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Für den öffentlichen Gebrauch innerhalb
einer Stadt wurden größere Anlagen ge-
baut, die man konventionell Reservoire
nennt. Eisenzeitl. unterirdische Reservoire
wurden in Beersheba, Beøt Šemeš, Gezer,
H̊irbat al-H̊ōh̊ und Megiddo* archäol. un-
tersucht. Das Fassungsvermögen betrug zwi-
schen 300 m3 (H̊irbat al-H̊ōh̊) und 2400 m3

(Gezer). Sie wurden mit Regen-, Quell- oder
Flutwasser gespeist und waren meist in den
Felsen gehauen (Treppe* B. § 3), konnten
aber auch mit Quadersteinen gebaut wor-
den sein. In einigen Fällen wurden Pfeiler
errichtet, um die Decke zu tragen. Die
Wände waren wasserdicht gepflastert, um
Perkolationsverluste zu meiden. Das Reser-
voir von Beersheba z. B. wurde in Form ei-
nes Lothringer Kreuzes gestaltet, hatte eine
zentrale Kammer (G5 × 3 m) und vier Sei-
tenkammern (je 4 × 5 m) mit einem Ge-
samtfassungsvermögen von 700 m3.

Att inger P./Krebernik M. 2005: L’hymne à
H̊endursaĝa (H̊endursaĝa A), Fs. M. Schretter
2G−G04. − Bagg A. M. 2000: Assyrische Wasser-
bauten: landwirtschaftliche Wasserbauten im
Kernland Assyriens zwischen der 2. Hälfte des
2. und der G. Hälfte des G. Jahrtausends v. Chr.
(= BagF 24); id. 2006: Zisternen im Ostjordan-
land, in: M. van Ess/B. Faist/R. Dittmann (ed.),
Vorderasiatische Beiträge für Uwe Finkbeiner
(= BagM 37), 6GG−63G. − Erzen A. G988: Çavuş-
tepe G: Urartian architectural monuments of
the 7th and 6th centuries B. C. and a necropolis
of the Middle Age (= TTKY 5/37/G). − Herzog
Z. 2002: Water supply at Tel Beersheba in the Gst

millennium BCE, in: C. P. J. Ohlig/Y. Peleg/T.
Tsuk (ed.), Cura aquarum in Israel: in memoriam
Dr. Ya↩akov Eren, G5−22. − Jursa M. G995: Die
Landwirtschaft in Sippar in neubabylonischer
Zeit (= AfO Beih. 25). − Nissen H. J. G967: Aus
dem Geschäftsleben assyrischer Kaufleute im
G4. Jhdt. v. Chr., Fs. A. Falkenstein GGG−G20. −
Powel l M. A. G988: Evidence for agriculture
and waterworks in Babylonian mathematical
texts, BSA 4, G6G−G72. − Tsuk T. 2002: Urban
water reservoirs in the land of the Bible during
the Bronze Age and the Iron Age (3000−586
B. C.), Aram G4, 377−40G.

A. M. Bagg

Zištur s. Zertur.

Zisudra s. Sintflut. A. § 3; Ūt(a)-napiš-
ti(m).

Zi-šumu. Tochter des Enmešarra*, des
letzten der vorweltlichen Ahnen Enlils. An
= Anum I G39 (Litke, God-Lists 34) nennt
Z. an erster Stelle seiner 7 Kinder und
erklärt sie als Nibruki-{a-}š à -ga-ke4 „die
mitten in Nippur (ist)“. Die Assoziation mit
Enlils Kultzentrum Nippur* findet sich
auch im „Kesselpaukenritual“ (Lilissu*). Z.
wird dort überdies identifiziert als „Nin-
imma*, die mitten in Nippur (ist)“ bzw.
„Gula*, die dem (Himmelsgott) An Leben
gibt/gab“ (Namensetymologie): dZi- š úm-
mu Nibruki- š à -ga-ke4 / dNin- ı̀mma
šá qé-reb Ni-ip-pú-ru (AO 6479 iii 3f.);
dZi- š úm-mu dGu-la bēlet(NIN) Nippuru
nādinat(ŠÚM) napišti(ZI) dA-nim (AO G75:
G0). Z. und die anderen Kinder des Enmeš-
arra sind Teilen der Kesselpauke zugeord-
net, die „Hände“ heißen und individuelle
Namen haben; Z. (dZi- š úm-ma) ist der
„Kopf“ (AO G75: G7). In der Zeichnung
(AO G75 Rs.) sind Z. (dZi- š úm-mu) und
ihre 6 Geschwister durch Kreise repräsen-
tiert, die nach K. 4806+ 942G i 6 wohl
Mehlhaufen (Zidubdubbû*) wiedergeben.

Zu den Ritualtexten s. F. Thureau-Dangin, RA
G6 (G9G9) G44−G56; id., RAcc. G−G59; Livingstone,
MMEW G87−204; W. G. Lambert, MesCiv. G6
(20G3) 2G3f., 435; M. J. H. Linssen, CunMon. 25
(2004) 252−282.

M. Krebernik

Zit (dZı́-it). Elam. Gottheit, im Narām-
Sı̂n-Vertrag (MDP GG, G−GG mit Abb. G und
Taf. G; König, EKI Nr. 2; W. Hinz, ZA 58
[G967] 66−96) an fünfter Stelle der ein-
gangs aufgelisteten ca. 40 (Schwur-)Gott-
heiten genannt, in ElW 2, G294 fragend als
„Heil“ gedeutet (vgl. die ibid. G079 gebuch-
ten Derivate der Basis sit-).

M. Krebernik

Zit/dā s. Zitana/u.

Zitana/u. Nom d’un officier hitt. men-
tionné dans la lettre d’El-Amarna EA G70.
Dans cette lettre datant du règne de Šuppi-
luliuma* Ier et traditionnellement associée
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à l’histoire d’Aziru* d’Amurru, Z. dont le
nom (mZi-ta-na) n’est accompagné d’aucun
titre est décrit comme marchant sur le Nu-
h̊ašše* à la tête d’une troupe de 90 000 fan-
tassins (Moran, EA [G992] p. 257: G9−35;
Izre↩el 2000). Ce nombre a pu être consi-
déré comme exagéré à dessein (Beal G992,
289; Bryce 2003, G50).

Plusieurs auteurs (dont Beal G992, 289,
334; Freu 2004, 83; Miller 2007, 269; Del
Monte 2008, GGG n. 4G; Cordani 2009, GG4;
contra Freu G992, 8Gsq.) proposent d’iden-
tifier Z. au frère et chef des gardes du corps
de Šuppiluliuma Ier Zidā, reprenant ainsi
une hypothèse formulée dès G929 par For-
rer (Forschungen G/2, 24).

Freu tente d’étayer cette suggestion (Freu 2004,
83) en citant un passage des Actes de Šuppiluliuma
Ier dans lequel le nom Z. alternerait, selon lui, avec
celui de Zidā. Or, lors de la collation de ce passage
(KBo. 5, 6 ii 30, 32: éd. par Güterbock, DŠ 93; Del
Monte 2008, 88), il apparaı̂t que les deux anthro-
ponymes présents se réfèrent tous deux à Zidā:
contrairement à ce que pense Freu, mZi-[ta]n-na
(contra Del Monte 2008, 88, n. 8, et pace CHD P
303) doit clairement être interprétée comme mZi-
[ta]n=(n)a, l’accusatif du nom Zida + le -a additif,
d’où le redoublement du -n-, tout comme plus loin
dans le même texte, mZi-ta-aš-ša doit être interprété
comme mZitaš=(š)a, le nominatif + le -a additif.
Ainsi, bien qu’envisageable, l’identification entre
Zidā et Z. ne peut pas être prouvée dans l’état actuel
de la documentation. Toutefois, comme l’indique à
juste titre Beal (G992, 334), il y a peu de chances
que deux très hauts gradés portant un nom si proche
se retrouvent en même temps à la tête d’une armée
hitt. L’équation Z. = Zidā paraı̂t donc plausible.

Beal R. H. G992: The organisation of the Hittite
military (= THeth. 20). − Bryce T. 2003: Letters
of the great kings of the Ancient Near East: the
royal correspondence of the late Bronze Age. −
Cordani V. 2009: La cronologia del regno di
Šuppiluliuma I (thèse de doctorat inédite de
l’Univ. de Trieste). − Del Monte G. F. 2008: Le
gesta di Suppiluliuma. − Freu J. G992: Les guer-
res syriennes de Suppiluliuma et la fin de l’ère
amarnienne, Hethitica GG (= BCILL 59), 39−G0G;
id. 2004: Šuppiluliuma et la veuve du Pharaon:
histoire d’un mariage manqué: essai sur les rela-
tions égypto-hittites (= Kubaba Série Antiquité
5). − Izre ↩el S. 2000: The Amarna tablets, http://
www.tau.ac.il/humanities/semitic/amarna.html. −
Miller J. L. 2007: Amarna age chronology and
the identity of Nibh̊ururiya in the light of a newly
reconstructed Hittite text, AoF 34, 252−293.

A. Mouton

Zith̊arija.
§ G. Schreibung. − § 2. Name und Herkunft. −
§ 3. Gestalt und Stellung innerhalb des Panthe-
ons. − § 4. Kult und Feste. − § 5. Nennung in
Staatsverträgen, Verwaltungsdokumenten und
diversen Textzusammenhängen.

§ G. Schreibung. dZi-it-h̊a(-a)-ri-ia,
dZi-it-h̊a-ri-ao; selten bzw. fehlerhaft dZi-
ip-h̊a-ri-ia (KUB 4, G i 24), dZi-it-ta-h̊a-ri-ia
(KUB 27, G i 64; 56, 56 iv GG).

van Gessel, HittPantheon G, 593−597.

§ 2. Name und Herkunft. Z. ist eine
Gottheit hatt. Ursprungs, deren Name in
genuin hatt. Textzeugnissen bislang nicht
bezeugt ist, doch geht der hatt. Beleg zi-it-
h̊a-ri (KBo. 37, GG i 8f. // KUB 28, 6 Rs.
li. Kol. 7f.: zi-it-h̊ar) sicher auf dieses Wort
zurück, dessen Bedeutung indes in dieser
Sprache unbekannt bleibt. Homonyme Na-
men sind auch aus dem Bereich des heth.
Onomastikons (fZith̊arija in KBo. 5, 7 Rs.
24) und der Toponymie (uruZith̊ara in KBo.
G4, 3 iii 24�f., sowie h̊ur.sagZittah̊arija in
KUB G9, 8 iii 33�) bekannt.

Laroche, Recherches 40; id., NH 287; McMahon
G99G, G9; Soysal 2004, 95G.

§ 3. Gestalt und Stel lung inner-
halb des Pantheons. Obwohl es keine
konkrete Textangaben und bildliche Dar-
stellungen über Geschlecht und Wesensart
von Z. gibt, muss es sich um eine Gottheit
mit Schutzfunktion handeln, da Z. in den
Götterlisten unter die verschiedenen Schutz-
gottheiten (dLAMMA [Lamma*/Lamassu.
C. § 4], dAla; vgl. Schutzgott* B. § 2) ge-
zählt wird. Die enge Verbindung mit
kuškurša- „Jagdtasche“ (s. § 4) lässt das Ge-
schlecht von Z. als männl. ermitteln. Als
speziell-persönliche Z.-Gottheiten sind die-
jenige des Königs, der Königin (KUB 27,
G i 64), aber auch der NIN.DINGIR-Pries-
terin (KBo. G9, G28 ii GG) bekannt.

Haas, HethReligion 450, 452, 454−456, 458f.,
479; McMahon G99G, G9f., 23.

§ 4. Kult und Feste. Nach KUB G9, 39
ii 7 galt H̊atinzuwa als Heimat- bzw. Kult-
stadt von Z. Seit altheth. Zeit war diese
Gottheit in den Festen aus hatt. Kultschicht


