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mitannisch - hunitischen Siedlunsszentren

Das Reich und seine Sprachen

Der siidosttiirkisch - nordmesopotamische
Raum ist in vielfiiltiger Hinsicht gerade fiir den
Orientalisten und Archiiologen von besonderem
Interesse; ist doch hier das Ker:ngebiet des Mi-
tannireiches zu suchen, das in der Mitte des
zweiten vorchristlichen Jahrtausends neben
Babylo,n und Aegypten die dritte politische
Grossmacht (2 ) im vorderen Orient darste,llt,
wihrend sich das hethitische Imperium in einer
Krise befindet und Assyrien, zwar offiziell
Vasall Babylons, tatrichlich mitannisches Ein-
flussgebiet und wenigstens zum Teil hurriti-
sches Siedlungsgebiet ist. Die Mitannikiinige
sind mit den Pharaonen verschwd.gert, der
bekannteste, T\rgratta ist einer der Hauptkor-
respondenten des aegyptischen Herrschers in
den Briefen aus El-Amarna. Erst den vereinten
Anstrengungen des fiihigen hethitischen Kcinigs
$uppiluliuma und des aufstrebenden Assur
gelingt es schliesslich, die Macht dieses Riva-
len zu brechen. Assur tritt dann, nicht ohne
wiederholte Riickschliige, das Erbe der mitanni-
schen Macht in Nordmesopotamien an.

Was wir vom Reich Mitanni wissen, stammt
aus den Berichten, Briefen und Vertrd.gen. die

(1)  F.  Imparat i ,  I  Hurr i t i  (p.  57);  ve:1.  auch F.  Scha-
chermeyer,  Idg.  u.  Or ient  (p.  57).

l2)  A.  Gi j tze,  Hethi ter  (p.  101) nennt es den
"mS.ohtigsten Sta.at zwischen 1800 und 140O".

Purtroppo, inve,ce, non si 6 ancora, stabilita con
sicurezza I'ubic,azicine di Waggukkanni, la capitale
del regxro mita,nnico, ne siamo quindi potuti venire
in possesso dei documenti c,he presumibilmente do-
lrevano trovarsi nelll'archivio regio della eittJr,, e che
ci avrebbero perm€sso di cojnoseere I'evoluzione in-
t€rna di questo potente stato, il quale. durantp il
XV. ,sec.a. Cr., tenne I'egemonia s'ui pifr importanti
regni dell' Asia occidentale antica.(l)

uns die Nachbarn dieses Reiches iiberliefert
haben. Die ethnische Gliederung ist der dm
Hethiterreiches lhnlich:(3) eine indogermami-
sche (vielleicht indischel Firrstenschicht fiihrt
die hurritsche Grundbevdlkerung(41 auf den
Gipfel ihres politischen Einflusses, nachdem
sich d iese Hurriter durch Jahrhunderte als
integrierender kulkureller F'aktor in Vorder-
asien geltend gemacht hatten,(51 wie man erst
'neuerdings immer deutlicher zu erkennen be-
ginnt(6). Ob es sich bei Subariiischem und
Hurritischem um identische oder verwandte
Elemente handelt, muss dahingestellt bleiben.
Mcglicherweise handelt es sich bei <SubarLu>>
um keinen ethnischen, sondern lediglich um

(3)  G. Contenau, La Civ i l isat ion,  1948.
(4)  Ztr  Lebenskraf t  und.  Expar,s ionsenelgie d ieses

Volkes vgl .  A.  Moortg:at ,  Gesch.  Vorderasiens
{ p . 3 4 7  f t ) .

(5)  s iehe Anm. (4) ,  (p.  341 f f  ) .  Uber das Weitenr i rken
hurr i t ischer Kul tur  bes.  in den lokalen Euphrat-
f i i rs tent i imern s.  A.  Moortgat ,  Basal t idol  (p.  215).
(  . .  the prominence of  l {urr ian in the archive of
Hattusas is  due to the g:reat  extension of
Mitannian power in the per iod preceding the
reign of  Suppi lu l iumas>, O. R.  Gurney,  The
Hittites-

t  6)  Manches,  d,a-s t radi t ionel lerweise in b i )dender
Kunst  ur-d Mythologie a ls "hethi t isch" bezeichnet
wird,  is t  e igent l ich hurr i t ischer Herkunf t  (vgl .
auch A. Gijtze, Tell Halaf (p. 243 ff\. "Zu der
Ubaid-ZeiL, also der alleriiltesten Periode Babylo-
niens.  war d ie l (u l tur  in Subartu s icher l ich h6lrer
also dort . " ,  A.  Ungnad, Subartu 1p.  181).  Zw
Namen des Euphrat  vgl .  ders.  a.a.O. (p.  97):

a



einen geographischen Terminus (7 ) . Eine
Nachbliite huritischen Volkstums stellt sicher
das Reich lJrartu dar, das sich zwischen gOJ

und 600 v. Chr. um den Van-See (dem klassi-

schen lacus Thospitis) konzentr' ierte.

Abgesehen von politisch bedingten Ver-
s;chiebungen lSsst sich der zentrale Bereich
mitannischer Machtentfaltung aus der geogra-

phischen Lage seiner Nachbarstaaten erschlies-

sen. Wenn man den von den Anrainern Iquwa,

AIge, Assur, Nuhaqge, Agtata und eventuell

Kargamig eigenommenenRaum inAbzug bringt,

ergibt sich der Bereich des Tirr-Abdin (des

klassischen Mons Masius, bz,v. des Kaqiarige-

birges) als das 7'entrtm hurrisch-mitannischer
IVfachtexpansion in der Mitte des zweiten

vorschristl ichen Jahrtausend,s. Dass die wich-

tigsten Siedlungszentren nicht im Fldchenmittel-
punkt(8), wohl aber an strategischen und adnri-
nistrativen Schwer'punkten zu suchen sein wer-
den, versteht sich von selbst.

Dass sich auch solche Schwerpunkte ver-

lagern kirnnen, ist bekannt. Auffii.llig in diesem

Zusammenhang ist die spitere administrative

Aufteilung des fraglichen Gebietes durch die

Assyrer in die Urasischaften $uta und Naoula,

zwischen denen der Harmis die Grenze zu

bilden scheint. Die ehemalige Mitannihauptstadt
Waqguganni scheint zu der Zeit ihre Bedeutung

eingebiisst zu haben.Nasibina wird erst nach der

Zeit cies ersten Erober'ers des Mitannigebietes,

Aciad Nirarr tr., zlr Provinzhauptstadt erhoben.

Wenn man bedenkt, dass es sich beim zweiten

Jahrtausend um eine Zeit handelt, die geradezu

durch ihre Dokumentierwut gekennzeichnet ist,

wd,re es verwunderlich, wenn die Kdnige von

Mitanni, die mit der grossen Welt in oiplomati-
schem, ja verwandtschaftl ichem Verkehr stan-

den, der Gepfiogenheit ihrer Epo'che nicht ge-

folgt wbren, d.h. es i,st nicht bloss zu vermuten,

dass sowohl in der Hauptstadt des Reiches,

Wagquganni, wie auch in dem kultischen

Zentrtm Kahat Archive zu finden sein werden,

sondern dariiber hinaus ist - in Parallelitit zu

So u.a.  F.  Bi label  u.  A.  Grohnrann, Gesch.  Vorder ' -
asiens (p.  250);  man beachte al lerdings A.  Ungnad,
Subartu (p.  90).  Zur e lhnologischen Fragesie l lu l tg
sind u.a.  zu verg: le ichen: V.  Chr ist i ,an,  Untersu-
chungen (p.  1,  f f  ) ;  E.  A.  Speiser ' .  Cont inuance
(p.  48);  ders. ,  Mesopotamian Or ig ins;  O'C.al laghan,
A Contr ibut ion.
Dass der Name "Mitanni"  mi jg l icheru 'e ise in
"Mygdonia."  for t lebte,  darauf  hat  u.  W. zuersl
F ' .  Bork h ingewiesen.

dem hethitischen Bofazkoy - zu erwarten, dass
Texte nicht nur in der internationalen babyloni-
schen Diplomatensprache, sondern auch (vor
allem solche poetischen und Iiturgischen In-
halts) in der hurrit ischen Landessprache vor-
handen sind.

<<. -  .  d ie Archive,  Te(te,  Br i ldzeugnisse des Kern-
staates von Mitanni  s ind noch ungeborgen_ Ich mi_isste
an dem Buch ohne al le Tei lnahme gearbei tet  haben,
q ' i inschte ich nicht  t ief ,  d ie Auseirabung von Mitannis
grossen StAdten,  den Fund seiner Archive bald zu er le-
ben.> (M. Mayrhofer ,  fndo -  Ar ier ,  p.  11)

Was dies fiir die Erforschung einer Sprache
wie des Hurrit ischen bedeutet, die bei leider
schwer zuginglicher Dokumentation so grosse
Bedeutung im alten Orient sDielte, ist schwer
zu iiberschatzen. Wenn iiberdies w,enigstens
weitere Spuren der Sprache der indogermani-
schen Fiihrerschicht zu Tage triten (9) (und
zwar wiederum in Parallele zum hethitischen
Material aus Bofazkciyl, wdre auch der Indo-
germanistik und iiberhaupt der Historie der
Vcilkerbewegungen im Vorderen Orient weiter-
geholfen.

Wenn auch mi t  Bi label (10)  n icht  an e ine
Mischsprache als mitannisches Reichsidiom
gedacht werden kann, so erheben sich doch zwei
Fragen (besonders, wenn man mit Ungnad(11 l
das Vorhandensein einer Keilschriftabart im
Haburquellgebiet im 3.Jt. ablehnt): 1) Welcher
Sprache bedienten sich die Mitanniherrscher
im eigenen Lande ? und 2 ) hatten die Hurriter
der vormitannischen Zeit eine eiqene Schrift
und welche ?

Die Funde

Ein weiteres wichtiges Problem stellt das
Kulturgut des Mitannireiches dar, von dem nur

(9)  Fal ls  s ie um die f ragl iche Zei t  n icht  schon aus-
gestorben is t  (A.  t tngnad, Subartu;  p.  129).  Vgl
auch F.  l l rozny,  Die Ldnder Hurr i  (p.  110).
"Die Landessprache dieses Reiches war n icht  d ie
ar ische,  sondern die hurr i t ische,  in der I ( i jn ig
TuErat ta sogar mit  Amenophis I I I .  korrespond, ier t ;
Mi tanni  rvar a lso ein hurr i t ischer Staat .  dessen
I(iinigshaus indo-arisch war - und d,as auch
vie l ler icht  nur in den Anfd.ngen, von denen s ich.
eine Tradi t ion ar ischer Mannesnamengebung her-
le i tet ,e :  d ieFrauennamen der l ( t in igsfami l ie s ind
hurr i t isch und f i i r  e inen spduteren I ( i in ig is t  e in
hurr i t ischer Nebenname nachzurveisen. ' )  (M.
Maylhofer ,  Indo -  Ar ier ,  p.  28)
s i ehe  Anm.  7 )  ( p .  138 ) .
s iehe Anm. 6,  A.  Ungnad (p.  152) <On peut se
demander s i  les Indo -  Aryens ne se sont  pas
promptement assimi l6s aux Hourr i tes,  arm6s de la
cul ture uLssyro-babylonienne, comme ce fut  le cas
des Cassi tes. .> Dussaud, Rezension,  p.  281 b)

( 1 0 )
( 1 1 )

( 7 1



relativ spiirliche Nachweise vorhanden sind.

Genauer gesagt, sind wir gut iiber dessen

Ausprd,gungen an den Randgebieten unter-

und r ichtet  so z.B.  vomTel l  Atqana(Ala lah)  (12)

im Westen mit dgdischen, vom Tell Nuzi(131

und Bil la(14) im Osten mit z.T. babylonischen

Einfl i issen. Doch auch aus dem Reichsinneren

wurden mehrere Siedlungen erschlcs.sen wie Tell

Fecheriya ( 15 ) , Tell Halaf (16 ) , TelI Chuera (17 ) ,
Tel l  Braq(18)  u.a.  Sie a l le  ergaben f i i r  d ie

fragliche Periode in erster Linie ein Keramik-
rnaterial, dessen Zuordnung erst in letzLer Zzit
gelang.

Die hurrit ische Kultur, die im 3. JahrLausend
zwischen dem Tauros und den iranischen

Randbergen verbreitet gewesen war (19 l , diirfte
einiges vom einheimischen Substrat - dem
Gebiet. der Tell lIalaf - und - Obeid Kultur -

fbernommen haben, wievie] und in welchem
Masse ist aber noch nicht ganz geklirL(20! ,
ebenso wenig auch in welcher Form sich die
bodenstdndige- Schicht weiterentwickelt hat.
Als ein Beispiel ciafiir kann Ras $amra
(Schichte III, 30C0-2500/400 ) mit Flaschen-
formen und reicher, dunkler Ornamentik auf
hel lem Grund lTat . I / l -4)  genannt  werden(21) .
I n  Hama dagegen  (Sch i ch te  J ,24CJ-2J00 )
kommen hohe Flaschen und schlanke Becher
mit abgesetztem Fuss und breiten waagrechten,
dunklen Stre i fen vor  (Taf .  I /5-51(221.  Im 1.
Viertel biszurMitte des2.Jahrtausendserscheint
im Chaburgebiet die danach benannte Chabur -

Keramik, eine Ware, die ourch Flaschenformen,
Schalen(23) und Becherformen in <buff> und
gr'i inl icher Farbe mit einfachen geometrischen

Mustern in schmalen Blndern (24 l charak-
terisiert wird(Taf.I/T-8, Taf .II/1-5). Diese Or-
namentik besteht entweder aus einfachen paral-
lelumlaufenden Streifen oder solchen in Ver-
bindung mit innengestrichelten Dreiecken und
Kreuzen (25]' vorzugsweise auf der Schulter

( l2 l  H.  Th.  Bossert ,  AlLanatol ien (Taf .  153/665),  L.
Wcol ley,  Ala lakh 1o.  1-37).

(13) R.  F.  S.  Starr ' ,  Nuzi  (p\ .  275,  Taf .  25 B)
(14 )  s i ehe  Anm.  7 ) ,  O 'Ca l l aghan  (F iE i .  27 )
(15) C.  W. McErn'a-n,  Soundir igs (p.  22 f ) .

A.  Moortgat ,  Tel l  Fecher iye (p.  429 t t )
(16) s iehe Anm. 6) ,  A.  Gi i tze (F, .  213 f f  )
(17) A,  Moor ' tgat ,  Tel l  Chuera. .
(18) M. E.  L.  Mal lowan, I raq (Taf .  LXXVII /1-6)
(19 )  A .  Moo r tga t ,  B i l dwe rk  ( p .  26 )
(20) K.  Bi t te l ,  Glundzi ige (p.  64)
(21,  K.  Bi t te l ,  H.  Qambel ,  On As) 'a rp.  112,  FiC.  89)
\22) a.a.C. (p.  105,  Fig.  83)
r23) O'Cal laghan, A Contr ibut ion (p.  8 f f )
\24\  C.  W. McErvan, Soundings (p.  22 f  )
1251 s iehe .Anm. 23)

(Taf. II/1-31. Nach McEwan kann diese Ware
in 3 Phasen eingeteilt werden, in denen sich eine
Tend:nz von eher groben und breitetr Formen
mit breiter Bemalung zu langschmileren und
diinneren Typen mit engeren Mustern zeigt126l .

Im 15. Jahrhundert tritt in demselben Raum
eine Keramik auf, die vorwiegend durch hohe,
schlanke Becherf ormen mit abgesetztem
Stancifuss, seltener Flaschenformen, die durch
eine charakteristische Ornamentik gekenn:eich-
net ist und als tvpisch hurritisch bezeichnet
wird (27 ) . Sie zeigt auf dunklen Streifen auf
hellem Grund weiss gemalte Ver'zierungsn
gecmetrischer (Dreieck, Halbbtigen, M5ander,
Punktkreise, Schachbrett) und figuraler(Vcjgel)
Art  (Taf.  I /g-10,Taf . I I /6-14) (28).  Diese Kera-
mik wurde zuerst als Nuzi - Keramik(29 I be-
zeichnet, speter als tyoisch mitrnnisch (30 ) .
Uher ihre Herkunft sind die Meinungen ge-
teilt. A. Moortgat (31) sieht in ihr eine
Fortsetzung der Chabur - Ware und" einer
H.lteren bemalten, ohne aufgesetzte weisse Or-
namentik, wlhrend sich McEwan fiir eine di-
rekte Entwicklung aus der Chabur - Ware
ausspricht, was seiner leinung nach das Vor-
handensein von Vdgel - und Tiermustern der
mitannischen Ware in Chabur - Te,chnik
beweist(32). Daneben gibt es noch eine wenig
bekannte und ka,um eingeordnete Keramik mit
tiefrotem F'arbiiberzug, die mit der mitanni-
schen und. Chabur - Ware gleichzeitig ist(331,
wie auch eine Vorliebe fiir glacierten Ton
(Fritte ) . In der mittelassyrischen Per'iode (13.
Jhd.l mit den charakteristischen Zitzenbechern
erlischt dann die mitannische Keramik (34 ) .

Neben der Grupp: der Keramik miissen auch
noch die Rollsiegel aus Faience erwdhnt wer-
den, die die Staatsgcitter j,n Gebets - und Ein-
fiihrungssz,enen darstellen t 35 i .

Zur Grosskunst des Mitannireiches musste
A. Moortgat 1934 noch feststellen, dass sie uns
noch vorenthalten geblieben sei(36). Seither
ist ausser dem besonders hervorhebens,werten
Bas - Relief des Krinigs $auggatar nicht allzu

(26) s iehe Anm. 24)
(27) A.  Moortg 'at ,  Gesch.  Vorderasiens (p.  344)
(28 I  s i ehe  Anm.  23 )
(29) A.  Moortgat ,  Tel l  Fecher iys (p.  431)
(30) s iehe Anm. 23,  24)
(31 )  s i ehe  Anm.  29 )

A. Moortgat ,  Tel l  Fecher iye und Tel l  Aihun (p.  181)
(32,  s iehe Anm. 24)
(33) s, iehe Anm. 23)
r34) C.  W. McEwan, So,undings (p.  23)
(35) s iehe Anm. 27\  (p.  346\
(36) A.  Moortgat ,  Bi ldu 'erk (p.  28)



viel bekannt geworden. Im Mittelpunkt stehen
Motive, die die Erneuerung des Lebens aus
dem Tode symbolisir:'ren, w'le ein Baum mit
gefliigelter Sonnenscheibe und der Lebensibaum
( auch als Standarte wie beim $auqqatarrelief ) .
Daneben erschcinen auch Szenendarsteilungen -

Kampf von Helden gegen Lowen, Wagenkimpfe
mit Lebensibaum und seltener Trinkszenen -

und eine besondere Vorliebe ft ir Mischwesen:
Sp,hingen, Greife, Fli igellciwen(37), ldwenkdpfi-
ge f)dmonen u.s.w.

Die Mitanni - Kunst bildet, 'wie an den Mo-

tiven ersichtlich, eine Briicke zwischen der alt-
sumerischen und assvrischen und hat aus-
gesprochen expans,iven Charakter (38 ) , deren

Spuren man in Einfliissen in der hethitischen

Grossplastik sehen kann - Fiiigelsonne. Dilmo-
nen, sonnenstiitzende Mischwesen (39 ) .

In der Baukunst sind Hausformen vom Ty-
pus Hilani fiir cias hurritisch-mitannische Ge-
biet charakteristisch (s. Tell Fecheriya und Tell

Atgana l . Ihre Verbreitung ist von Nordsyrien
bis Assyrien nachzuweisen. Es handelt sich da-
bei um ein Langhaus, dessen Herd an einer
Schmalseite liegt, woran sich Nebenrilume an-
schliessen. Den Hauptraum bildet der Trakt mit

der Eingangshalle an einer Langseite. Der Bau
ist in Steinen errichtet, worauf Lehmzi:gelmau-

(37) s iehe Anm. 27)
(38) s iehe Anm. 36)
(39 )  s i ehe  Anm.  20 )

( p . 3 4 6 )
(p .  29 )
(p.  63 f )

ern aufgefi ihrt sind. Die Sockelsteine bilden die
Basen fiir Orthostaten, wdhrend die Sdulen der
Einga-ngshalle mit Plastiken verziert sind, die
auf 'Iieren stehende vergrittlichte Krinige zei-
gen (40 ) . Die Baukunst, die Keramik und Gerbte
zeigen einen ganz and€ren Charakter als die des
inneranatolischen Gebietes. Der nordrnesopota-
mische Raum triigt daher nicht die Ziig,. einer
abge'wandelten hethitischen Kunst(41), viel-
mehr hat dieser zu der Zeit des Mitannireiches
beeinflussend gewirkt und besitzt ein eigenes
gestalterisches Formwollen (siehe auch obsn).
Wie die Mitanni-Kunst alte Einfliisse mit neuen
verbindet, so zeigt auch die Religion gemisch-
ten Charakter, d.h. sie trrigt teils sumerisch-
akkadische, teils j i ineere westlich semitische,
teils huruische und indogermanische Ziige. Te-
gup und seine Gemahlin Chepat sind hurri-
t isch(42) ;  beide Gesta l ten erscheinen auch in
Yazrhkaya und bewerisen wieder den stark ex-
pansiven Charakter d,er hurrit,ischen Kultur.
Trotz aller dieser F'uncie und Erkenntnisse ist
man iiber die Religion selbst und besonders
iiber deren Riten noch nicht gut unterrichtet.

Wenn sich das hurritische Hauptheiligtum
des Mitannireichss, Kahat, Iokalisieren l iesse,
kirnnte dies einen entscheidenden Eeitras zum

( 40 )  s i ehe  Anmr  36 )  ( p .  4  f ,  Abb .  . 1 )
(41) V.  Chr ist ian.  I jntersuchungen (p.  1 f f ) .

K. Bittel, Grundziig:e (p. 63).
(42) s iehe Anm. 27) (p.  345\
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Probiem des hurritischen Kuitureinflusses im
Hethiterreich bedeuten (43 ) .

Feldzugsberichte
(Karte im Anhang)

Zur Lokalisierung der wichtigsten hurri-
t isch-mitannischen Siedlungszentren kann ein
mehrmals beschrittener Weg mit Nutzen noch-
mals begangen werden: die Namen der wichtig-
sten Mitannisti idte sind uns bekan,nt aus Berich-
ten vor allem $uppiluliumas und der assyrischen
Iferrscher Adad NirAri I., Salmanassar I., Tu-
kulti-Ninurta I., Tiglat-Pileser I., Adad Nirdri
II., und Assurnasirpal II., die dieses Gebiet krie-
gerisch beriihrt haben. Die tatsichliche Lage
der in ihren Berichten genannten festen Punkte
wdre an Hand einer Rekonstr-uktion der Marsch-
routen hethitischer bzw. assvrischer Heere und
deren Einordnung im Geld,nde, sowie mit Hilfe
von Funde'n zu ermitteln und zu verifizieren.

Besonderes Augenmerk kommt hilebei fol-
genden Stridten zu, die einerseits als Hauptorte
hurritischer Besiedlung, anderseits als Bollwer-
ke mitannischer polit ischer Macht gelten und
zweifelsfrei im engeren Raum des Tfir-Abdin
zu suchen sind: Wa.glugan,ni (Nebenforrnen:
Uqqukanni und vermutlich SikAni), $ura (dane-
ben :  Sura,  $ur i l ,  $uta ($ut i l ,  Nabula,  Tabi te
{Tabiti, Dabite, weiters mdglicherweise: Taidi,
T id i ,  T idu,  TAdi) , I r r i te  ( I r r id i ,  (Jar ic i i ) ,  Kahat ,
Huzirina und Hurra. Die wichtigsten Lokalisie-
rungshypothesen sind im Anschluss an die fol-
genden Textstellen gegeben. (Die Chronologie
folgt der E. Weidners, AfO XV, p. g8l.

.IIDAD-NIR,{RI I. (1304-l2ZBt

Steintafellnsc.hrift I{AII I,5 (Nr. 780), Vs. Zeite, 6-14,

. . . der lhre (die gubari) Liinder zerstampfte
von LuMi .und dem La,nde Ra,piku
bis Eluhat; der iibenviltigte die Stiidte Taidi,
$uri, Kahat. Ama,saki,
Hurra, Suduhi, Nabula,
U.lSukani und Irridi.
den Bereich des I(agia,ri bis Eluhat,
tlie Feste der Stadt Sudi, die Feste von
I larrani  b is h in nach Xalgami5am fTferdesEuphrat

Adad-Nirari I. hat <Taidi wieder aufgebaut
und seine Steintafel dort errichtet>. Sein Geg-
ner Wasa"gatta fliichtete nach Irridi. Stellt man
die Stossrichtung des assyrischen Angriffs in
Rechnung, ist es berechtigt - auch wenn man

(43 )  A.  Gi j tz :e, ,  Het l r i ter  (p.  109 :  <D, ie anscheinend
beacht l iche hurr i t ische Epik k i innte,  fa l ls  s ie e in-
mal  genn.ucr bekannt wird,  f i j r  d ie I r :Lerpretat ion
der hurr ischen l (unst  wicht ig wercien.>> Vgt auch
A .  Ungnad ,  Suba r tu  ( p .  1b3 ) .

die R:eihenfolge in der Aufzihlung der erober-
ten Std.dte ausrser Acht liisst - Taidi als den
dstlichsten, Irridi als den westlichsten Punkt
des bekdmpften Gebi€tes anzusetzen. Zugleictr
ergibt sioh fiir den mehrfach verwendeten Aus-
druck <Kagiari bis Eluhat> (44), die Interpreta-
tion etwa einer Ost-West-Achse, 'wozu <Sudi bis
Harrani>' die entsprechende ung€fiihre Nord-
Siid-Achse abgdbe.

Die Annahme, dass die Reihenfolge in der
Aufzihlung der eroberten Std.dte wahrschein-
lich der geopraphischen undl chronologisch,en
Wirklichkeit entspricht, wird durch den Bericht
iiber den Mattiwaza-Bijaggili-Zug gegen Waqqu-
ganni, und zwar mit der entgegengesetzten
Stossrichtung ( Kargamiq-Irrite-Harran-Waggu-
ganni l ,  erhi i r tet  (s.u. l .

Lokalisi'erungshJryothese'n
zum Adad-Nirfi,ri-Text :

Eluha,t :
E.  Weidner '  (AOB I ,XX,1) :  west l .  des Tfrr -Abl in - -
Luhi bei T,ig:lat-Fileser I. (Prisma IV, 10) und Ltrha
bei  Assurnasirpal  I I .  (Ann,alen I ,  102 f . )Olmstead
(JAOS XXX, VIIT, 226) sucht es niirdl. von Diyar-
bakrr auf dem Ostufer des Tigris. In den kappa-
dckischen Texten erscheint  es als Eluhut .  E.  Forrer
setzt, es gleich mit lfalziluha und lokalisiert es
siidl. des Tell Gijzalqeh.

Ta,idi :
Nach E.  Forrer ,  Provinzeinte i lung (p.  20) l iegt  es
33 rdm. Meilen siidlich Nasibina. J. Getb, Flurrians,
(p. 72) seLzt die Stadt in der Nd.he Mardins an, was
zu wei t  west l ich sein d i i r f te.  Na-ch Assurnasirpals
Plat ter , inschr i f t  (Col .  I I I ,  2)  l iegt  Taid i  rahe dem
rvest l ichen Tigr isufer ;  der Matt iwaza -  Vertrag
erwdhnt,  dass die hurr i t ischen Grossen aus WaS$u-
ganni  be, i  Ta- i te von den Assyrern hinger ichtet
wurden. Auf  der Peut inger, iana gibt  es ein Thebeta.

Sur i  :
Nach E,  Fcrrer  (p.  21) das heut ige Savur.  Assur-
nasirpal  f  I .  erre ict r t  es \ ,  on Mat iate aus (  s.E.
Weidner,  AOB 1,  59).  Assurnasirpal  IJ I .  erobert
es auf  seinen:  Ri ickweg von Tushan durch den I (a-
giar i  und nahm "es f i i r  s ich".  Neben einem Tel l  gur i
am Obel lauf  des Jerrah bietet  s ich .auch Sarrk i iy  s i id-
w-ei!t-I. von Midyat als n"riigliche volksetymologische
Umdeutung. Dariiberhin,aus gibt es in der Ndhe
IVlardins ein $uli.

I(ahat :
Nach W. Andrae,  Stelenreihen (41,  Z,  5,  l iegt  es in
der Nd-he von Nis ib is,  ebensc E.  Weidner.  BoSt 8:
E. tr'orrer und B. lfi 'ouda, Wassug:anni (p. 33) su-
chen es s i id6st l .  v .  Nas' ib ina in der Ebene Mygdonia. .
Ein Duplika-t des Mattirvaza-Vertrag.es ,ist vor Te-
qup, dem Herrn des Kur innu von I {ahat ,  h inter legt .

(14' ,  Die hduf igst  verwendete For 'mel ,  d ie de;r  ehem,al i -
gen Mitannibereich umfasst , ,  is t  bei  den Assyrern
al lerdings (von Taidi  b is I r r id i> (2.B.  bei  Salma-
nassar I . ,  KAII  I ,  13.  CoL. I I I ;  Z.  I  f .  <In jenen Ta-
gen Taidi  b is I r r id i ,  den Bereich des Kagiargebirges
Lis Eluhat ,  d ie Feste von Sudi ,  d ie Feste Harr in,
b is h in n,a-ch Gargamiq am Ufer des Euphrat ,  ihre
St i idte nahm ich ein.>)
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,dmasaki :
i s t  n r - ch  E .  We id r -e r ' (AOB 1 ,59 )  i n  de r  l r l dhe  Na -
sib inas zu sucherr .

Flurra :
f,iegt "im Herzen des Mitannireiches" (J. Lewy,
L5'kier-Syrer', p. L45l.. Die I(iepertsche Tiirkeikarte
2' ,e igt  etwa- 12 hm im SSO von Mardin e inen Tel l
t1cr i ,  auch d-^r '  Nanre Flar t i : r  t r i t t  t lcm Tel l  Hor i
berrachbart  auf .  F.  I { rozay suchte es bei  Urfa (Die
Ldnder Hurr i ) .  Die Namensforn f i i r  das heut iSle
Urfa :  Orrhoe,  Orphoe, R'ha geben dieser Vermutung
recht .

Nabula :
Tig lat-Pi leser L kzimpf t  dc - t ;  a ls Urasischaf t
erhebt  es s ich gegen Salmanassar I I I . ,  es wird u.a.
bei  $amsi-Adad V. ( I (B 1,  176 f . )  ur ,d auf  dem
z-Ibrochenen Obel isken ( I I I ,  10) er tvd.hnt .  $udu
und Nabula s ind Urasischaf ten der Provl)z des RAb-
$ake.  E.  Forrer  lokal is ier t  es an der Quel le des
Hirmas.

U5quka: i  :
muss s ich nach E.  Weidner im Dreieck zwischen
l labur und Flar .mr iq bef inden. Im Quel lgebiet  de"
Habur suchen die Hauptstadt  u.a_.  D.  Opi tz (ZA
7927, p.  300),  A.  Ungn.ad,  Subartu (p.  722),  P.  Car ' -
l e t on ,  Bu r : eC  Emp  . s .  1p .  276 ) ,  G .  Con tenau ,  La
Civ i l isat ion 1p.  60),  F ' .  Bi label ,  Gesch.  Vorderasiens
(p .  262 i ,  u . a - .m .  E .  W€ idne r  ba t  se i ne  u r sp r i i ng l i che
I ,e.r 'mLrtun€f  (MDOG 53, p, .  58t ,  x 'onach der Tel l  I Ie-
seke die Ruine der Stadt  berge,  wieder aufgegeben.
F .  I I r ozny ,  D ie  Ldnde r  Hu r r i  ( p .  91 ) ,  ha l t  den 'Te l l
Heseke f i , i r  zu k le ln.  Wenn schcjn von Namens-
dhnl ichkei ten ausgegang:en r , l .erden darf  ,  so bietet
Vesik i  e ine wei taus ver lockendere Mi ig l ichkei t  a ls

'  der Tel l  Heseke.  Al le in steht  E.  Forrer . ,  a.a.0.
( p .  2 .1 )  m  t -  se i n€ -  Loka l i s i e rung  i n  de r  Ebene
s i r d6s t l .  Nas ib i nas .
A.  Mocrtgat ,  C.  W. McEwa-n u.a,  ident i f iz ierer  c len
Te l l  Feche r i j a  m i t  WagEugann i ,  . l t e l d i ngs  ohne
Angabe t f i f t iger  Gr i inde.  A.  Moortgat-Correns,  Tel l
Chuera (p.367) berstdt igt  neuerding:s lv ieder d ie
unbekannte Lage Wa,.*sugannis.  Die GleichunE: :
WaE;uganni  -  SikAni  geht  m.W. a-uf  D.  Opi tz (ZA
N!-  3.  p.  299 f f l  zur iJck.  Die Gteichung F.  I l roznys:
gr .  Sakane -  $adikani  (Arch.  Or.  1,  91) n 'd"re m.E.
ehel  f i i l  S ik6.ni  in Anspruch zu nehmen. tAuf f : i . l i ig
is t  de1 Stadtname trV:r-qumana in c len Annalen Mur-
: - i l is  2 BoTU 58 A.  Vs.  1,  16 f f ;  hgg.  v.A.  G6tze,
MVAG 38, p.  107)
Zu|  Bedeutung des Stadtnan. Iens wurd.en die veF
schiedensten Vermutungen ged.ussert .  Dass s ich
indoar ische Wortk6rper.  vor  der hurr i t ischen En-
dung -  nni  t inden k i j r .nen,  darauf  hat  v.a.  M. Mayr-
hofer  h ingern ' iesen ( Indo -  Ar ier ,  p.  17).

l r r i d i :
J .  Seidmann und E. Forrer  suchen die Stadt  bei
Redwan; E.  Weidner (BoSt 8)  zu. ischen Karkemi5
unC Harran.  E.  Weidner hat  seine f r i ihere Velmu-
tung:  f r r ic l i  = I j r fa (MDOG 58, p.  59,  1)  aufgeg.e-
ben und hal t  (BoSt g,  p.  26) orc l i  nordi is i l .  r (arke_
mis f i i r  wahrscheinl icher;  F.  I { rozny (d ie LAnder
I{urr i )  vermutet  im Tel l  Varddn die Ruine der Stadt .
Bo.  2f31 beschrcibt  $uppi lu l iuma seine Eroberungen
mit  "mat a l  I r . r i ta"  und , ,mat a. l  guuta".  Adad_
NirAr i  I I .  z ieht  nach der Einnahme von Nasibina
in  I r r i t e  e i n  ( s . u . ) .

Sudi  :
Nach E.  Forrer  (p.  20) = Sacla n i j rd l .  Nisr ib is.  Es
kd-me al lerding's auch Si ta n i j rd l .  Sada in Frage.
Sie scheint  e ine der stdrksten Festungen des Hurr i_
landes gern,esen zu sein,  mi ig l icherweise s.at .s ie
der Hauptstiitzpunkt del a-btriinnigen rlurriprovin-
zen unter  gut tarna. .  Hauptgot t  der Stadt  is t  par_
tahi .

Aehnlich der oben besprochenen Textstelle
berichtet der sog. <Zerbrochene Obelisk) (Col
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III) von einem Zug gegen die Stadt Pausa(45}
ostl. Nisibis, am F'usse des Kaqiarigebirges; der
Kampf setzt sich nrirdlich nach Nabula fort bis
zum Tigris in die Gegend des heutigen Hasan-
keyf. Der Feldzug stcisst dort erneut auf Wider-
stand und w,andet sich siidwestlich nach $ilrg
(heute Savur?) <cias zum Lande Ha,nnigalbat
gehdrt.> Weiter westl ich wird Hulza(<mitten im
Kaqiari> ) erobert und der Ztg setzt sich dann
den Habur abw6.rts fort ins Land Jauri (an der
Miindung des Harmig in den Habur).

ADAI)-NIRARX II. (909-889 ) ist ein weite-
rer assyrischer Herrscher, der sich intensiv mit
Hanigalbat (ehemals Mitanni) beschift igt hat;
er war es, der dieses Gebiet voll dem assyri-
schen Herrschaftsbereich einverleibte. In KAH
ff, 84, Ys. Z. 39 ff wird berichtet:

Im Flpony'nrat des Iliirmirt:assur zog ich gegen da,s
u.eito Land ftranigaltrat, Nfrr-Adad. der Temanii,er,
bot seine Truppen auf. (.10) Bei der Statlt Pa'izi,
zu liissen des I{a$iarigebirges, qtellten rvir die
Schlachtordnung auf ,  geg:-ncinander k i impfte l r  lv i r ,
(41) vcn der Stadt  Pa' iz i  b is zur Stadt  Nis ib is
machtc, ielr :;eine Nie:lerlage, seine vielen I{riegsrva-
getr  vernichteto ich( i?) .  Im I t  po:rymat des t r leqai : r
zog ilh zu':tt 2. Mr-l Begpn das Land l{arigalbat,
in Nis ib l r  k i impfte ich nr i t  ihm(43).  Mi t  dern Blut
seiner I{rieger fdrbte ich das Feld. in die Stadt
Jar id i  z0g ich ei ln.  d ie t r l rnten seines Landes(44) ern-
tete ich, die Stadt Sarraku nahm ich ftir mich selbst,
Getreide und St loh hi iu l ' te ich dort  an(45).  Im
Ilpolyrnat des Ninuala zog ich zum 3. ]Ial in das
Land Haligalbat, <lie Stadt lJuzirina (16) nahnl
ic l t .  . .  (62) lm Eponyrnnt  t les Adad-Din iyn l ln l tes-
tiinr nreiner mdchtigerr llafferr zog ich zum 6. llal
gege'n das La,rd Hanigalba,t. (63) Den Nfrr-Ada,d.
den lemander,  schloss ich in der Star l t  Nis i t r is  e in.
(B.elagerungs) st:idte legte um ihn herum ich an(47).
(97) Auf  Befehl  .Assurs,  des grossen l lerrn,  mei l res
I lerrn,  und Igtars.  der Herr in de ;  Kampfes und
der Schlacht .  d ie delrerz ieht  i l t  der Spi tze meines
€irossrrr -FIepres, (9tt) zcg ich im lllonat Siman. . . .
gcgen das Land Ilanigalbat. Absabe vcm Lande
FI, tn iBalbat  (99) o l ten und unten ernpf ing ich,  das
rveite Land Hanisalbat in seiner Gesamta,,isdehnung
bezlvrr  rg ich.  zunl  ( iebigt  rnr ines Laud.^s (  100)
schlug ich es,  e ines l l lundes ( l iesq ich s ie machen)
machte ich sie. Dcn Illuss llabfi. iibelschritt ich,
in die Sttrdt GuzAni, die (101) Abisalinru r.on Bit-
Bahiani  inne hat ,  g ing ich.  In d ie Stadt  Sik in i ( .18),
(102) s 'e lche am Quel lkopf  des Hab0r gelegen ist ,
zog ich ein, llit der er.habenctr l{raft des Sama,s,
des Ilerrn meiner I{rone, (103) der meine Prie-
sterschaft liebt, seine vielen Wagen. Wagenpferde,
Silber, GoId (101) das ganze Vermiigen selnes palas-

(45) Pausa is t  wohl  ident isch mit  Pa' iz i  bei  Adad-NirA-
r i  I I .  ( s .  do l t ) .

(+6) Nach Seidmann eine Tagesreise von Nasibina;  E.
Forrer  (p.  20) r"ermutet  nach Assur-Stele 14 Hu-
zi rna = Daras.  Es wird auch in d.en Annalen As-
surnasirpals und Tukul t i -Ninurtas IL genannt.

{1 i )  Bisher is t  es d.emnaLh c lern Nrrr-Adad gclu i rgen,
s i .ch gegen das <Ungest i im der md"cht igen Waffenr
des Assyrers zu behauptenl

(48) Zur Gleichung SikAni  : -  TeI  Fecher iah vgl .  A.
Moortg 'at  (AfO 12,  p.  429) ;  zur  Gleichsetzung: von
Sikani  mi t  Wagquganni  s.  D.  Opi tz ZA NF 3.  p.
tQof f
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tes empfing ioh von ihm, Tribut legte ich ihm auf..
(107) in die Sta,dt Sadike,inni(49) zog ich ein, Tribut
(und) Abgabe, einen Wagen (aus oder und) Gold
empf ing ich.  . .
Der Zug fiihrt weiter iiber Ilarnni zur:n Euphrat.
(Ube,rsotzung na,ctrr Seidmann).

Zwei hethitische Feldzugsberichte, die sich
auf dasselbe Gebiet beziehen, interessieren vor
allem -,vegen ihrer entgegengesetzten Marsch-
richtung. $UPPILULIUMA berichtet in KBo I,
Ys.2.25 ff (Ubersetzung nach Weidner) folgen-
des:

(25). und das Land Alse habe ich erreicht und rlie
Feste (26) Iiutmar(50), ich bin ihrer Herr geu'or-
d€in. D€':n Antaratli vorn Lande AlEe habe ich sie
zum Gesehe:rk gegeben. Nach der Feste Suta (2?)
bin ich eingedrung:dn, die Festo guta haba ich g:e-
pliindert. Zur Pliinderung durch mich ha,be ich
IVa,sguganni erreicht. Von der: Feste Suta (28)
(nebst) Ochsen, Schafe, Ffer (de nebst) ihrer (Ha)
be ,und lnebst ihren Beutestiickelr, na,ch dem Lande
Hatti habe ich sie fortgefiihrt(5f) (29) Aber Tusrat-
1a, der Kijn (iS ist fortgez) og:en. llir entgegcn zuln
I{ampf karn er nicht. ..
(35) I l in  l )upl ikat  d ieser Tafel  is t  vor  gamag von
Ari  (nn) a n iedergelegt ,  da ganrag von Ar inna
I(iinigtunt und l(iitrigintum ,lerrkt. (36) Auch im
I.a.nd llitanni i,st vor Te-sup, dem llerrn des kur (i)
nnu vcn l iahat ,  (e in Dupl ikat)  n iedergele8: l .
Ilniner rviedel miige ma,n vor dern l(iiirig des La.ndes
l \ l i tzr i ln i  (B?) urnd vor dolr  Leuten des Landes Harr i
( e s )  1 e 1 l s s q n 1 5 2 ; .

MATIIWAZA veranstaltet mit Hilfe des Bi-
jaqgili von Kargamiq einen Kriegszug gegen
Waqguganni, um sein Erbe, das Reich Tuqrat-
tas, von $uttarna zuriickzuerobern. Sie kommen
(nach KBo I, 1, Rs. Z. LStt) von dem Gebiet
Astata (53 ) , mit den Stddten Igal, Ahuna und
Tirga (<die das Ufergebiet des Landes Mitanni
bilden> ) , gelangen dann, nachdem sie den Eu-
phrat iiberschritten haben, nach Irrite(54) und

(49) Nach F.  Hommel,  Gesch.  Babl ' loniens (p.  sb7,  A.  1)
is t  es Arban am \{ /estufer  des mit t leren l {abur.
Der Stadtgot t  is t  Samnuha.

t . lJ)  Nach E.  Forrel  is t  es gle ichzusetzen dem assyr i -
schen l {u l l imer i ,  e iner l lauptstadt  gupr ias,  E.  For. -
rer  s; rcht  es in der.  Gegend Arzsn,  mi ig l ichelrveise
bei  I (unmar.

(51) IJbersetzungs,r 'erglon :  (27,  c l ie t restung guta
habe ich gepl i indert .  Zur Pl i inderung durch mich
habe ich Waqsugat- l i  er |e icht .  das zuI  Festung-
$uta gehi i r t ;  (a na ha-pa t i  ja  i  na al .  Was--
sug ga z ln n i  ak ta qa-ad sa halz i  a l .  gu-
u - - t a ) ;  Ochsen ,  Scha fe ,  . . .  habe  i ch  f o r t ge f i i h r t .
Zur syntakt ischen Funkt ion der Part ikel  qa vgl .
O. E. Rarrn The Sb-Called Relative Clauses.

(52) In hurr i t ischer lJbersetzung? Zur Lesung des Na-
mens des guppi lu l iuma-Schwiegersohns Matt iwa_
za/Kurtiu,aza vgl. M. Liverani, Hulri p. 2SB, A. 4.
Ubel  t len Doppelnamen Matt iu 'aza _ Ki l i -Tesuba
hanr le l t  H.  G. Gi i terbock.  The Deeds,  p.  121.

(53) A$tata is t  drs Lard a-m si . idq.est l ichen Ufer des
I iuphlat ,  vom Euphla- tknie b is z\ t r  Ha.burmi in-
dung. Dis genannten Stddte s in( t  wohl  d ie dem
Mitannire ich ndchst l iegenden.

(  54 )  I r r i te l iegt  a lso zwischen I {argami5 und lJarran ;
daru st immen die Ber ichte Adad-Nirdr is  I .  und
Salrnanass:-rs I . ,  * 'onach I r r i te Hauptort  in Nord-
westm€s. i l r i t tamicn is t . .

stoss,en bis Wagquganni vor. Im Vertrag zw\
schen Mattuwazu und $uppiluliuma lKBo I, L;
iibersetzung nach Weidnery ist ebenfalls von
der Riickerobemng Wagqugannis, leider an
entscheidender Stelle li.ickenhaft, die Rede:

XBo I ,  3,  Z.  4. . .  (Tu) qrat ta,  der l { i in ig,  mein
V:r,tcr, hat einen Palast gebaut (und) rnit Reichtum
angefiillt. Aber guttar:na ha,t ihn zersttirt. und er
ist eingestiirzt... (11) Und das llaus des Xiinig:s
des Landes Mitelnni nebst seiner Habe und seinem
Reichtum hat er vernic^htet. mit Erde iiberschiitet-
(12) Ilen Pa,last ha.t er: zerstiirt und di.e IIEuser
der Harri-Leute, er hat sie ver.nic.htet. Ilnd d,ie
Grossen nach dem La,nde A:sur und naeh dem
Lande Alge (13) liess et sie hringen und hat sie
so ausgeliefert, Ma.n iihergab sie. und bei Taite
hat man sie B'epfiihlt. . , (Mattiwaz:r, trnterwirft sich
Suppiluliunta, dieser s;chickt ihn zu seinorn Sohn
B.ijaqsili nach Kargamis)...(36) In I(arkerni6;, wo
rvit uns trafen, haben wir einen Boten z-u den
Leuten von Irrite geschie,kt. (3?) guttarlla. a,be-r
hatte 'mit dem Reichtum des Tugratta die }Iarri-
Leute bestochen(?), sie sinnesgleich gemacht. Nach
Irrito (38) haben wir zu ihnen geschickt, und e,s
haben diese Harri-Leute zu BijaqVl,li die Antwort
geschickt : "lVeshalb kornrnst du ? Wenn du zum
Iiampfe (39) kommst, wohlan I nire.h dem L:rnde
des g'rossen I(iinigs sollst du nicht zuriickkehren".
Als rvir die llrorte der Leute von Irrite hiirten, (40)
habten $iir, BijaXili. der I(iinigssohn, und M:lttiwaza"
der I{iinigssohn, den Euphrat iiberschritten. Wie
zum l(ampf gelang:ten u'ir nach Irrite...(43) Alle. .
die.. (4rl) fassten rvir mit unserer lland und.. ver-
nichtetenr rvir (46)..die Leute von llarran und der
f,-e,ste von }larran haben sich versammelt und sind
zu uus gekomrnen. .  (48) Wa$f iusanni  e inzuschl iessen
hat er ihn geschickt, einen marjannu-Ma.nn irat er
ihren Vorliufern mitgegeben. . (49) di,e Lt.lte von
lVa$suga:ini u'ar€r-t zum Frieden nicht geneigt. , .
(54). .  d ie Stadt  V! 'aggug:rnni .  wir  s ind in s ie
eingezogen..  (59) . .VVag,suganni .  :  :

Bei einem Vergleich der F eldzugsberichte

$uppiluliumas und der Mattiwaza-V€rbiindeten
fri l l t auf, dass bei der Riickeroberung des Mitan-
nigek'ietes durch Mattiwaza die Festung $uta
anscheinend nicht err€icht wir.d. Dies legt es
nahe, Waqsuganni siidwestl. $utas zu suchen. Ob
man in der oftgenannten und wahrs,cheinlich be-
deutenden Festung $uta einen Stiitzpunkt der
abtriinnigen Hurri-Leute unter $uttarna sehen
darf, bleibt dahingestellt. Die herangezog"enen
Textstellen wurden - in Nachahmung auch
sonst iiblicher Lokalisierungsversuche - aus-
gewehlt, weil in ihnen der Name <<Wagguganni>
oder dessen Nebenformen vorkommen. Wir
stiitzen uns dabei auf die mutma.s"sliche mittel-
bare oder unmittelbare Vertrautheit des Schrei-
bers mit den geographischen Gegebenheiten sei-
ner Zeit.

Dabei ist natiirlich einiges ztl bedenken:
1.) Solche Texte (bes. die assyrischen) miissen
nicht unbedingt den historischen Tatsachen ent-
sprechen (ihr Zweck kann neben annalistischem
Streben recht gut von Motiven des Kcinigs-Inbs

11



bestimmt seinl ; 2.1 die Reihenfolge in der Nen-
nung der eroberten Stiidte muss nicht der Rei-
henf,olge ihrrer Eroberung, also der Stossrich-
tung des beschriebenen Feldzuges entsprechen;
3.l die geographische Kenntnis des <Feindeslan-
des>> ist nicht iiber allen Zweifel erhaben, sie
muss vor allem nicht zu allen Zeiten dieselbe ge-
wesen sein. Ein Blick auf die Verwendung von
Bezeichnungen wie <<Hanigalbat>, <Mitanni>,
<Naharina>>, <<$ubartu>, <$upria> und der <Nai-
rildnden (551 r"eigt, dass es sich dabei keines-
wegs um verld.ssliche Bezugssysteme handelt.
Wenn es unsicher ist, was fiir die Hethiter der
<Milas> ist ($uppiluliuma macht ihn zu Grenze,
nachdem er Irrita und $uta ero,bert hat), so
darf'man auch daran zweifeln, ob die Assyrer
z.B. irnmer Harmig und Habur auseinanderhal-
ten. (Ist immer dasselbe Zederngebirge ge-
meint, wenn vom <<Zederngebirge> die Rede ist?
Man denke daran, dass der <<Hethiter> Urias des
AT wahrscheinlich ein Huruiter ist.)

Wa.s die Heranziehung eines Stadtnamens als
Kriterium ftir seine mutmassliche Situierung
angeht, muss man weiter als unsichere Fakten
im Auge behalten, dass 4.l der Name einer Sied-
Iung wie etwa der Waggugannis nicht unbedingt
von der El-Amarna-Zeit bis zur ZeiL Adad-
Niraris II, gleich geblieben sein muss; dass 5.1
die Stadt bei Hethitern und Assyr,ern auch un-
ter einem anderen Namen bekannt gewesen sein
ktinnte und dass sie 6. l vor der Zeit Tugrattas
und nach seiner Epoche (wenn nicht iiberhaupt
auch witrrend seiner Regierungszeitl auch in-
nerhalb des Landes einen anderen, nd.mlich hur-
ritischen Namen (falls <<waqquganni> idg. ist)
getragen haben wird.

Nun hat es den Anschein, als ob sich, abge-
sehen von Namensilnderrrngen in allerjiingster
Zeit, die Namen alter Siedlungsstdtten erstaun-
lich Iange in wi,edererkennbarer F'orm erhalten
hahen (so etwa $uta, Nabula, It{atiate, Nisibis
u-a-l- Auffii.llig allerdings, dass sich, scheinbar,
kein Aequivalent fiir den Narnen der Haupt-
stadt finden liisst.

Wenn es sich bei <wasguganni> um einen in-
dogermanischen Namen handelt, also um einen
Namen, den ein fremdes Volk in einer fremden
Sprzche entweder einer spd.ter weiterbestehen-
den Neugriindung ( woriiber die Meinungen noch
aneinandergehenl (561, oder einer schon beste-

(55! Oder etwa. <<Preussen>,.
(56) A- ( Ingnad. Subartu (p.  169),  B.  Hrouda, a.a.o. ,p.27.
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henden einheimischen Siedlung verleiht, und
zwar, weil es diesen Ort zu einer Residenz aus-
ersehen hat (wobei die Namen anderer, sogar
wichtiger Orte nicht ged"ndert werden), so wird
dieser Name einer Residenzstadt mit den Frem-
den, die ihn gebracht haben, wieder verschwin-
den (Stalingrad, New-Amsterdam und <Stadt
der Reichsparteitage> 1. An seine Stelle tritt ein
neuer, meist wohl der alte Name, der neben der
of,fiziellen Bezeichnung weiterbestanden haben
mag. Es darf also vermutet werden, dass die

Siedlung Wagguganni nach dem Zusammen-
bruch der Mitanniherrschaft weiterbestanden
hat, allerdings unter einem anderen Namen und
mit velminderter politischer Bedeutuhg. Wie
hiess also Wagguganni nach 1-200 ? Und was
bedeutet <wagsuganni> in der Sprache seiner
Herren? Denn auch dies ktinnte ein Hinweis
sein, falls zwischen den beiden Namen ein I-e}n-
iibersetzungs-Verhiiltnis vorliegen sollte.
Schliesslich muss noch mit volksetymologischen
Verd.nderungen von semantisch undurchsichti-
gen Namensformen gerechnet werden.

Darf man ausserdem vermuten, dass die Na-

me;n mitannisch-hurritischer Stiidte im Munde
ihrer Nachbarn infolge verschiedener Artikula-
tionsbasen eine nicht unbetrbchtliche phoneti-

sche Verd,nderung erfahren haben (wie et-wa
das Beispiel Kutmar: Kulimeri zeigpn kann),
woau noch die Transponi,erung in eine fremde

Schrift kommt, so ergibt sich ein rveiterer
Grund fiir das Verschwinden des speziell idg.

Stadt.namens im Gegensatz zu den dem einhei-
mischen Phonemgefiige eingebetteten hurriti-
schen Namen hurrischer Stridte. Nicht zti letzt
ist mit Umbene,nnungen firr die Periode der Ein-
gliederung des fraglichen Gebiets ins assyrische
Reichsgebiet zu rechnen.

Wenn Waqguganni mit einem heute bekannten

Ort anderen Namens identisch ist, trug es also
u.U. in seiner Geschichte wsnigstens weitere 3
Namen ( idg.  heth.  hurr .  assyr . )  (57) .  Dass s ie
neben den Hauptfestungen des Landes: Irrite,
Tabite und $uta auffallend selten genannt wird,
findet eine Parallele in der geringeren Hd.ufig-

keit des Reichsnamens <Mita"nni> gegeniiber

dem Landesnamen <Hanigalbat>, die zur Zeit

(57) VBi l .  A.  Une:nad, Subartu 1p.  108).  Zu doppel ten
Stddtenamen s.  H.  Winckler ,  El-Amarna-Tafeln
(p.  135) und F.  l l rozny (d ie Ld"nder Hurr i )  zu <re-
tenu>, (Vel ] .  das Namens-Schicksal  von Nasibina/
Ant iochia;  Sturm. a.a.0. ,  p.  728)



Tuqrattas jedenfalls noch allem Anschein nach
gleichbedeutend waren.

Es liegt daher auf der Hand, dass die bisher
vorwiegend betriebene philologische Methode
der l\Tamenszuche und -vergleichung durch einen
<Lokalaugenschein> im fraglichen Gebiet des
Habur-Harmiq-Dreiecks untersti.itzt werden
miisste.

Zusarnmenfassung :
Die Kenntnisse iiber das Mitannireich sind

heute Lrotz aller intensiven Forschung im gros-
sen und ganzen sp:i,rlich geblieben. Nach wie vor
sind wir am besten durch nichthurritische
Schriftquellen dariiber unterrichtet, wie auch
die Ausdehnung des Reiches sich nur durch
Schliisse ex silentio feststellen l[sst. Sein inne-
rer Aufbau aber, seine Verwaltung, Religion
und Kultur, seine gprache und auch Archive,
praktisch alles, was zur Erhellung seiner Ge-
schichte dient, ist uns wegen mangelnder Funde

noch vorenthalten. Etwas mehr sind wir iiber
die tiiglichen Gebrauchsgegenstd,nde, wie Kera-
mik z.B. unterrichtet, b,ei der sich eine {wohl
hurritischel Chabur-Ware lmit Vorliiufern z.B.
in Hamal und eine typisch mitannische aus-
scheiden lassen. Auch die Hausform diirfte
durch die Hilani belegt sein, doch iiber den
Stldte- und Palastbau haben wir tro'tz einiger
Belege aus Tell Atgana, Tell Fecheriya u. a-
noch wenig Kenntnis. Die Hauptstadt des Mi-
tannireiches, sowie eine Anzahl weiterer wichti-
ger Siedlungszentren kennen wir nur aus den
Feldzugsberichten, ihre Lage aber ist, bis auf
wenige ( f ast sichere ) Ausnahmen, nicht bekannt.
was besonders fiir Wag,g'uganni zutrifft. Festge-
halten aber muss werden, dass Waq$nganni in
dem Dreieck zwischen dem Habur und Har-
miq, nicht ncirdlicher als die Linie Savur - Mid-
yat und vermutlich nicht siidlicher als Nisibis
zu suchen ist.
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