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Fressen und gefressen werden

Heuschrecken als Katastrophe nnd Delikatesse
im Alten Vorderen Orient ,
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Fressen ...

Bis heute zdhlenHeuschrecken (Acrididae) zuden schlimmsten Feld-
schddlingen und vernichten trotz des Einsatzes moderner chemischer
und biologischer Bekdmpfungsmittel weltweit Ernten. Als eine der bibli-
schen Plagen, die Gott i.iber Agypten brachte2), symbolisieren Heu-
schreckenschwdrme die apokalyptische Katastrophe schlechthin. r,

Zum Mythos der unberechenbaren Strafe Gottes triigt bei, daB be-
stimmte Heuschreckenarten in unregelmiiBigen Abstdnden i.iber groBe
Distanzen wandern. In Afrika. dem Mittelmeerraum und Asien ftillt hier
besonders die Wiistenheuschrecke (Schistocercs gregsria) (Abb. 1) als
Ernten vernichtender Schiidling ins Gewicht. Ein Heuschreckenschwarm
kann aus mehreren Milliarden Individuen bestehen und eine Fldche von
mehreren hunderten Quadratkilometern einnehmen3). Der Weg des
Schwarms wird - neben anderen, bisher ungekldrten Faktore.to) - durch
den Wind und die Witterung bestimmt. ,r

Wi.istenheuschrecken verfiigen, wie andere Heuschreckenarten auch,
tiber die Fiihigkeit, ihr Verhalten u-nd ihre Physiologie in Reaktion auf die
Bevcilkerungsdichte zu verdndern'). Sie kommen deshalb in zwei okolo-

t) Dieser Aufsatz basiert auf einem Vortrag, den ich im Juli 2003 anliiBlich eines Col-
loquiums zum25. Jahrestag des Beginns der Ausgrabungen von Tall Scf, gamad in Ber-
lin hielt. Ich danke Wolfgang Rollig fiir die Einladung, die Arbeit in der vorliegenden
Form zu publizieren. Frans van Koppen, Walther Sallaberger und Michael Streck bin
ich ftir ihre Anregungen und Hinweise verbunden.

t) Er 10,4-19. Zu Heuschrecken im Alten Testament und der rabbinischen Literatur
s. Nevo 1996: 12-19.

3) s. Uva.ov 1977:214-219 fiir Daten zu Ausdehnung und Dichte von Sclusrocerco-
Schwlrmen.

a) Symmons-Cressmann 2001: 35.
t) s. zum Folgenden Symmons-Cressmann 2001. , ,; ,
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gischen Morphen vor: Phasa sdlitaria und Phasa gregaria, die man bfs
zu Beginn des 20. Jahrhunderts fiir zwei verschiedene Arten hielt6). In
der solitiiren Phase leben die grtinlich-hellbraunen Heuschrecken als Ein-
zelgdnger in einem riesigen geographischen Raum, der von Westafrika
bis Nordwestindien reicht (,,Rezessionsgebiet", Abb. 2), und vermeiden
Kontakt zu Artgenossen, die sie nur zur Paarung treffen; sie fliegen aus-
schlieBlich nachts. Kommt es durch Tiockenheit zu einer Verengung der
Nahrungsgebiete, wodurch viele Tiere in einem begrenzten Bereich ver-
mehrt aufeinander treffen, wird der Phasenwechsel eingeleitet, stimuliert
durch die Beri.ihrung mit den Artgenossen (insbesondere an den Hinter-
beinen). Bereits innerhalb einer Stunde kcinnen die Tiere in die gregdre
Phase tiberwechseln, wodurch sich ihr Verhalten radikal verdndert, nach
einer Generation auch ihre Farbe (r<itlichbraun mit dunklen Zeichnun-
gen)7) und nach zwei oder mehr Generationen ebenso ihre Gestalt. Aus
Individuen werden Schwdrme, die in gi.instigere Lebensriume zu wan-
dern beginnen, die weit auBerhalb des Rezessionsgebietes liegen kcinnen:
So erreichte 1869 ein Schwarm Wtistenheuschrecken England8), wdhrend
1988 Schwdrme bis in die Karibik gelangtenn). Dabei fliegen die Tiere bis
zu zehn Stunden am Thg und konnen tdgliche Strecken von mehreren
hunderten Kilometern zuri.icklegen; geflogen wird ausschlieBlich bei
Sonnenlicht. Fiir die Schwdrme sind trockene Steppen- und Halbwiisten-
gebiete dabei nur in solchen Jahren ein Ziel, in denen es ausreichend
geregnet hat: Denn nur wo geniigend Vegetation sprie8t, finden die
Schwdrme in solchen Regionen auch ausreichend Nahrung. Deshalb be-
obachtet die Locusts and Other Migratory Pests Group der in Rom ansds-

6; Der Phasenwechsel ist nicht zu verwechseln mit den verschiedenen Entwicklungs-
stufen, die jede Heuschrecke nach ihrem Schliipfen durch wiederholte Hiiutung pas-
siert, bis sie zu einem erwachsenen Tier wird, s. dazu Uvarov 1966: 273-290.
-. 7) Ftir den auffiilligen Farbwechsel s. die Abbildungen einer solitiren und einer gre-
gdren Wiistenheuschrecke bei Uvarov 1966: Frontispiz. a\i-

8) Encyctopaedia Britannicats (1976) Vl392.
e) Rowley 1993: 5f.
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Abb. 2 a1.

sigen Food and Agrianlture Organisation d,erVereinten Nationen heute das
Auftreten von Wiistenheuschrecken immer im Zusammenhang mit Re-
genfdllen in den gefdhrdeten Gebietenro). Wird der Schwarm nicht durch
duBere Einfltisse dezimiert, setzen sich alle Tiere zur gleichen Zeit zur
Eiablage nieder. Dabei liegl der Generationszyklus in der gregdren Phase
bei Dauerlicht und permanent 35'C (Laborbedingungen) bei nur etwa
sechs Wochen, was die auBerordentlich starke Vermehrung der Tiere zur
Folge hat. Optimale Bedingungen fiir ihre Vermehrung findet die Art in
sandigen Feuchtgebieten, etwa in den FluBauen des Vorderen Orients.
Aus den abgelegten Eiern entwickelt sich, wenn die ausschliipfenden
Tiere die gleichen Bedingungen vorfinden, wieder die gregrdre Form.
Erst wenn der Populationsdruck geringer ist, entstehen im Laufe mehre-
rer Generationen wieder Tiere der solitd'ren Phase.

Im Vorderen Orient ist auBerdem zwischen Usbekistan und Marokko
eine weitere Heuschreckengattung heimisch, die Marokkanische Heu-
schrecke (Dociostaurus maroccanus) (Abb. 3). Im vorliegenden Kontext
ist wichtig, daB die Art in Nordsyrien und im Nordirak lebt (Abb. 4). Im
Unterschied zur Wiistenheuschrecke entsteht nur eine Generation pro
Jahr: Jeden Herbst legen die Tiere ihre Eier ausschlieBlich in Gebieten
mit trockenem und ungestortem Bodenmaterialll) ab, nicht, wie die wti-
stenheuschrecke, in FluBauen und bewhsserten Feldern. Solange der Be-
stand der Tiere jedes Friihjahr nach ihrem Schltipfen durch mechanische

1) Die Beobachtungen der Locusts and Other Migratory Pests Group sind i.iber
folgende Internetseite zugringlich: http:l lwww.fao.orglWAlCENT/FAOINFO/AGRI-
CUUI/AGP/AGPP/Locusts/Default.htm. . !. r"") Uvarov 1977: 247, 463.
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Abb. 3

Abb. 4

Bek[mpfung klein gehalten wird, kann sich diese Art nicht zur Plage ent-
wickeln. Dazu mufi bekannt sein, wo die Eier abgelegt wurden; die frisch
geschli.ipften Tiere werden dann eingesammelt oder, bei groBerem Auf-
to-1n.r, in Gr[ben getrieben und darin verschtittet. Wird dieser Zeit-
punkt aber verabsdumt, wie es.-etwa in Afghanistan 2001 und 2002 auf-
grund der politischen Wirrenr2) und des Krieges geschah, ist es mit
traditionellen Mitteln auBerordentlich schwierig, der Heuschrecken Herr
zu werdent3;. Sowie sich innerhalb von ca. 6 Wochen geni.igend Tiere zu

;.$

t') h dem Artikel,,Locust invasion in Afghanistan - A race against time" vom Mai
2002 (zuganglich im Archiv des Newsroom der Food and Agrianlture Organization der Ver-
einten Nationen, s. http://www.fao.org/english/newsroom/news/2002/5000-en.html)
wird der afghanische FAO-Mitarbeiter Shah Mahmuud folgendermaBen zitiert: ,,For
security reasons, the Thliban did not allow people to work in the fields and check locust
infested areas. Many farmers fled to the cities and had to abandon their land. In a po-
litically unstable situation nobody paid attention to locust control."

") In Afghanistan betrug der Ernteverlust durch die Heuschrecken 2002 trotz des
massiven Einsatzes von chemischen und biologischen Vernichtungsmitteln im Werte
von 800000 US$ durch die Food and Agriculture Organisation noch immer sieben Pro-
zent, wobei die Verluste im Jahr zuvor um vieles htrher waren, s. den Artikel ,,Afgha-
nistan: Locust control campaign successfully concluded" vom 1. August 2002 (zugdng-
lich im Archiv des Newsroom der Food and Agricalture Organization der Vereinten
Nationen, s. http ://www.fao.org/english/new s / 2002 / 7 8 80-en.html).

$
E

tg
t.t



Frelftltn und gefresseil werden

gefltigelten Ettachsenen entwickelt haben, so daB infolge des Phasen-
wechselsto; ein Schwarm entsteht, braucht es mehrere Jahie, bis die Heu-
schreckenpopulation auf ein normales MaB reduziert werden kann. Die
Schwdrme sind dabei um vieles kleiner als die der Wi.istenheuschrecken:
Der groBte nachgewiesene D ocios tourzl^r-schwarm hatte eine Ausdehnung
von 18-2 5 km2 bei einer Dichte von 50-300 Tieren pro euadratmeterli
Die Schwdrme wandern dabei nicht iiber weite Distanzen, sondern blei-
ben in ihrem Gebiet, das sie aber Jahr fiir Jahr betriichtlich vergrcigern
konnen (Abb. 5)tu).

Die Sltesten zeitgendssischen Berichte iiber Heimsuchunsen durch
Heuschrecken (akk. erbiu(m) _ sum. BURU5.MUSEN)I7) i;Vorderen
Orient finden sich in akkadischen Briefen aus dem II. und I. Jahrtausend
v. Chr.r8) Aus diesen Quellen lassen sich drei Katastrophen erschliegen,
die um 1700,um 1220 und um 710 v.chr. stattfanden. Jedes Mal war das
Haburgebiet davon betroffen (Abb. 6).

Die erste Plage - ca. 1700 v. Chr.Marokkanische,ff:l'il;ff 
:il1$'"t:l-jdesKrieges

Um 1700 v. chr., wdhrend der Regierungszeit zimri-Lims von Marile),
suchte eine Heuschreckenplage die Gegend von eattunEn am oberen
flabur heim. Zwei Jahre lang wurden die Ernten von Heuschrecken voll-

i

$ra; Dabei ist der physiologische Unterschied zwischen Tieren der solitiren und der
gregdren Phase weitaus weniger aufftillig wie bei der Wi.istenheuschrecke. Die gregire
Marokkanische Heuschrecke ist um ein Fi.inftel groBer als in der solitiiren phase,
s. Uvarov 1977: 471 Fig. 257.

I15) Uvarov 1977: 215. 2lB. *16)  Uvarov 1977:333,340,475.  r  '
r71 AHw 234 s.v. erba@); CADE 256-258 s.v. erbu In verschiedenen lexikalischen Li-

sten - am ausfi.ihrlichsten in A\XIV 227-243 - sind eine Vielzahl an Termini zusammen-
gestellt, die auf dem BegriffBURU, basieren, aber nicht immer Auididaenach der moder-
nen Klassifikation bezeichnen: So sind etwa mit BURU5.A.AB.BA : erib tamtim (wcirtl.
,,Meeresheuschrecke") Shrimps gemeint. Zur Terminologie s. Lion-Michel 1997: 708-710.t8; Wilcke 1999: 301 betont, daB sich in den Quellen aus der Zeit der III. Dynastie
von Ur keine Heuschreckenplagen nachweisen lassen; dies gilt auch fiir die vorange-
henden Perioden. Prinzipiell ist festzuhalten, daB die Marokkanische Heuschrecke im
si'idlichen Mesopotamien nicht heimisch ist und Schadensbefall durch diese Tiere in
den Texten aus diesem geographischen Raum deshalb nicht zu erwarten ist. Der ge-
samte Vordere Orient liegt aber im Einzugsgebiet der Wi.istenheuschreck e zu plageiei-
ten. Ob das Fehlen von Belegen das giinzliche Ausbleiben derartiger Katastrophen in
vor-altbabylonischer Zeit bezeugt oder nur die Unvollstiindigkeit unseres euellmate-rials widerspiegelt, sei dahingestellt. rtel zur Datierung in die Regierungsjahre 5' und 6, s. van Koppen 2001: 497.

11
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stiindig vernichtett0). Wofgang Heimpel konnte nachweisen, daB es sich bei
jener Plage nicht um den Einfall von wandernden Heuschrecken handelte,
sondern um eine Heimsuchung durch die Marokkanische Heuschrecke.
Die Katastrophe ist in einem Dossier von Briefen des Statthalters von Qat-
tunan an seine Vorgesetzten in Mari sehr gut dokumentiert. Heimpel sti.itzte
seine Identifizierung auf das Brutverhalten der Tiere, denn nach Ausweis
der Briefe legten sie ihre Eier im Hi.igelland der Jezirah und nicht im Kul-
turland ab - darum kann es sich nicht um Wtistenheuschrecken handeln2l).

Damit es tiberhaupt zu einem derartig katastrophalen Befall durch die
Marokkanische Heuschrecke kommen kann, muB die Bevcilkerung die
Wachstumskontrolle der Insekten auBer Acht gelassen haben. Im Falle
der Plage von Qattunan war es sicherlich Zimri-Lims Krieg gegen E5-
nunna, der auch im ncirdlichen Haburgebiet ausgefochten wurde22) und
der Bevolkerung von der routinemiiBigen Eindiimmung des Insektenbe-
standes abhielt. Die Heuschreckenplage in den ndchsten Jahren war da-
mit eine direkte Folge dieses Krieges. Aus den Briefen des Statthalters
von Qattunan wissen wir, daB er groBe Miihe hatte, die Bevolkerung im
ersten Jahr der Plage daran zu hindern, die Stadt zu verlassen - auch in
Afghanistan fiihrten die Heuschreckeneinfiille im letzten Jahr zur Mas-
senflucht der betroffenen Menschen. In Mari gelang es im dritten Jahr of-
fenbar, den GroBteil der frischgeschli.ipften Insekten zu toten, was nur
mit Hilfe des Einsatzes von Tiuppen aus der Hauptstadt moglich war.
Ohne entsprechende Hilfe hiitte die Plage leicht zu einer volligen Aufgabe
der Besiedlung der Region durch die Flucht der Bevcilkerung und die
Einstellung der Landwirtschaft fiihren konnen.

r . f

Die zweite Plage - ca. 1200 v. Chr.
Marokkanische Heuschrecken im Gefolge des Krieges :

. zwischen Assyrien und Hanigalbat

Gut 500 Jahre spdter ist wieder eine Heuschreckenplage bekannt, die
das Haburgebiet heimsuchte. Belegt ist die Katastrophe in zwei mittel-
assyrischen Briefen aus Dur-Katlimmu. Sie wurden innerhalb von zwei
Wochen in einem Winter um 1220 v. Chr.23) abgefaBt und stammen aus

20) Fiir eine Zusammenstellung der Quellen und ihre chronologische Einordnung
s. van Koppen 2001: 496-499.

2r) Heimpel 1996: lI2-113.
") In der zweiten Hdlfte des Regierungsjahres 4' Zimri-Lims schloB dieser einen

Friedensvertrag mit Ibal-pi-El II. von E5nunna, nachdem die Tiuppen aus E5nunna im
Jahr zuvor iiber die Route vom Tigris aus den Jebel Sinjar entlang in die Habur-Region
eingedrungen waren, s. Charpin l99l:162-163.

"7 Zur Datierung des Eponymen (Ina)-A55ur-Sumi-asbat s. Cancik-Kirschbaum
1996: 14-17.

r3
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der Zeit,nachdem Tukulti-Ninurta I. rbn Assyriifr''den westlichen Nach-
barstaat Hanigalbat nach jahrelangen K[mpfen endgiiltig annektiert
hatte. Der Verfasser der Briefe ist der Beamte Sin-mudammiq, der an der
neuen Westgrenze Assyriens aktiv war; hier muBte nach der Eroberung
Hanigalbats wieder Ruhe hergestellt werden, wlhrend nach wie vor im-
mer wieder mit Kampfeshandlungen zu rechnen war. Die Briefe sind an
den in Dgr-Katlimmu stationierten GroBwesir gerichtet, die oberste as-
syrische Autoritdt in Hanigalbat.

Im ersten Brief muBte Sin'mudammiq seinem Vorgesetzten erkldren,
warum eine Gruppe von Feinden auBer Landes fliehen konnte. ,,Weswegen
mein Herr mir geschrieben hat: Warum haben die Leute von Wa55ukanni
die Fli.ichtlinge nicht verfolgt? Heuschrecken haben ihre Ernte gefressen.
Nachdem sie die Kichererbsen verzehrt haben, ist niemand mehr in der
Stadt."24) Nur 100 Kriegsgefangene aus Babylonien und Hanigalbat hielten
sich noch in der Stadt auf, doch auch ihre Bewacher hbtten die Stadt schon
verlassen. Die Heuschreckenplage war aber nicht nur auf Wa55ukanni be-
schrlnkt, das im westlichen Teil des Habur-Dreiecks zu suchen ist25), son-
dern bedrohte offenbar das gesamte Haburgebiet, denn der zweite Brief
des Sin-mudammiq betraf das ,,obere" flanu, eine Region zwischen Habur
und Balil026). Hier wurde im Winter die Flachsernte zur Leinenherstellung
eingebracht. Sin-mudammiq berichtete zwei Wochen nach den schlechten
Nachrichten iiber Wa55ukanni seinem Vorgesetzten auf dessen Anfrage,
daB die Heuschrecken den Flachs bislang verschont hdtten2T). Allerdings
konnte die Ernte noch nicht eingebracht werden, da der Flachs noch nicht
reif war. Die Sache nahm ein gutes Ende, denn sieben Wochen spiilgr
konnte Sin-mudammiq von den Ertrdgen der Flachsernte berichten28).
DaB die assyrische Verwaltung nach der Eroberung Hanigalbats einer Heu-
schreckenplage Herr werden muBte, ist kein Zufall, sondern kann wie im
Falle der Plage von Qattunan mit der in Kriegszeiten vernachllssigten

. Sorge um den Insektenbestand erkldrt werden.
Der Zusammenhang von Krieg und Heuschreckenbefall in einer Re-

gion, und im speziellen im Haburgebiet, ist bisher nicht erkannt worden.

24) B,ITSH 4 2: lS-18: '.ic' EN-/i ii-pu-ra-nilml a-aERIN'.MES UnU.e-.yr-'ka'-na-
iu-tii6 ur-ki-iu-nu a-na i-ni la-a'il '-li-frrz'BURU ,o-iu'-nut7 BURU'.MES e-n-kal ur-ki
el-me-el-te' e-ta- -ak-lutE i+naURU ma'am-ma la-ai-iu.

") Fiir eine Identifizierung dieses Ortes mit Tall Fabariya, dem neuassyrischeti
Sikani, sprechen sich K0hne 1995: 208 und Cancik-Kirschbaum 1996: 100 aus.

26) s. Cancik-Kirschbaum 1996: 108-109 fiir die Identifizierung des Toponyms mit
dem,,oberen Hanu".zt|" 9ATSH-4 3: 5-7 ai-iilm ki-ta-e,f'a URU' KIJR.$a-a-ni6 al-ta-pdr td-ma'il'-te-
qe-il-n67 e-re-bi-ti la-a e-'ku- -ul ,,lch habe wegen des Flachses der Stadt des Landes
Hdnu geschrieben, (und) sie haben Nachricht eingeholt. Die Heuschrecken haben (den
Flachs) nicht gefressen."

,\ s. n.efin 4 6 und vgl. au3erdem BATSH 4 7 (keine Datumsangabe). i-'i
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Uns sind bisher nur zwei entsprechende Katastrophen bekannt, die noch
dazu bewiiltigt werden konnten; derartige Ereignisse miissen aber weit-
aus hdufiger vorgekommen sein und werden in der langen und krie-
gerischen Geschichte des Vorderen Orients auch dazu gefi.ihrt haben,
daB Siedlungen und die zugehcirige Landwirtschaft aufgegeben werden
muBten. .r

. Pie dritte Plage - ca. 710 v. Chr. :
", Wiistenheuschrecken in ganz Assyrien
, i

Die letzte derzeit bekannte Katastrophe, die Assyrien um 710 v. Chr.
wdhrend der Regierungszeit Sargons II. heimsuchte, wurde nicht von au-
Ber Kontrolle geratenen Marokkanischen Heuschrecken bewirkt. Diese
Plage ist aus vier Briefen aus der assyrischen Ktinigskorrespondenzbe-
kannt2e) und kann , da zwei der Briefe in KallOu gefunden wurden, in die
Zeit vor 706, als die k<inigliche Residenz nach Dur-Sarrukin verlegt
wurde, datiert werden. Das Problem ist diesmal nicht lokal begrenzt. In
den bekannten Quellen sind Heuschreckeneinftille fiir das assyrische
Kernland zwischen Assur und Kallgu, fiir die Region stidlich des Sinjar
zwischen Apku und Tbbete am Habur und fi.ir das Gebiet des Oberen
Tigris belegt - ein riesiger geographischer Raum, der zum Zeitpunkt der
Katastrophe seit fast 200 Jahren Teil des assyrischen Reiches war und
deshalb in dieser Zeit von Kriegswirren verschont wurde. Die Plage kam
aus heiterem Himmel iiber Assyrien, wie es fiir einen Einfall der Wan-
derheuschrecken typisch ist.

Die erhaltenen Briefe sind allesamt Reaktionen aus verschiedenen Pro-
vinzen auf die koniglichen Anweisungen, wie mit den Heuschrecken ver-
fahren werden sollte. Sie zeigen deutlich, daB die Zentralverwaltung das
Problem erkannt hatte und sicherstellte, da8 MaBnahmen zur Einddm-
mung der Heuschreckenflut gesetzt wurden. Nachdem Heuschrecken als
Nahrungsmittel allgemein geschdtzt wurden, muBte vor allem sicherge-
stellt werden, da8 das zeitintensive Einsammeln der Tiere zugunsten der
sofortigen Totung aufgegeben wurde, sowie die Zahl der Tiere zu groB
wurde, damit i.iberhaupt Aussicht auf die Einddmmung der Plage be-
stand. Die Verwaltung kommandierte dafiir Tiuppen ab - nur dadurch
standen Arbeitskrdfte in ausreichendem MaBe zur Verfi.igung.

Dieses Vorgehen scheint gefruchtet zu haben. So berichtet ein Beamter
namens RimDte seinem Vorgesetzten Nab0-duru-usur mit einigem Stolz:
,,Man hat mir vom Palast folgendes geschrieben: Notiere, wie viele Heu-
schrecken Du einsammelst und tcitest, und schicke (den Bericht) an den
Palast! Jetzt also habe ich (den Bericht) geschrieben und an meinen

2) Aus Kalbu: SAAI lO4, NL 103. Aus Ninive: SAAI103 und22l.
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Flerrn geschickt."') Es folgt ein"e bruchstiickhaft erhaltend Zu&imm$r:
stellung, die die Heuschreckenmengen nennt, die in verschiedenen Orten
gesammelt wurden. Nur die Erwdhnung des ersten genannten Ortes
Apqu und des letzten erhaltenen Ortes Tabete ist eindeutig, doch reicht
dies aus fiir die sichere geographische Einordnung des Briefes in die
nordliche Jezirah zwischen Tigris und Habur: Apqu kann mit Tell Abu
Mdryd ca.40 kmwestlich von Ninive identifiziert werden"), wAhrend Te-
bete mit Tell Thban am Habur gleichzusetzen ist32). Beide Orte liegen an
der Route siidlich des Jebel Sinjar, die Zentralassyrien mit dem Westteil
des Reiches verband. Die Heuschreckenmengen werden mit dem Hohl-
ma[3 emaru gemessen, wobei einem emaru etwa 200 Liter entsprechen;
nur eine Mengenangabe ist erhalten: aus einem unbekannten Ort werden
15 emaru, also rund 3000 Liter Heuschrecken gemeldet. Im Brief heiBt
es weiter: ,,Als es wenige (Heuschrecken) waren, haben wir sie gesam-
melt, [...], in MeBbecher gestopft und damit abgemessen. Als sie (zahlen-
miiBig) stark wurden, haben wir sie inmitten der Felder33) getotet. Mein
Herr moge im Palast hciren lassen, daB ich und Ilu-iqbi sie gemeinsam ge-
totet haben."3a)
, Auch die Nachrichten vom Oberen Tigris3s) waren beruhigend: ,,Der
konigliche Vertraute, den der Konig, mein Herr, zu mir geschickt hat,
(sprach) folgendermaBen: Totet die Heuschrecken! Wir haben so viele
eingesammelt, wie es gab. Keine hat die Ernte angertihrt. Wer zum Ko-
nig, meinem Herrn, gehort, hat sie vernichtet. Die Ernten im ganzen
Land des Konigs, meines Herrn, sind in bestem Zustand."36)

,,, '9 SAA | 221: 4-9: TA* SA B.Cel i-sa-par-u-nis ma-a er-bi-il am-mar te-si-pa-ni6
am-mar ta-du-ka-ni iu-tur-ra7 tnaB.GAL ie-bi-la-ni8'ti'-me-a an-nu-rig a-sa-ta-rae fina
UIGU - bi EN-ia {t-se-bi-la.

. ") Nashef 1982: 33 s. v. Apqu.
32) Maul 1999: 49. '{s :xfi
33) DaB die Tiere (nach dem Schltipfen) in den Feldern vernichtet werden, belegt,

daB es sich nicht um Marokkanische Heuschrecken, sondern um Wiistenheuschrecken
handelt, die ihre Eier nach Miiglichkeit in bewiisserten Feldern legen, s. Uvarov 1977:
500.

34) SAA I 221 Rs 2-8: a-ki QAL.MES ni-te-si-pit [x x x]x ina SA CtS.nAN nu-ta-
bi-;io [ina 5A]-ai ni-in-ta-da-das lal-ki i-di-i'-nu-u-ni ina MURUB4 A.QAR-na
6 lnll-du-ka EN ina B.GAL7 lu-id-di-me a-na-ku lDINGIR- iq-big i-sa-[e-ii ni-du-ka.

3s; Der Brief wurde von einem gewissen A5ipd verfaBt, der sicherlich mit dem Be-
amten zu identifizieren ist, der unter Sargon II. am Oberen Tigris seinen Dienst versah.
Fi.ir weitere Belege s. K. Radner in PNA I/1 (1998) 142 s.v. ASipA 3.

'u) NL 103: 6-17 (: ND 2617; fur die Endpublikation s. Saggs 2001: 199, Tf. 39):
LIJ*.qur-bu-tti ia'LIJGAL'7 EN ii-pur-an-ni8 ma-a e-ra-bi-tie du-ku mar i-ba-iil-ni|0 ni-
su-qu-surl Sr.guRu A me-me-nit2 Ia il-pu-ut|3 me-me-ni ia LUGAL EN-t'dt4'u['-tal-
li-qu-iti ns' ts $g.ggRUr4.MES -ni16 ina KUR .fc LUGAL EN-ia17 Isabl-bi DIJ-mu a-
dan-niJ.

'

.
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Fb-silli-E5arra, der Statthalter von Assur, schrieb in der Sache zwei-
mal an den Konig. Einmal heiBt es: ,,w'orilber der Konig, mein Herr, mir
geschrieben hat: Um Heuschrecken zu t<iten, gehe nach Me-tabute, nach
Amantu und bis nach Kassappa! Hier im Land sind die Heuschrecken
(i.iberall) zwischen [dem FluB und den orten] im gro8en Gebirg e.,,37) Lei-
der bricht der Text dann ab; es ist giinzlich offen, ob der Statthalter von
Assur auf das kcinigliche Ansinnen, auch auBerhalb seiner eigenen Pro-
vinz38) Katastrophenhilfe zu leisten, positiv oder negativ reigierte. Zu-
mindest zeigt die Order, daB die Zentralverwaltung in dieser Sache nicht,
wie sonst iiblich, in administrativen Einheiten dachte, sondern die Grenz-
ziehung zwischen den Provinzen auBer Acht lieB. Das Ausschalten loka-
ler Eigeninteressen ist eine wichtige Hiirde in der Kontrolle von Wander-
heuschreckenschwdrmen; nicht umsonst beschiiftigt sich seit 1972 eine
Abteilung der Vereinten Nationen mit dem problem.
- Im zweiten Brief des Statthalters von Assur hei8t esr ,,Wegen der Heu-
schrecken, i.iber die der Kcinig, mein Herr, mir geschrieben hat: Schreibe,
wo die Heuschrecken Eier gelegt haben3e;! Mun soll (die Gebiete) mit
Wacholderpulver ausrduchernoO)! Zum Zeitpunkt ihres Herauskommens
soll man sie unschiidlich machen! Als der Brief des Palastes mich noch
nicht erreicht hatte, habe ich schon den folgenden Befehl an die Stiidte
und D<irfer ausgegeben: (Die Gebiete), wo die Heuschrecken Eier gelegt
haben, rduchert mit Wacholderpulver aus! Zum Zeitpunkt ihres Heraus-
kommens werden wir sie unschddlich machen."4l) Hier richten sich die
MaBnahmen nicht gegen die erwachsenen Tiere, sondern das Gelege

t') sAA | 104:5-11 (: crN 2 240): ,ia LUGAL EN d-pzr-ni^ ma-a inalJGrJ
BURU5 du-a-ki1 ma-a a-na URU.A.MES-DUG.GA.MESS o-ro unu. Am-an-tes ma-a
a-du tJ RrJ . K^a- s a-p a a- li k10 B u RUs.M USB N an- n a-[k] a ltna 5l A - b t KU R I 1 bi r+ e [lD? it?
URU?.MES? t lna KUR GAL-e. :38) Kassappa, mod. Tell Kashaf, gehdrte zu dieser Zeitzur Provinz Kilizi. s. Deller
1990.

'n) Itt der ubersctzung des verbums fiardlufolge ich Heimpel 1996: 104.40; Die Verbalformen /z-re-nr-ru und KA-Dr-ra in Rs. 7 stehen firr lu-ka-1i-ru = lu-
kattiruund ka-ti-ra: kallira und sind zu qataru D,,(aus)r[uchern.. (s. AHw907f.) zu
stellen. Sem. 4rr wird im Neuassyrischen aufgrund des Geers'schen Gesetzes als qatdru
realisiert, s. etwa die eindeutige Form lu-qa-at-tli-ru1 in sAA l0 323 Rs. 4. Im vor-
liegenden Text bleibt aber offenbar I erhalten, wf,hrend q als k wiedergegeben wird
(im Neuassyrischen ist die Lesung qdfur re nicht moglich). Zur Lesung dieser passage
s. Radner 2003.

o') s4A 1 103: 6-Rs. 9: Iina UGU BURUs.MIUSEN.MEST JSa LUGAL be-tfl i{-
pur-a-ni8.ma-a Ju-pur inaE BURU'.MUSEN.VfBSn ig:r;--ru-u-ni lT fma)-.a- Zl du-
pur-a-nitt [lu-k]a-gi-ru : ma-o12 lit-mla si-man-nu i ,i-se-rrtn Itu-ila-iat-ki-tu-iuta
[k]i-i ti-di-nits e-gir-trt Sa E.GALRd't inalJGlJ-!i-ia2 la ta-lak-a-,/[s' t i-ro-po, inaSA-
lbt KURI2 URU.IMES unu.Sr.M]ES3 p4mu a-sa-kafna mu-ufk ina E BURU'-
MUlSEN.Mnls 4-1rt-tu-u-nif6 zi du-Iplur-a-[ni]7 ka-li-ra [ki-malt ir-man-nu ti-lse-tiis
nu-u- id - b a I -l kl dt - iti



18 i,: i , Karcn Radner ,: l

bzw. die frisch geschli.ipften Insekten. Inwieweit das Riiucherfi-lnit Wa-
cholder (duprdnu : juniperus drupacea)4z) gegen Heuschrecken eine na-
turwissenschaftlich belegbare Wirkung entfalten kann, geht aus der mo-
dernen Literatur zur Schddlingsbekdmpfung nicht hervor. Die rituelle
Relevanz des Rducherns mit einer reinigenden Substanz steht aber auBer
Frage, und dieser Vorgang liiBt sich mit der in neuassyrischer Zeit sehr
gut bezeugten Beschwcirungsserie ,,fhl den Zahn der Heuschrecke zu
packen" (ZU-BURU5 DAB-BE-DA) in Verbindung bring^en, die in den
bibliotheken aus Aszur, Ninive und Sultantepe belegt ist43). Dabei wird
u.a. vorgeschrieben, mit Wacholder (dupranu) zu rduchernaa).

DaB wdhrend dieser Plage bei der Bekrimpfung der Heuschrecken
nicht allein auf die Tatkraft der Menschen vertraut wurde, zeigt auch ein
Gebet Konig Sargons an die Gottin Nanajaas). Darin heiBt es: ,,Die
schlechte Heuschrecke, die das Getreide vernichtet, der bose Grashiipfer,
der die Girten verddet, der die Opfergaben fiir Gotter und Gottinnen un-
terbricht, (...) moge auf dein Gebot hin als Fata Morgana gelten!"46) 'u
' Auch, wenn die Bek[mpfungsmaBnahmen sofort und in groBem Um-
fang eins etzen, ist ein Wanderheuschreckeneinfall stets eine Katastrophe
ftir die betroffenen Gebiet"o'). Dies zeigt deutlich die letzte groBe Plage
von 1986-89, die weite Teile Afrikas, des Vorderen Orients und Stidwest-
asiens heimsuchteot). Die Heuschreckenplage um 710 v. Chr. mu8 fi.ir As-

42) s. AHW\62; CADD 189f. Pulver aus Wacholderholz ist in KIR 90 Rs. 19 (: 7v1
120) und KAR 192 iii 54 in magisch-medizinischen Ritualen belegt.

o3; Der Titel dieser Serie ist im sogenannten Handbuch des Exorzisten genannt (KAR
44: 22 mit Duplikaten, s. zuletzt Geller 2000: 242-254). Textzeugen dieser Serie sind
aus Sultantepe und Ninive bekannt, deren Edition A. R. George vorbereitet; s. George
1999: 294-299 fur eine Aufstellung der Textzeugen, den bisherigen Bearbeitungsstand
und einen Uberblick i,iber den Inhalt der Serie; vgl. auch Schwemer 2001: 682 mit
Anm. 5607 und Cavigneaux-al-Rawi 2002: 12-14.

. oo) George L999:296.
at) Watu- ausgerechnet die Gdttin Nanaja fiir die Vernichtung der Heuschrecken

sorgen soll, ist unklar und bisher ohne Parallelen: Weitere Textbelege (s. zuletzt Stol
1998-2001) fiir ihre Verbindung mit diesen lnsekten fehlen, und auch die Ikonographie
der Gottheit (s. zuletzt Ambos 2003) bietet keinen weiteren Anhaltspunkt. In den oben
zitierten Ritualen gegen Heuschrecken wird die Gottheit Ninkilim angerufen. In Darstel-
lungen von Gebetszenen sind Heuschrecken auf einem Rollsiegel und einer Fayencetafel
aus Assur belegt, s. dazu Hunger 1972-75:390 und Heimpel 1976-80: 109 $ 10.

4u) SAA 3 4Rs. ii24,-26,,28'; si-in-nu e-ri-bu mu-ftat-liq di-na-alnl2s' lem-nu zi-ir-
zi-ru mu-ub-bil sip-pa-a-t[il'u' pa-ri-su sat-tuk-ki ̂ ia DINGIR udii-ta-ri (...)"' i-na qi-bi-
ti-ki li-im-ma-ni za-qf-qf-ei.

ot) Ein Hinweis auf die Konsequenzen der Heuschreckenplage findet sich eventuell
in einem fragmentarischen Brief aus Kalbu GfN 2 207), in dem davon berichtet wird,
dafi die Bauern ihre besdten Felder verlassen haben und geflohen sind; dies entspricht
ganz dem Verhalten der Bevolkerung von Qattundn und Wa55ukanni nach den Heu-
schreckenplagen von 1700 und 1220.

a8) Rowley 1993.
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syrien deshalb einen massiven wirtschaftlichen Einbmch bedeutet haben,
der in unsere Bewertung der historischen Entwicklungen bisher noch
nicht beriicksichtigt wurde. Auch die groBen Mengen an ndhrstoffreichen
Insekten, die nun als Nahrungsmittel zur Verfi.igung standen, konnten die
Ernteverluste nur zum Teil ausgleichen. Es ist um so bedauerlicher, da8
gerade aus dieser Zeit kaum Rechtsurkunden tiberliefert sind. Insbeson-
dere in den Klauseln von Getreideschuldurkunden wdre ein Widerhall
der zu erwartenden Knappheit an Zerealien anzunehmenae).

... und gefressen werden

In der hiesigen Kiiche sind Heuschrecken zweifellos eine ungewohn-
liche Zutat und finden deshalb vorrangig bei Reptilienliebhabern als Fut-
termittel fiir ihre Haustiere Verwendung, die sich bei einem Stiickpreis
von immerhin 60 Eurocent zumeist auch der Zucht dieser Insekten wid-
men. In vielen Teilen der Welt werden die Tiere jedoch gerne nach ver-
schiedenen Rezepten zubereitet und verzehrtsO). Nach dem alttestament-
lichen Speisenkatalog in Leviticus 11 zdhlen Heuschrecken als einzige
Insekten zu den koscheren Nahrungsmittelntt). I- Vorderen Orient sind
sie seit dem fri.ihen II. Jahrtausend als beliebtes Nahrungsmittel, das auch
die konigliche Tafel fiillte, belegt52).

Ihre Zubereitung ist einfach53): Die ndhrstoffreichen Insekten werden
in Wasser abgebriiht,kurz gerostet und dann getrocknet. Nachdem Kopf,
Beine und Fliigel abgebrochen werden, verspeist man die Tiere, nach
Wahl mit einer si.iBen oder pikanten Sauce angerichtet. Heuschrecken
kcinnen aber auch gegrillt werden, wobei am assyrischen Hofjene Zube-
reitungsart gebriluchlich war, bei der man mehrere Tiere auf einen SpieB
steckte, der dann iiber dem Feuer gercistet wurde: Eine Darstellung auf
einer Relieffolge aus Sanheribs Stidwest-Palast von Ninive zeigt zwei
Hoflinge mit derartigen HeuschreckenspieBen (Abb. 7)to). Ger<istete

* ' y - *  . i " .a) Aus der Regierungszeit Sargons sind nur eine iiandvoll Urkunden belegt, s. SAA
6 25-33. Es befinden sich keinerlei Getreideschuldurkunden darunter.50; Ftir Endomophagie s. Bodenheimer 1951 und Menzel-d'Aluisio 1998.5r; Lev 11,22. s. dazu Nevo 1996: 19-20. ''rt'i

52; Belege aus altbabylonischen Briefen: cr29 11a und b - AbB 2 140-l4l; yos 2
15 : AbB 9 15; Yos 2 152 : AbB 9 r52; ARM 2 136; ARM 3 62. Ygl.dazu Heimpel
1976-80: 107-108: g 7a und Lion-Michel1997:717-719.t3; Fi.ir einschl[gige Rezepte s. z.B. Fritsche-Gitsaga 2002. i

to) Ra.rm LI (T), Reliefs 12-13, s. Barnett-Bleibtreu-Turner 1998: I l23f..II Tf. 436
und 438 Nr. 567-568. Reflief 12 ist nur aus den Zeichnungen A. H. Layards (oder
F. C. Coopers) bekannt; Relief 13 befindet sich unter der Inventarnummer WAA
124798 im British Museum. London.
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Heuschrecken konnen sofort verzehrt werden, aber auch zu einem Pul-
ver zermahlen werden, das sich durch seine lange Haltbarkeit auszeichnet
und sich deshalb gut als Reiseproviant oder fi.ir die Wintervorratshaltung
eignet.

Auch als Johannes der T[ufer sich in die Wiiste zuriickzog, ernehrte er
sich von Heuschrecken mit Honigtt;. Det moderne Europder erkldrt sich
dies womoglich als typisches Benehmen eines von der Welt abgekehrten
Asketen. Doch in der Sicht der Zeitgenossen war dieses EBverhalten
nicht weiter aufflillig, sondern ein Zeugnis daftir, daB Gott fi.ir die Seinen
selbst in der Wi.iste Delikates bereithielt.

t t)  Mt 3,4; Mk 1,6.
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Abbildungsnachweis

Abb. 1: Wi,istenheuschrecke (Schistocerca gregaria)i Zeichnung nach Dirsh 1965:
382 Fig. 306.

Abb. 2: Vorkommen der Wtstenheuschrecke wiihrend der Rezession; Karte adaptiert
von Symmons-Cressman 2001:32. i

Abb. 3: Marokkanische Heuschrecke (Dociostaurus maroccanus); Zeichnung nach Dirsh
1965: 528 Fig. 428.

Abb. 4: Vorkommen der Marokkanischen Heuschrecke; Karte nach Uvarov 1977:
461Fig.254.

Abb. 5: Graduelle Ausdehnung von Schwdrmen der Marokkanischen Heuschrecke
zwischen 1908 und 1918 in der Westtiirkei; Karte adaptiert von Uvarov 1977:
341Fig.204.

Abb. 6: Kartierung der drei Heuschreckenplagen 1700, 1220 und 710 v. Chr. Zeichnung
K. Radner.

Abb. 7: Montage der Reliefplatten 12-13 des Raumes LI (T) aus dem Siidwest-Palast
von Ninive unter Verwendung von Ausschnitten von Or.Dr.IV, 69 und 70 (reprodu-
ziertbei Barnett-Bleibtreu-Turner 1998: II Tf. 436 und 438).


