im Bereich des Tempelbaues - wie die Darstellung von Königen auf Kunst -
den,kmälern jener Zeit zeigt - verbunden war. Mesilim von KiS (um 2600 v. u. Z.) 
war „der geliebte Sohn der Ninhursanga", Eanatum von LagaS (um 2470 v. u. Z.) 
„der von Mngirsu Gezeugte" und die Göttin Hanse erscheint als „Mutter des (Stadt
fürsten) Lugalanda".20 Das mit der Gotteskindschaft ausgedrückte Adoptivver-
hältnis Gottheit - Herrscher sollte die göttliche Berufung des Königs und seine Rolle 
als Vertreter der Gottheit gegenüber den Untertanen zum Ausdruck bringen.21 Das 
Bild des Herrsehers als Hirte, der die Versorgung und den Schutz des Staatswesens 
und seiner Bewohner im Auftrage der Götter zu gewährleisten hatte, läßt den sozialen 
Aspekt deutlich werden, der sich mit der Vorstellung vom Königtum verband. Die 
Gleichsetzung Hirtentum = Königtum war zudem die ideologisch verklärte Legiti
mation des königlichen Machtanspruchs in der Gesellschaft.22 Eine ideologische Recht
fertigung fand das Königtum auch in der Vorstellung, daß es „vom Himmel herab-

18 V g l , J . v a n D i j k , L e m o t i f cosmique d a n s l a pensee sumer ienne , i n : A c O r . 28 [1964— 
1965], 1 - 5 9 ; G . K o m o r ö c z y , D a s P a n t h e o n i m K u l t , i n den Göt ter l i s ten u n d in der 
Mytho log ie , i n : Or . N S 45 [1976], 8 0 - 8 6 ; ders., D i e mesopo tamische M y t h o l o g i e als 
S y s t e m , i n : O i k u m e n e 4 [1983], 1 0 9 - 1 1 9 . V g l . a n zusammen fas senden Dars te l lungen 
der sumer ischen R e l i g i o n v o r a l lem D . O . B d z a r d , M e s o p o t a m i e n . D i e Mytho log ie 
der Sumerer u n d A k k a d e r , i n : H . W . H a u s s i g (Hrsg. ) , W ö r t e r b u c h der M y t h o l o g i e 
1/1, S tu t tgar t 1965, 17—139; A . Fa l kens te in , D i e I n s c h r i f t e n G u d e a s v o n LagaS, I : 
E in l e i tung , B o r a 1966, 55 f f . ; W . H . P h . R ö m e r , T h e Re l i g i on o f A n c i e n t M e s o p o t a m i a , 
i n : C. J . B leeker — G . W i d e n g r e n (Hrsg. ) , H i s t o r i a R e l i g i o n u m . H a n d b o o k for the H i -
s t o r y o f Re l ig ions , B d . 1: Re l i g i ons o f the P a s t , L e i d e n 1969, 1 1 5 - 1 9 4 ; J . v a n D i j k , 
Sumer ische Re l i g i on , i n : J . P . A s m u s s e n — J . Laessoe (Hrsg.) , H a n d b u c h der Re l ig ions -
geschiehte, B d . 1, G ö t t i n g e n 1971, 4 3 1 - 4 9 6 ; T . J a c o b s e n , T h e Treasures o f Darkness . 
A H i s t o r y o f M e s o p o t a m i a n Re l ig ion , N e w H ä v e n — L o n d o n 1976 sowie d e n o b e n A n m . 
17 not ier ten B e i t r a g v o n J . v a n D i j k . Z u den i m 3. J t . v . u . Z . i n M e s o p o t a m i e n ver 
ehr ten semi t i schen G o t t h e i t e n vgl . J . J . M . R o b e r t s , T h e Ear l i e s t Semi t i c P a n t h e o n : 
A S t u d y of the Semi t i c De i t i e s A t t e s t e d in M e s o p o t a m i a before U r I I I , B a l t i m o r e — 
L o n d o n 1972; d a z u I . N a k a t a , i n : A S J 1 [1979], 63f f . ; vg l . auch G . P e t t i n a t o - H . 
W a e t z o l d t , D a g ä n in E b l a u n d M e s o p o t a m i e n nach den T e x t e n a u s d e m 3. J a h r t a u s e n d , 
i n : Or . N S 54 [1985], 2 3 4 - 2 5 6 . , 

« V g l . e t w a v a n D i j k R I A I I I ( 1957 -1971 ) , 5 3 8 1 ; K o m o r ö c z y O i k u m e n e 4 [1983], U l f -
20 V g l . Ä . W . S jöberg , D i e göt t l i che A b s t a m m u n g der sumer i sch -baby lon i sohen Herrscher , 

i n : OrSuec . 21 [1972], 8 7 - 1 1 2 . 
21 K i e n a s t Or . N S 42 [1973], 491f. 
22 V g l . dazu I . Seibert , H i r t — H e r d e — K ö n i g . Z u r H e r a u s b i l d u n g des K ö n i g t u m s in 

Mesopo tamien , Ber l i n 1969; H . W a e t z o l d t , i n : R I A I V ( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) , 424f. 
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kam" , wie es in der sumerischen Königsliste heißt, 23 also göttlichen Ursprungs war .24 

Eine Vergöttlichung der Herrseher selbst läßt sich für die frühdynastische Zeit nicht 
nachweisen, jedoch konnten die Könige nach ihrem Tode in den Rang von Göttern 
erhoben werden, wie etwa die legendären Fürsten von Uruk Lugalbanda und Gil-
games.25 

I m Zusammenspiel mit der innergesellschaftlichen Entwicklung der Stadtstaaten 
führte die gegen Mitte des 3. J t . v . u. Z. einsetzende Wasserverknappung in Ver
bindung mit einem Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche, wobei auch die 
Bodenversalzung zunehmend an Bedeutung gewann, zu einer Verstärkung der Rolle 
des Krieges im südmesopotamischen Bewässerungsbereich. In den militärischen 
Auseinandersetzungen ging es den Stadtstaaten außer um die Erringung politischer 
Vorherrschaft vor allem um die Vergrößerung ihres Anteils an kulturfähigem Boden 
sowie um die Kontrolle über das für die Bewässerung notwendige W a s s e r t Für ihre 
Kriegszüge versicherten sich die Herrscher des göttlichen Beistandes und Wohl 
wollens und rechtfertigten damit ihre eigenen Expansionsbestrebungen. Die errun
genen militärischen Erfolge waren zugleich gottgewollte Siege, für die man den 
Göttern Dank und Opfer schuldete. Andererseits stellte der Sieg des Gegners ein 
Vergehen gegenüber göttlichem Ratschluß dar. So wird in einer Inschrift aus der 
Sicht des Herrschers von Lagai berichtet, daß Lugalzagesi (um 2350 v. u. Z.), der 
Kön ig von Umma, die Stadt Lagas zerstört und Heiligtümer im Staatsgebiet von 
LagaS verwüstet und geplündert habe.2? Dies wurde als Kultfrevel betrachtet, der 
dem gegnerischen König , nicht jedoch dessen Gottheit angelastet wurde. Im Gegen
teil, die Gött in von Umma, Nisaba, wurde aufgefordert, das „Vergehen" des Lugal
zagesi zu ahnden.28 

I m Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Krise im Bereich des Staatsgebietes 
von Lagas im 24. J h . v. u. Z. scheint es auch zu Spannungen innerhalb der herr
schenden Oberschicht gekommen zu sein, die sich insbesondere als Gegensatz zwischen 
König und Priesterschaft manifestierte. Wichtigstes Zeugnis dafür sind die sog. 
Reformtexte des Uru'inimgina (um 2355 v. u. Z.), des letzten selbständigen Herr
schers von Lagas in frühdynastischer Zeit, der als Usurpator den Thron bestiegen 
hatte.2» I n sechs Inschriften, die drei Versionen dieser Reformen beinhalten, werden 

23 Der E in le i tungssatz der sumerischen Königs l i s te (nam-lugal an-ta e^de-a-ba „a ls das 
K ö n i g t u m v o m H i m m e l herabgekommen war " ) f indet sieh auch als Eintrag in l iterari
schen K a t a l o g e n ; vg l . S. N . K r a m e r , in R A 55 [1961] 171 Nr ^ 5 \ ( n a m - l u g a l h 

* Z u r sumerischen Königs l i s te vgl . zuletzt D . O . Edzard , m : V I (198(^1988), 77-84, 
P . Micha lowsk i , H i s t o r y as Charter. Some Observat ions on the Sumerian King List-, 
i n : J A O S 103 [1983], 2 3 7 - 2 4 8 . 

25 Vg l . v a n D i i k R I A I I I (1957—1971), 536. v 
26 V g l z. B . den quel lenmäßig gut dokument ier ten K o n f l i k t zwischen Lagas »nd U m m a 

dazu zu letz t J S. Cooper, Reconstruet ing H i s t o r y f rom Anc ient Inscr ipt ions : T h e L a -
gash - U m m a Border Confl ict , Ma l ibu 1983. Weihin-

« Zur Inschr i f t (Ukg . 16) vgl . Steible - Behrens Die a t s u n i e n s c h e n J 3 a u . u n d W e i l u n 
Schriften Te i l I 3 3 3 - 3 3 7 ; Cooper Sumer ian and Akkadian R o y a l Inscr ipt ions I , 781 

28 V g l H H i r s c h , Dfe „ S ü n d e " Lugalzagesis, i n : Festschrift für W i l h e l m Eilers, Wiesbaden 

V ^ R M k a , D i e innere Struktur der Re fo rmtex te UrukaginasvonLagas,™J*&-
41 U9731 4 - 1 3 1 0 4 - 1 3 2 (mit L i teratur) . Z u den Quellen vgl . Steible - Behrens, D i e rfteSJ^n BaoVund Weihinschr i f ten, Te i l I. 2 7 8 - 3 2 4 (Ukg. 1 - 6 ) ; Cooper Sumer ian 
and A k k a d i a n R o y a l Inscr ipt ions, I , 7 0 - 7 8 . 

29 
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frühere Mißstände sowie deren Beseitigung durch üru'inimgina geschildert. Dabei 
handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen, die frühere Übergriffe des Herrscher
hauses gegenüber der Priesterschaft und dem Tempeleigentum wieder rückgängig 
machen sollten. Inwieweit Üru'inimgina dabei versuchte, besonderen Säkulari
sierungstendenzen unter seinen Vorgängern Enentarzi (um 2375 v. u. Z.) und Lugal-
anda (um 2370 v. u. Z.) entgegenzuwirken, oder aber einen Prozeß aufhalten wollte, 
der sich schon zur Zeit davor vollzogen hatte, ist nicht eindeutig zu entscheiden.30 

In jedem Falle jedoch scheint es ihm um eine Verbesserung der Beziehungen zur 
Priesterschaft gegangen zu sein, die ihm als Usurpator wahrscheinlich oppositionell 
gegenübergestanden hat.31 Wirtschaftsurkunden jener Zeit zeigen aber, daß jener 
Teil der „Reformen", der das Verhältnis des Palastes zum Tempel betraf, nur pro
klamiert und nicht verwirklicht wurde.32 Inwieweit dabei von vornherein nur an 
eine Deklaration gedacht war, um sich als Usurpator ideologisch zu rechtfer
tigen, ist unklar, jedoch dürften die Restaurationsbestrebungen hinsichtlich der 
Stellung des Tempels und der Priesterschaft den objektiven Bedingungen und 
Notwendigkeiten zuwidergelaufen sein und waren daher wahrscheinlich nicht zu 
verwirklichen. 

Die im ausgehenden 3. J t . v. u. Z. mit den Eroberungen Sargons von Akkade 
(2340-2284 v . u . Z . ) 3 3 eingeleitete Periode größerer Territorialstaaten in Mesopo
tamien war durch Veränderungen im sozialökonomischen und politischen Bereich 
gekennzeichnet, die sich auch im ideologischen Überbau jener Zeit widerspiegeln. 
Die den agrarischen Nutzungsraum in zunehmendem Maße einschränkende Boden-
versalzung in Verbindung mit einer sich verschärfenden Trockenperiode, handels
politische Erfordernisse sowie nicht zuletzt wachsende innere gesellschaftliche Wider
sprüche hatten zur Überwindung des bestehenden Stadtstaatensystems gedrängt.34 

Die Entstehung des Staates von Akkade mit einem ausgedehnten Territorium, wie 
es insbesondere zur Zeit des Sargon und des Naräm-Sin (2260-2223 v. u. Z.) anzu
nehmen ist, stellte erhöhte Anforderungen an die zentrale Verwaltung und mili-

3« V g l . B . R . Foster , A N e w L o o k at the Sumer ian T e m p l e State, i n : J E S H O 24 [1981], 
22Ö-241 . 

31 Vg l . B . H r u s k a , D i e R e f o r m e n Urukag inas . D e r verspätete Versuch einer Konso l id i e rung 
des S tadts taa tes v o n Lagas , i n : K l i o 57 [1975], 43—52. 

32 Vg l . e b d . ; vgl . in diesem Z u s a m m e n h a n g auch D . O. E d z a r d , ,Sozia le R e f o r m e n ' ' i m 
Zweis t romland bis ea. 1600 v . Chr . : Rea l i t ä t oder l iterarischer T o p o s ? , in : A c A n H u 22 
[1974], 145 -156 . 

33 Zur Geschichte der A k k a d e - D y n a s t i e u n d ihren Eroberungen vgl . e t w a A . K a n u n e n -
huber, Histor isch-geographische Nachr ichten aus der a l thurr ischen Über l ie ferung, 
d e m A l te lamischen u n d den Inschr i f ten der K ö n i g e v o n A k k a d für die Zei t vor d e m E i n 
fall der Gutäer (ca. 2200/2136), i n : A c A n H u 22 [1974], besonders 2 1 4 - 2 4 3 (mi t u m f a n g 
reichen L i t e ra turangaben ) ; A . Wes tenho l z , T h e Old A k k a d i a n E m p i r e in Con temporary 
Op in ion , i n : M. T . Larsen (Hrsg.) , P o w e r und P r o p a g a n d a . A S y m p o s i u m on Anc i en t 
Emp i res , K o p e n h a g e n 1979, 107—124; z u m histor ischen Quel lenmater ia l vg l . g rund 
legend i m m e r noch H . Hirsch , D i e Inschr i f t en der K ö n i g e v o n A g a d e , i n : A f O 20 [1963], 
1 - 8 2 . 

M Vg l . d a z u H . N e u m a n n , B e m e r k u n g e n zu den E i g e n t u m s - und Wi r t scha f t sve rhä l t 
nissen in Mesopotamien gegen E n d e des 3. J a h r t a u s e n d s v . u . Z . , i n : J . H e r r m a n n — 
J . K ö h n (Hrsg.) , Fami l i e , S taat u n d Gese l l schaf ts format ion . Grundprob leme vo rkap i t a 
listischer E p o c h e n e inhunder t J a h r e nach Fr iedr ich Enge l s ' W e r k „ D e r U r s p r u n g der 
Fami l ie , des P r i va te igen tums und des S t a a t s " ( im D r u c k ) sowie die oben A n m . 6 notierte 
L i teratur . 
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tärische Sicherung des Reichsgebiets und war zugleich mit einer Vergrößerung des 
königlichen Grundbesitzes verbunden.35 

Das Kön ig tum gewann zur Zeit der Dynastie von Akkade eine weitaus größere 
Dimension als in frühdynastischer Zeit. Das monarchische Prinzip hatte sich end
gültig durchgesetzt und wurde zur bestimmenden Kra f t innerhalb der herrschenden 
Klasse und in der Gesellschaft. Äußerer Ausdruck für die herausragende Stellung des 
Kön ig tums war die für Naräm-Sin und Sarkalisarri (2223-2198 v. u. Z.) bezeugte 
Vergöttlichung des Königs, der als „Gott von Akkade" bezeichnet wurde. Der König 
galt als Schutzgott des Landes, der nicht mehr mit einem bestimmten städtischen 
Kul tzentrum in Verbindung zu bringen war, sondern für das Woh l des gesamten 
Reiches zu sorgen h a t t e t Aus Rechtsurkunden und Briefen der Akkade-Zeit wird 
deutlich, daß Eidleistungen seit Naräm-Sin unter Anrufung des Namens des Königs 
vollzogen wurden.»' Der Titel „Kön ig der Vier Weltgegenden" zeigt den Anspruch, 
den der Kön ig von Akkade erhob und der nicht mehr nur auf das süd- und mittel-
mesopotamische Kernland gerichtet war.3« 

Das Problem der Königsvergöttlichung ist vor allem unter zwei Aspekten zu sehen. 
Z u m einen war es die in den Händen des Königs konzentrierte Machtfülle, die es 
dem Herrscher gestattete, sich mit göttlichen Attributen zu versehen. Zum anderen 
sollte durch die Vergöttlichung der Machtanspruch verdeutlicht werden, den der 
Kön ig gegenüber den Bewohnern seines ausgedehnten Territoriums, der Priester-
sehaft sowie den noch existierenden gentildemokratischen Institutionen erhob.3» 
I n der Akkade-Zeit hatte sich die Zentralgewalt immer wieder mit partikularen 
Bestrebungen insbesondere der südlichen Reichsteile auseinanderzusetzen, und auch 
Naräm-Sin sah sich zu Beginn seiner Regierungszeit einer gewaltigen Aufstands
bewegung gegenüber, die er der Überlieferung nach erst nach sieben Jahren in neun 
Schlachten zerschlagen konnte.«» Die im Ergebnis dieser Auseinandersetzung wieder
gewonnene und in der Folgezeit unter Naräm-Sin ausgebaute Macht der Dynast ie 
gab dem Kön ig die politischen Mittel in die Hand, die Aufwertung des Königtums 
auch ideologisch-religiös zu untermauern/*1 

Unter dem zweiten König der I I I . Dynastie von Ur, Sulgi (2093-2046 v. u. Z.), 
griff man diese Tradition der späten Akkade-Zeit wieder auf. Auch hier hatte sich 
der Kön ig anfangs möglicherweise mit Unruhen und einer vielleicht mit den Gutaern 
in Verbindung zu bringenden äußeren Bedrohung auseinanderzusetzen.« Die unter 

35 Vgl . e twa N e u m a n n Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (oben A n m . 7). 
36 Vg l . Bottero, i n : Fischer Weltgeschichte B d . 2, 109f. 

« Vgl . I . J . G e l b , Glossary of Old Akkad ian , Chicago 1957, 194; D . O. Edzard , in : A b 

38Vgl ( 1 W 6 W 8 Hal l o , Ear l y Mesopotamian R o y a l T i t les : A Philologie and Historical 
3, ^ ^ i ^ S ^ Ä ^ h A . Falkenstein, in : B i O , 7 [1950], 58 mit A n m . 8 so

wie W H . P h . Römer , Sumerische . K ö n i g s h y m n e n ' d e r Ism-Zeit , Leiden_196o, 5 5 - 5 / . 
40 Vgl . A . K . Grayson - E . Sollberger, L' insurrectkm generale contre ^aram-Suen in : 

R A 70 [1976], 103 -128 ; T . Jacobsen, Iphur -K i sh i and His Txmes, m : A f O 26 [ 1 9 7 8 -

*< V g L d a z u ' / e t z t auch W . Farber, Die Vergött l ichung Naräm-Sins , i h : N S 52 [1983^ 
67-72; kritisch dazu jedoch H . H i r s c h , Ideo loge emer Stadt, m : A f O 29/30 [ 1 9 8 3 -

« E d z a r d ^ r n / F i s c h e r Weltgeschichte Bd . 2, 139; C. W i e k e , in : P . Garelli (Hrsg.), Le 
palais et la royaute (Archäologie et civilisation), Paris 1974, 181 mi t A n m . 75. 
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Sulgi erfolgte ökonomische, politische und militärische Konsolidierung des Staats
wesens der Ur I I I -Dynast ie sowie die geographische Ausweitung des Beiches er
möglichten es dem König im 30. Jahr seiner Regierung, sich gleichfalls vergöttlichen 
zu lassen.43 Damit wurde die absolute Gewalt des Herrschers religiös verbrämt und 
abgesichert. In Kapellen für die als Schutzgötter des Landes fungierenden Könige 
der I I I . Dynastie von Ur brachte man ihnen Opfer dar und stellte ihre Statuen auf.44 

Eine besondere Bedeutung hatte die Königsvergöttlichung für die Entwicklung der 
„Königshymne" als literarische Gattung. In den Königshymnen, die vor allem aus 
der Zeit der I I I . Dynastie von Ur (hier insbesondere von Sulgi) sowie aus der frühen 
Isin-Periode überliefert sind, wurden die Wohltaten und besonderen Eigenschaften 
des Herrschers gepriesen. Die Königshymne kam im kultischen und höfischen Bereich 
zur Anwendung, wo sie im Rahmen von Zeremonien, die die Person des Herrschers 
betrafen, vorgetragen wurde.45 

In den vorliegenden Zusammenhang gehört auch das Problem der politischen Ten
denzschriften. Dieser von C. Wilcke geprägte Begriff umfaßt jene mythologischen 
Dichtungen, die in religiös verbrämter Form politische Ereignisse oder Zustände 
tendenziös reflektieren.* So entstand gegen Ende des 3. J t . v . u. Z. die sumerische 
Dichtung „Fluch über Akkade" , eine in der altbabylonischen Zeit recht häufig ko
pierte Komposition.4? In die Form einer Legende gekleidet, stellt die Erzählung die 
literarische Reflexion des Aufstiegs und Niedergangs der Dynastie von Akkade dar. 
Entgegen den überlieferten historischen Tatsachen wird hier die Ursache für den 
Zusammenbruch des altakkadischen Reiches in einem militärischen Vorgehen des 
Naräm-Sin gegen Nippur gesehen. So soll der König Mppur überfallen und aus
geplündert und das Heiligtum des Gottes Enlil zerstört haben. Dieses Sakrileg führte 
letztlich dazu, daß die großen Götter die Stadt Akkade mit einem schweren Fluch 
belegten, der die Zerstörung und Verwüstung der Stadt bewirken sollte und schließlich 
auch bewirkte. Die Komposition endet mit den Worten: „Dafür, daß Akkade ver
nichtet worden ist, sei Inanna Preis!" Dieser Schluß läßt die Dichtung als eine primär 
politisch motivierte Tendenzschrift charakterisieren, die ihren geistigen Ursprung 
in der Haltung der Enlil-Priesterschaft von Nippur hatte und möglicherweise mit 
der Zerschlagung der gegen Akkade gerichteten Aufstandsbewegung zu Beginn der 
Regierungszeit des Naräm-Sin zu verbinden ist.4» 

Zugleich läßt dies die besondere Rolle, die Nippur im geistig-religiösen und somit 
im politischen Leben Südmesopotamiens spielte, deutlich werden. Obwohl selbst 
höchst selten Ausgangspunkt politischer Machtbestrebungen, war Nippur doch von 
4a V g l . W i l c k e ebd . 179f . ; J . K l e i n , T h r e e Sulgi H y m n s . Sumer ian R o y a l H y m n s Glori -

f y i n g K i n g Sulg i o f U r , R a m a t G a n 1981, 36. 
44 V g l . W i l cke , i n : L e pa la i s e t l a r o y s u t e 190f. A n m . 51. 
4 j Z u d e n K ö n i g s h y m n e n v g l . vo r a l l em G . K o m o r ö c z y , D i e K ö n i g s h y m n e n der I I I . 

D y n a s t i e v o n U r , i n : A c O r H u 32 [1978], 3 3 - 6 6 ; K l e i n Sulgi H y m n s ; ders., T h e R o y a l 
H y m n s o f Shulg i K i n g o f U r : M a n ' s Ques t for I m m o r t a l Farne, P h i l a d e l p h i a 1981; 
R ö m e r , , K ö n i g s h y m n e n ' der I s in -Ze i t . 

40 V?.1 - .C" W u o k e > Pol i t i sche Oppos i t i on nach sumer ischen Que l len : D e r K o n f l i k t zwischen 
K ö n i g t u m und R a t s v e r s a m m l u n g . L i t e ra turwerke als pol i t ische Tendenzschr i f ten , i n : 

_ A . F i n e t (Hrsg. ) , L a v o i x de l'opposition en Mesopotamie , Brüssel , 1973, 3 7 - 6 5 . 
4 ' V g l . A . Fa lkens te in , F l u c h über A k k a d e , i n : Z A 57 [1965], 4 3 - 1 2 4 sowie zu le t z t J . S. 

Cooper , T h e Curse o f A g a d e , B a l t i m o r e — L o n d o n 1983. 
48 V g l . Fa lkens te in Z A 57 [1965], 47 ; J a e o b s e n A f O 26 [ 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ] , 7 f f . ; Cooper Curse 

of A g a d e lOf. ^ 
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großer Bedeutung für das Kräftespiel politisch widerstreitender Parteien. Der Besitz 
der Stadt sowie das Wohlwollen der Enlil-Priesterschaft hatten entscheidenden Ein
fluß auf die Sicherung politischer Machtpositionen in Südmesopotamien. Zur Zeit 
der I I I . Dynastie von Ur waren die Provinzstatthalter Babyloniens und des Di jäla-
Gebietes in einer Amphiktyonie vereint, in deren Rahmen sie die Heiligtümer von 
Nippur mit Opferlieferungen, bestehend aus Tieren, zu versorgen hatten/«9 Neben 
Ur, der Königsresidenz und Hauptstadt des Reiches, und Uruk als Herkunftsort 
des Dynastiebegründers Ur-Nammu (2111-2094 v. u. Z.) war Nippur die dritte 
Stadt, in der die Investitur der Ur III-Herrseher vollzogen wurde.50 Es war daher 
auch ein kluger Schachzug des Isbi-Erra (2017-1985 v. u. Z.), des Fürsten von Isin, 
als er sich in der Auseinandersetzung mit Ibbi-Sin (2027-2003 v. u. Z.), dem letzten 
König der I I I . Dynastie von Ur, darauf berief, daß der Hauptgott von Nippur, Enlil, 
ihn - Isbi-Erra - als König bestätigt hatte, womit die Rechtmäßigkeit von Ibbi-
Sins Königtum angezweifelt werden konnte.51 

I m Rahmen einer Darstellung des Wechselverhältnisses von Politik und Religion 
für einen Zeitraum von eintausend Jahren konnten naturgemäß nur einige Aspekte 
dieser Problematik herausgegriffen und vorgestellt werden. Wichtige Bereiche des 
politisch-religiösen Lebens, wie die Durchführung von Festen, die - lokal oder über
regional - von großer gesellschaftspolitischer Bedeutung waren,S2 mußten unberück
sichtigt bleiben. Auch die Übernahme religiöser Funktionen und Ämter durch könig
liche Verwandte in lokalen Verwaltungszentren, was die politische Einflußnahme 
des Herrschers im lokalen Bereich sichern half, kann hier nur erwähnt werden.53 

Trotzdem dürfte deutlich geworden sein, welch große Bedeutung der religiösen 
Ideologie in ihrem untrennbaren Zusammenhang mit den sozialökonomischen und 
politischen Entwicklungen zur Zeit der frühen Klassengesellschaft zukam.54 

« Vg l . W . W . Hal lo , A Sumerian A m p h i c t y o n y , in : J C S 14 [1960], 8 8 - 1 1 4 . 
50 Vg l . die bei Wi l cke , i n : L e palais et la royaute 198 A n m . 88 zitierte Li teratur . 
51 Vg l . C. Wi l cke , i n : Z A 60 [1970], 57ff. 
52 Vg l . dazu e twa J . Renger , isinnam epesum: Überlegungen zur F u n k t i o n des Festes in 

der Gesel lschaft , i n : A . F ine t (Hrsg.) , Ac tes de la X V I I e Rencontre Assyr io logique Inter 
nat ionale , H a m - S u r - H e u r e 1970, 7 5 - 8 0 . 

53 Vg l . e twa N e u m a n n J a h r b u c h für Wirtschaftsgeschichte (oben A n m . 7), A n m . 47 
(Akkade -Ze i t ) und 64 (Ur H I - Z e i t ) . 
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