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wenn a ls oberster T r e u e gegen das O r i g i n a l g e 
forder t w i rd , so häng t es von der Subjek t iv i 
tät des Überse tzers ab , wor in er dessen W e s e n 
f indet und wie er es getreu wiedergeben zu 
können g laub t . Be ides unter l iegt e inem dauern
den Wechse l . W i r lesen die att ischen T r a g i k e r 
heute vielfach anders a ls vor 6 o Jah ren , auch 
Shakespeare anders a ls Schlegel , und über
setzen sie daher auch anders . 

D a m i t so l l nichts gegen B r o w n i n g s Über
se tzungen g e s a g t sein, zu denen die recht g e 
lungene N a c h e r z ä h l u n g der Alkestis a l l e rd ings 
nur bed ing t zu rechnen ist. D e r A u s l ä n d e r 
kann die le tz te i r ra t ionale W i r k u n g einer 
D ich tung in f remder Sprache nie vö l l ig e r fas 
sen, und noch schwier iger ist es für ihn, zu 
beurteilen, ob eine Überse tzung L e s e r n eines 
andern Volkes und einer andern Sprache als 
w i r k s a m e W i e d e r g a b e des O r i g i n a l s erscheint. 
D e r Vf . verweis t daher mi t Rech t zunächst 
auf die engl ische K r i t i k und reiht ihr sein e ig
nes besonnenes U r t e i l an. 

D a s Buch S p . s ist e twas sehr breit ange leg t , 
auch sti l ist isch — z . B . S. 2 0 7 Z . 1 1 v. u. — 
hätte es eine nochmal ige Durchsicht ver t ragen 
können, aber a ls wissenschaft l iche L e i s t u n g 
verdient es vol le Ane rkennung . 

Ber l in . M a x J . W o l f f . 

Bildende Kunst 
B e r i c h t über die von der A k a d e m i e der W i s 

senschaften in W i e n au f geme insame K o s t e n 
mi t D r . W i l h e l m P e l i z a e u s unter
nommenen G r a b u n g e n a u f d e m F r i e d 
h o f d e s A l t e n R e i c h e s bei den P y r a m i 
den von G i z a . B d . I : D i e M a s t a b a s d e r 
I V . D y n a s t i e a u f d e m W e s t f r i e d h o f . 
I n Verb indung mi t K . H o l e y [ord . Prof . f. 
Archi t . an d. T e c h n . Hochsch. W i e n ] , hrsg . 
von H e r m a n n J u n k e r [ D i r . d. D t sch . 
Ins t . f. Ä g y p t . A l t e r t u m s k d e . in K a i r o u. 
ord . Prof . f. Ä g y p t o l . an d. U n i v . W i e n ] . 
G i z a I . [ A k a d . d. W i s s . in W i e n . Phi los . -
hist . K l . Denkschr i f ten , B d . 69 , Abh . 1, 
1 9 2 8 . ] W i e n u. L e i p z i g , Ho lde r -P i ch l e r -
T e m p s k y A . - G . , 1 9 2 9 . X u. 2 8 2 S. 4 0 m. 
X L I V T a f . u. 65 T e x t a b b . M . 7 5 , - . 
W o h l kein Geb ie t der ägypt ischen A l t e r 

tumskunde hat durch p l a n m ä ß i g e A u s g r a b u n 
gen in den letzten 1 0 bis 20 J ah ren eine der
a r t ige N e u g e s t a l t u n g erfahren wie die Py ra 
midenzei t ( 3 . J a h r t a u s . v. C h r . ) . W a r früher 
die Vor s t e l l ung von der Arch i tek tur jener Z e i t 
beherrscht von der M a s s i g k e i t und R ie sen -
haf t igkei t der Py ramiden , besonders der g röß

ten unter ihnen, der des Cheops , so haben uns 
die A u s g r a b u n g e n von F i r th bei S a k k ä r a je tz t 
gelehrt , daß ke ineswegs die M o n u m e n t a l i t ä t 
am A n f a n g s t and , sondern ein s ta rk an den 
Z i e g e l b a u angelehnter , fe ingl iedr iger , j a 
m a n c h m a l g e r a d e z u spielerischer Baus t i l , der 
uns j e t z t a l lenthalben an den Bau ten r ings um 
die S tu f enpy ramide K ö n i g D j o s e r s aus der 
3. D y n . neu erschlossen ist. P f l eg t e m a n noch, 
bis z u m W e l t k r i e g , den wicht igs ten T y p des 
Pr iva tg rabes des A l t e n Reiches , die sog . M a s -
taba , a ls e twas Gegebenes und Bekann tes , da 
zu dank der d a m a l s übermäßig betonten S te t ig 
keit der ägypt ischen K u l t u r durch H u n d e r t e 
von J ah ren hindurch sich so z iemlich Gle i ch 
bleibendes zu betrachten, so wissen wir heute, 
daß es k a u m e twas Vie lges ta l t ige res g ib t a ls 
» d i e « M a s t a b a des A l t e n Re ichs , und daß k a u m 
ein solcher G r a b b a u d e m andern gleicht . D a 
bei w a r doch schon früher — z . B . in den Ze i t en 
von L e p s i u s und Mar ie t t e , u m nur e inige we
nige Forscher zu nennen — reichlich a u s g e 
graben w o r d e n ; aber es handel te sich bei j enen 
älteren G r a b u n g e n in der H a u p t s a c h e um 
F u n d e von Sta tuen und Inschr i f ten, während 
die Bau ten a ls G a n z e s weniger erfaßt wurden , 
g a n z zu schweigen von einer bis ins kleinste 
gehenden Beobach tung al ler Einzelhei ten . D e n 
gewal t igen For tschr i t ten der A u s g r a b u n g s 
technik und der Ver fe inerung ihrer Methoden 
ist es zu danken , daß wir heute soviel genauer 
Bescheid u m die G r ä b e r des A l t e n Reiches w i s 
sen. D a b e i sei i m Hinb l i ck au f die hier anzu
zeigende Publ ika t ion H . J u n k e r s gle ich be
tont, daß auf d e m M a s t a b a f r i e d h o f von G i s e 
Ä g y p t o l o g e und Bauforscher in glückl ichster 
W e i s e H a n d in H a n d gearbeitet haben, wobei 
der erstere stets und mi t Recht die Ober le i tung 
in der H a n d hat te . Be i einer A u s g r a b u n g wie 
dieser könnte es auch g a r nicht anders sein, da 
übera l l die F r a g e n des ägypt ischen T o t e n k u l 
tes, auch solche der K u n s t und der Schrif t hin
einspielen, die ein reiner Bauforscher g a r nicht 
übersehen kann. Andre r se i t s verdient es höchste 
Anerkennung , daß sich J . vö l l ig in die rein 
baulichen F r a g e n eingearbei tet hat , so daß er 
derar t gründl iche Baubeschre ibungen und E r 
läuterungen der Rekons t ruk t ionen zu geben 
vermochte. 

D i e große P y r a m i d e des Cheops ist im 
W e s t e n , Süden und Os ten von j e e inem a u s g e 
dehnten M a s t a b a f r i e d h o f umgeben, in denen 
die königl ichen Verwand ten und hohe B e a m t e 
ihre letzte Ruhes tä t t e fanden. D iese F r i edhöfe 
s ind z u a l len Ze i t en von Grab räube rn sch l imm 
durchwühl t worden , so daß wohl k a u m eine 
A n l a g e in takt erhalten ist. D i e Ve rwüs tungen 
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reichen bis in die spä te re Pyramidenze i t selbst 
zurück , denn noch d a m a l s — in der 6. D y n . — 
g a l t der große F r i e d h o f von G i s e a ls eine be
sonders gehei l ig te S tä t te , au f der j edes P l ä t z 
chen zu r A n l a g e von G r ä b e r n ausgenutz t 
wurde , se lbs t au f K o s t e n schon vorhandener , 
ä l terer A n l a g e n . 

Z w e c k s g ründ l i cher A u s g r a b u n g und w i s 
senschaft l icher E r f o r s c h u n g wurde vor rund 
30 J a h r e n da s g a n z e P y r a m i d e n - und G r ä b e r 
f e l d von G i s e durch die ägypt ische Al t e r 
tümerve rwa l tung unter Deu tsche , Amer ikane r 
und I ta l iener , die sich u m Konzes s ionen be
worben hatten, derar t aufgete i l t , daß die D e u t 
schen den Mi t t e l s t re i fen des großen F r i edhof s 
west l ich der C h e o p s p y r a m i d e und T e m p e l - und 
G r a b a n l a g e n östl ich der Che f renpyramide (a lso 
einschließlich des südl ich der Cheopspyramide 
ge legenen F r i e d h o f s ) erhielten, die A m e r i k a 
ner den Nords t r e i f en west l ich der Cheopspyra 
m i d e sowie T e m p e l - und G r a b a n l a g e n östlich 
der M y k e r i n o s p y r a m i d e , die I ta l iener den S ü d 
streifen west l ich und die A n l a g e n östl ich der 
C h e o p s p y r a m i d e . A l s die I ta l iener nach kurzer 
Z e i t ihre Arbei ten einstel l ten, übernahmen die 
A m e r i k a n e r auch die g e s a m t e i tal ienische K o n 
zess ion. D i e amer ikanischen G r a b u n g e n leitete 
von A n f a n g an G . A . Re i sne r , zuers t für die 
C a l i f o r n . U n i v . , dann für H a r v a r d ( B o s t o n ) ; 
er ha t die R i e s e n a u f g a b e so gu t wie g a n z be
w ä l t i g t , aber bis au f ein p a a r Vorberichte be
dauer l icherweise noch nichts publ iz ier t . D a s 
selbe Bedaue rn muß auch bezügl ich eines we
sentlichen T e i l e s der deutschen K o n z e s s i o n aus 
gesprochen werden , die G . S te indor f f d a m a l s 
übe rnahm; von seinen mehr jähr igen G r a b u n g e n 
au f d e m W e s t f r i e d h o f ist so gu t wie nichts 
veröffent l icht . Z u seinen F u n d e n gehört z . B . 
die O p f e r k a m m e r des U h e m k a , j e t z t im Pe -
l i z a e u s - M u s e u m zu Hi ldeshe im, die G . Roede r 
ku rz beschrieben hat. F ü r einen andern T e i l 
der deutschen K o n z e s s i o n besi tzen wir dagegen 
U . Hö l sche r s mus te rgü l t ige Publ ika t ion des 
Chef ren tempels , der von der unter S te indor f f s 
L e i t u n g stehenden E r n s t - v o n - S i e g l i n - E x p e d i -
tion f re ige legt wurde . ( U . Hölscher , D a s G r a b 
d e n k m a l des K ö n i g s Chefren. L e i p z i g 1 9 1 2 . ) 
I m E inve r s t ändn i s mi t S te indor f f übernahm im 
J a h r e 1 9 1 1 die W i e n e r A k a d . d. W i s s . die bis
herige deutsche K o n z e s s i o n und verband sich 
d a z u mi t H e r r n W i l h . Pe l izaeus in Hi ldeshe im. 
J u n k e r hat die schwere A u f g a b e mi t bewun
dernswer ter E n e r g i e und zäher A u s d a u e r zum 
guten E n d e geführ t , so daß seit 1 9 2 9 das G e 
biet der deutschen, spä ter österreichischen K o n 
zess ion bis z u m letzten durchforscht ist , sowohl 
west l ich wie südlich der Cheopspyramide . Acht 

A u s g r a b u n g s k a m p a g n e n (von 1 9 1 2 / 1 4 und 
von 1 9 2 5 / 2 9 ) mußten zur L ö s u n g der A u f g a b e 
au fgewende t werden. A b e r der E r f o l g hat die 
große M ü h e überreich gelohnt . N u r ein G e 
ländete i l der ursprüngl ichen deutschen K o n 
zession, der südlich des A u f wegs z u m Chef ren-
tempel l ieg t , konnte nicht in die W i e n e r G r a 
bung mi te inbezogen werden , wei l dor t b a l d 
nach d e m W e l t k r i e g — v o m Rech t s s t andpunk t 
aus d a r f m a n wohl sagen : unberecht igter
weise — der 'Service des An t iqu i t é s ' in K a i r o 
zu g raben b e g a n n ; seit zwei W i n t e r n bi ldet 
dieser T e i l des Gise f r iedhofs das B e t ä t i g u n g s 
fe ld der ägypt ischen Univers i t ä t in K a i r o . 

N a c h den unmit te lbar j ede r G r a b u n g g e f o l g 
ten, meis t sehr e ingehenden Vorberichten hat 
J . bereits im gleichen J a h r , in d e m er die G r a 
bung abschloß, a lso in erstaunlich kurzer Ze i t , 
den ersten B a n d der au f mehrere B ä n d e berech
neten, ausführ l ichen Publ ika t ion vorge leg t . E r 
hat sich vo rgenommen , den reichen S t o f f in 
chronologischer A n o r d n u n g zu veröffent l ichen, 
denn, wie oben schon angedeute t wurde , han
de l t es sich entgegen der l a n d l ä u f i g e n M e i 
nung , daß bei der C h e o p s - und Chef renpyra 
mide nur Ze i tgenossen dieser Herrscher be
stattet seien, um G r ä b e r aus der 4 . bis 6. D y n . , 
— manche erstrecken sich soga r noch in d ie 
Ver fa l l ze i t des ausgehenden A l t e n Reiches hin
ein. A l s z u s a m m e n f a s s e n d e Or t sbeze ichnung 
h a t j . den N a m e n » G i z a « gewäh l t , und z w a r in 
der amtl ichen ägypt ischen U m s c h r e i b u n g , die 
aber für deutsche, des Arabischen unkundige L e 
ser völ l ig i rreführend ist , denn diese sprechen den 
N a m e n deutsch, so wie er geschrieben ist und 
wie er in Wirk l i chke i t n iemals lautet . D i e 
richtige A u s s p r a c h e ist G i s e mi t s t immhaf
t em s. 

D i e besondere Schwier igkei t , mi t der J . 
daue rnd zu k ä m p f e n hat , ist die , daß seine 
K o n z e s s i o n auf d e m Wes t f r i edhof — und von 
d iesem hande l t der vor l iegende 1. B a n d al le in 
— nur ein Dr i t t e l des Gesamt f r i edho f s umfaßt 
und noch dazu e ingekei l t zwischen dem amer i 
kanischen S ü d - und Nords t r e i f en l iegt . D ie se 
besondere L a g e hätte auf T a f . I I I b unbedingt 
durch zwe i weiße L i n i e n angedeutet werden 
müssen , wie denn überhaupt die te i lweise vö l 
l ig unsinnige G r e n z z i e h u n g in W o r t und B i l d 
viel zu wenig in die Ersche inung tritt . D a z u 
fehl t a l l e rd ings auch ein übersichtlicher G e 
s a m t p l a n des von J . ausgegrabenen T e i l e s des 
Wes t f r i edhof s , der hoffent l ich in e inem der 
nächsten B ä n d e fo lg t , und in dem dann auch 
außer der A n g a b e genauester Grenz l in i en g e 
gen Re i sne r s Bez i rke die A n l a g e n der einzelnen 
Dynas t i en a m besten durch verschiedene F a r -
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ben zu kennzeichnen wären . J . hat freil ich mi t 
äußerster U m s i c h t a l les aus den wenigen V o r 
berichten Re isners herausgehol t und verwertet , 
w a s mög l i ch war . A b e r wer wi l l wissen , ob 
nicht Re i sne r unter seinen Aufze ichnungen 
noch diese oder j ene wicht ige Beobach tung hat, 
von der auch J . keine K e n n t n i s bes i tz t? M a n 
m u ß diese Schwier igke i t bei der B e n u t z u n g 
der J . schen Pub l ika t ion stets i m A u g e behal
ten. D i e unerreichbare I d e a l l ö s u n g für eine 
wirkl iche Gesamtpub l ika t i on des Wes t f r i ed 
hofs wäre eine geme insame Arbe i t Re i sne r s 
und J . s gewesen . E i n z e l n m u ß j ede r T e i l bis zu 
e inem gewissen G r a d e S tückwerk bleiben. 
W i r d uns aber Re i sne r j e m a l s eine Pub l ika 
tion seines T e i l e s bescheren ? D a r u m müssen 
wir J . u m so dankbare r sein, daß er, ohne auf 
den N a c h b a r n zu war ten , m u t i g ans W e r k g e 
g a n g e n ist. 

J . hat für den vor l iegenden B a n d d i e M a -
stabas herausgeschä l t , die sicher der Z e i t der 
Pyramidenerbauer Cheops , Chefren und M y k e -
rinos zuzuweisen s ind. E i n L a g e p l a n dieser 
G r ä b e r f indet sich au f S . 8 i . G e w i ß w i r d es 
zunächst auch manchen F a c h m a n n wunder 
nehmen, daß sich darunter k a u m A n l a g e n mit 
R e l i e f s und Sta tuen be f inden ; aber auch die an
scheinend sichersten bisher igen Da t i e rungen 
für R e l i e f s und Sta tuen der 4 . D y n . von G i s e 
müssen dahinschwinden vor J . s vo l lkommen 
schlagenden Bewe i sg ründen . S o besitzt z . B . 
d ie Ber l ine r S a m m l u n g meiner Ü b e r z e u g u n g 
nach, au f G r u n d von J . s D a r l e g u n g e n , nichts 
aus der 4 . D y n . von G i s e ; auch die O p f e r 
k a m m e r des M e r i b , der im A u s f ü h r l . V e r z . von 
1 8 9 9 noch i r r tümlich a ls Sohn des Cheops be
zeichnet ist, hat auszuscheiden, wie J . zwin 
g e n d nachweis t , und so manches andere von 
L e p s i u s mi tgebrachte S tück , das bisher a l l g e 
mein a l s » g u t e 4 . D y n . « g a l t , nur wei l es von 
G i s e s t ammte . 

D e r F r i e d h o f der 4 . D y n . s te l l t sich a ls eine 
wohldurchdachte A n l a g e von wi rkungsvo l l e r 
K l a r h e i t und M o n u m e n t a l i t ä t dar . D e r äl teste 
T e i l ist da s west l ichste S tück von Re i sne r s N o r d 
abschni t t : k le ins te in ige M a s t a b a s mi t vo rge 
bauten Z i e g e l k u l t r ä u m e n in rechtwinkl ig sich 
schneidenden Straßen. I n ehrerbiet igem A b 
s tand l i eg t dieser F r i edhofs te i l — bei J . heißt er 
N o r d w e s t f r i e d h o f — von der P y r a m i d e ent fernt ; 
wie ein R i e g e l schiebt sich an se inem Os tende 
die r ies ige , weithin s ichtbare M a s t a b a eines 
N a m e n l o s e n vor, die von L e p s i u s a ls N r . 2 3 
gezäh l t wurde und daher auch heute noch k u r z 
» L e p s i u s 2 3 « genann t wi rd . Südl ich von ihr 
erhebt sich in e in igem A b s t a n d — nunmehr au f 
der W i e n e r K o n z e s s i o n — die ebenfa l l s über

r agende M a s t a b a des P r inzen H e m - i ü n u , und 
ihr vo rge l age r t s ind nach Os ten , a l so nach der 
Cheopspy ramide zu, acht Re ihen g le ichar t iger 
M a s t a b a s , von denen bis zu sechs in einer Q u e r 
reihe l iegen. Z u r W i e n e r K o n z e s s i o n gehören 
im wesentl ichen die beiden Nordre ihen , die 
übrigen zur amer ikanischen Südkonzess ion . J . 
weis t nun nach, daß H e m - i ü n u und die beiden 
ersten Querre ihen die äl testen A n l a g e n s ind , 
die sicher aus der Cheopsze i t s t a m m e n , und daß 
die fo lgenden Re ihen , deren B l ö c k e größer und 
gröber werden , der Chefren- und M y k e r i n o s -
zeit angehören. Sämt l i che sonst igen G r ä b e r des 
Wes t f r i edhof s , sowie der g e s a m t e Südf r i edhof 
der W i e n e r K o n z e s s i o n — dieser t ro tz seiner 
L a g e dicht südl ich der P y r a m i d e — gehören 
späteren Z e i t e n ( v o m A u s g a n g der 4 . D y n . 
bis z u m E n d e des A l t en Reiches) an , und das 
ist die wei taus größere M a s s e der G r ä b e r . I n 
der g roßar t ig -e in fö rmigen A n l a g e der M a s t a 
bas der 4 . D y n . ze ig t sich wie bei den beiden 
großen P y r a m i d e n se lbs t der besondere, g a n z 
au f k la re F o r m e n und e infache L i n i e n e in
ges te l l te K u n s t g e i s t der 4 . D y n . , der in bewuß
ter A b l e h n u n g der spieler ischen B a u w e i s e von 
S a k k ä r a ein neues I d e a l für die K u n s t auf
s tel l t , d a s sich uns vor a l l e m in der Arch i tek
tur, aber auch ebenso in P l a s t i k und R e l i e f 
j ene r großen Z e i t erhaben kundtut . J . ist diesen 
S t i l f r agen in bekannter Gründ l i chke i t nach
g e g a n g e n und beleuchtet s ie au f verschiedenste 
W e i s e . 

J e n e m neuen K u n s t i d e a l mußte soga r m a n 
ches v o m al thergebrachten T o t e n k u l t geopfe r t 
werden , so vor a l l e m die in die M a s t a b a e in
bezogene O p f e r k a m m e r m i t der re l ie fge
schmückten Scheintür ; gewiß ist der Ver 
zicht d a r a u f manchem f rommen Ä g y p t e r 
schwer g e n u g geworden , und manche haben 
denn auch noch in der 4 . D y n . se lbs t ver
sucht , sich durch U m b a u t e n den fehlenden, 
r icht igen K u l t r a u m wieder zu verschaffen. D i e 
N o r m a l a n l a g e aber, wie sie vom K ö n i g und 
seinen Archi tekten ve r lang t , wenn nicht g a r 
an den G ü n s t l i n g geschenkt wurde , ist ku rz 
f o l g e n d e : ein gewa l t i ge r rechteckiger S te inbau 
mi t geböscht ans te igenden W ä n d e n , die nur 
m a n c h m a l mi t fe inem T u r a k a l k s t e i n g l a t t ver
kle idet s i n d ; i m Süden der Ostse i te ist e twa in 
Manneshöhe eine rechteckige T a f e l e inge l a s 
sen, die den T o t e n a m Speiset isch s i tzend ze ig t , 
dabei A u f z ä h l u n g von Speisen und S tof fen 
( le tztere fü l len in k la re r O r d n u n g meis t d ie 
ganze rechte H ä l f t e ) ; diese G r a b p l a t t e kenn
zeichnet die K u l t s t e l l e , vor der ein einfacher 
Z i e g e l b a u in der St raße ange leg t ist. E i n 
Schacht führt v o m Scheitel der M a s t a b a senk-
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recht durch diese hindurch, dann weiter durch 
den gewachsenen F e l s in die T i e f e (manchma l 
bis 20 m t i e f ) ; an ihn stößt südl ich die S a r g 
kammer , die mi t weißen Ka lks t e inb löcken wohl 
verkleidet ist und den schmucklosen K a l k s t e i n 
s a r g enthäl t ( T a f . X I ) . E i n e sehr anschauliche, 
fa rb ige Schni t tzeichnung der Schacht- und 
S a r g k a m m e r a n l a g e , von D i p l . - I n g . D r . H . 
R i c k e gezeichnet , g ib t T a f . X wieder . 

J . entwickel t im ersten T e i l der Publ ika t ion 
den eben kurz skizzier ten N o r m a l t y p der G i s e -
M a s t a b a und läßt im zweiten T e i l die E inze l 
beschreibung der 1 9 hierzugehör igen M a s t a b a s 
fo lgen . Übera l l ist a l les i rgend Erre ichbare z u m 
Vergle ich herangezogen , so besonders die G r ä 
ber von M e d ü m und Dahschür , die der frühen 
4. D y n . angehören. E s ist g a n z unmögl ich , hier 
sämtl iche G e d a n k e n g ä n g e des überreichen 
ersten T e i l e s auch nur anzudeu ten ; nur einiges 
besonders W i c h t i g e sei aus der F ü l l e herausge
gr i f fen . A u s den Res ten und den Vergleichen 
mit Re i sners ähnlichen A n l a g e n hat sich er
geben, daß der kleine, meis t wür f l i ge Z i e g e l 
kul tbau nicht die H ö h e der M a s t a b a erreichte 
(s . S. 7 7 A b b . 6 ) und daß seine meis t in zwei 
F luch ten angeordneten kleinen Innenräume 
(außer dem eigentl ichen K u l t r a u m Vor ra t s 
r äume) in der R e g e l gewölb te Decken hatten. 
W e n n auch der K u l t b a u außen weiß getüncht 
war , so können wi r uns doch heute des E i n 
drucks nicht erwehren, daß diese angeklebten 
und aus schlechterem W e r k s t o f f errichteten 
K u l t b a u t e n das einheitlich erdachte B i l d der 
gesamten F r i e d h o f s a n l a g e erheblich störten. 
Sol l ten sie nicht sämt l ich als eine nachträgl iche 
K o n z e s s i o n an das Ku l tbedü r fn i s der künft igen 
Insassen des F r i edhofs au fzufassen sein, und 
z w a r sehr z u m Schaden des künst ler ischen G e 
s a m t p l a n s ? H e m - i ü n u und ein paa r andere 
gaben sich dann auch g a r nicht weiter mi t die
sen elenden Z iege lvorbau ten ab , sondern er
richteten sich S te inkammern . D a s A l l e r -
hei l igste i m K u l t r a u m bi ldet die schon oben er
wähnte G r a b p l a t t e , vor der sich in der K a m 
mer zuwei len O p f e r g e r ä t e ( T o n s t ä n d e r , die 
einfache, runde O p f e r t a f e l des Mer i -he tepef 
aus A l a b a s t e r ) gefunden haben. D i e schönste 
von J . in situ gefundene G r a b t a f e l , das ein
z ige Inschrif t l iche an einer N o r m a l m a s t a b a der 
4. D y n . in G i s e , ist die des J u n u , j e tz t im Pel i -
z a e u s - M u s e u m zu Hi ldeshe im. J . g ib t dabei 
einen Überbl ick über die Grabs te in fo rmen von 
der 1. D y n . an und setzt sich eingehend mit 
d e m E i n d r i n g e n der Speiset ischszene in die 
Scheintür auseinander . E i n e sehr interessante 
Vors tufe der G r a b p l a t t e , wohl aus der 2. D y n . , 
hat un längs t das Ber l iner M u s e u m erworben; 

die bevorstehende Veröf fen t l i chung wi rd G e 
legenheit geben, nochmals näher au f J . s D a r 
l egungen einzugehen. — In einer solchen N o r 
m a l m a s t a b a f indet sich kein S ta tuenraum (Ser -
d ä b ; die au f S. 5 8 ohne genaues Z i t a t er
wähnte Räucherszene a m Serdabsch l i t z befin
det sich nicht im G r a b des M e t e n , sondern in 
dem des T i , vg l . S te indorf f , T i , T a f . 1 3 2 ) , 
a l so auch keine S ta tue . D i e s e vertr i t t der E r 
sa tzkopf , der hinter dem Verschlußstein der 
S a r g k a m m e r aufges te l l t w a r (vg l . T a f . X ) . D i e 
E r s a t z k ö p f e verkörpern in ihrer schlichten K l a r 
heit und Großar t igke i t mit am besten die K u n s t 
der 4 . D y n . J . hat fünf K ö p f e gefunden , vier aus 
K a l k s t e i n , einen aus N i l s c h l a m m , der e twas 
jüngere r Z e i t angehör t ( T a f . X I I — X I V ) , 
(hier sei ein s törender Druckfeh le r ber icht ig t : 
der S. 1 6 7 beschriebene Po r t r ä tkop f ist au f 
T a f . X I I I c und d abgebi lde t , nicht b ) . J . hat 
bei seiner S t i l ana lyse auch die Reisnerschen 
K ö p f e herangezogen , diese aber le ider nicht ab
gebi ldet , so daß für den L e s e r , der nicht in der 
g lückl ichen L a g e ist , A b b i l d u n g e n der Re i sne r 
schen K ö p f e zur H a n d zu haben, diese wohl 
erwogenen Aus füh rungen z iemlich wer t los 
s ind . D e n W u n s c h nach A b b i l d u n g e n nicht 
aus der G r a b u n g s t ammenden Verg le i chsmate 
r ia ls , wenigs tens in wicht igen F ä l l e n , möchte 
ich hierbei für die künf t igen B ä n d e nachdrück
lichst stellen. W e r hat heutzu tage e twa Petr ies 
M e d ü m oder die Bul le t inhef te von Bos ton 
gr i f fberei t stehen ? 

D e n Abschni t t über den St i l der M a s t a b a s 
der 4 . D y n . eröffnet ein B e i t r a g von O . D a u m 
über die Z i e g e l g r a b t y p e n der ersten drei D y 
nast ien, i ndem geze ig t wi rd , wie die M a s t a b a 
der Pyramidenze i t a l s das E rgebn i s des Ine in-
anderaufgehens zweier äl terer G r a b f o r m e n 
( K ö n i g s g r ä b e r von A b y d o s und K ö n i g s g r a b 
von N e g ä d e ) erscheint. Ich kann den A u s f ü h 
rungen nicht in a l l e m z u s t i m m e n ; für eine A u s 
e inanderse tzung ist aber hier kein R a u m ; auch 
ist sie dadurch erschwert , daß D a u m seinem 
Abschni t t kein e inziges Z i t a t be igefügt hat . 
Anschl ießend entwickel t dann J . seine schon 
oben k u r z skizzier te , sicher r ichtige A u f f a s s u n g 
v o m St i l der 4 . D y n . — E s fo lg t die bauliche 
A n a l y s e von K . H o l e y (der N a m e ist in der 
Überschr i f t a u f S . 8 2 versehentl ich w e g g e 
bl ieben) , der bei den N a c h k r i e g s g r a b u n g e n a ls 
Bauforscher mi tgewi rk t und auch einen A b 
schnitt über das G e l ä n d e des F r i edho f s ( S . 3 
bis 7 ) beigesteuert hat. — D e n Schluß des ersten 
Haup t t e i l s bi ldet eine von J . geschriebene Über
sicht über d ie Be igaben ( G e f ä ß e und Ste in
ge rä t e ) , die nicht eben reich waren , aber doch 
mancher le i Wich t i ge s bieten. D e r merkwür -
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digs te F u n d waren drei T o n g e f ä ß e mi t j e zwei 
in der B a u c h g e g e n d si tzenden Büge lhenke ln 
( T a f . X L I I I b ) , die J . V e r a n l a s s u n g geben, die 
berühmte F r a g e der Henke lge fäße in Ä g y p t e n 
von der Vorgeschichte ( B a d ä r i k u l t u r ) an au fzu 
rollen. E r k o m m t zu dem E r g e b n i s , daß al le 
meis t a l s f r emd angesehenen Henke lge fäße gu t 
ägypt i sch s ind. So einleuchtend manche seiner 
Bewe i sg ründe s ind und so wenig es sich bestrei
ten läßt, daß der Henke l an sich der ägyp t i 
schen K e r a m i k wie den Ste ingefäßen ( h n m -
K r u g ) f r emd ist , so g l aube ich dennoch, daß 
das le tz te W o r t in der Sache noch nicht g e 
sprochen ist. M a g auch wie bei d e m bemal ten 
H e n k e l k r u g in L e i p z i g eine ägypt ische T o p f 
marke vo rkommen , so kann ich mi t Bonnet 
d a r u m nicht g lauben , daß diese T o p f g a t t u n g 
einheimisch ägypt isch ist. U n d ebenso fa l len J . s 
Henke l t öp fe der 4 . D y n . zu sehr aus a l l em 
andern heraus , so daß ich sie unmögl ich für 
ägypt i sch hal ten k a n n ; zugegeben sei , daß es 
vielleicht ägypt ische N a c h a h m u n g e n f remder 
Ge fäße s ind . D a s M a t e r i a l zur endgül t igen 
L ö s u n g der F r a g e is t noch viel zu ger ing . 
Auch hat J . die Aus füh rungen H . F r a n k f o r t s 
in seinen Studies I , 1 0 6 ff., wo mancher le i 
pa läs t in isches und nordsyr isches Verg le ichs
mate r ia l beigebracht ist , nicht berücksichtigt . 
Z u r F r a g e des Verhä l tn isses ägypt ischer H e n 
kelgefäße zu pa läs t in ischen ( S . 1 2 6 ) sei be
merkt , daß in Ber l in befindliche T ö p f e mi t 
Le is tenhenkeln von Jer icho keineswegs so viel 
schlechter gearbei te t s ind a ls ägypt ische G e f ä ß e 
und daß W a t z i n g e r mit deren Schichtdat ierung 
ins 3. J ah r t aus , h inaufgeht und ausdrückl ich 
betont, es könne eine Ve rb indung mi t der F r ü h 
zeit Ä g y p t e n s bestehen (Zei t schr . d. Dtsch . 
M o r g l d . G e s . N . F . 5 , 1 3 5 / 6 ) . — Z u den klei
nen a labas ternen Scheingefäßen möchte ich 
nacht ragen, daß solche aus K a l k s t e i n mit B e 
m a l u n g schon a m E n d e der 1. D y n . vo rkommen 
(Pet r ie , R o y . T o m b s I , X X X V I I I , 5. 6 ) und daß 
die wie von e inem B a n d e umschlossenen V ä s 
chen auf S . I I I A b b . 1 1 N r . 1 4 — 1 6 auf Ste in
gefäße zurückgehen, die in e inem T r a g n e t z 
steckten (Schar f f , A l t e r t ümer der V o r - und 
F rühze i t I T a f . 2 1 , 6 2 4 aus der 2. D y n . ) . — E i n 
Versehen ist au f S. 1 0 7 zu ber icht igen: D i e 
P runkgefäße mi t Fayencee in lagen s t a m m e n aus 
d e m N e f e r e r k e r e - T e m p e l (nicht N e u s e r r e ) . 

W e n n d iesem so inhaltreichen und g r ü n d 
lichen ersten H a u p t t e i l gegenüber überhaupt 
ein W o r t zur G e s a m t k r i t i k a m P la t ze ist , so 
soll es in den W u n s c h gefaß t sein, der Vf . 
m ö g e die entsprechenden T e i l e künf t iger B ä n d e 
dadurch für den L e s e r übersichtlicher ges ta l ten , 
daß er nicht a l lzuvie l als bekannt voraussetzt . 

D i e Durcharbe i tung ist in der T a t Schwerarbei t 
im wahrs ten Sinne . W e r sich nicht wie der 
Ref . e in igermaßen au f dem F r i edho f auskennt , 
wi rd sich, g a n z abgesehen v o m bedauerl ichen 
Feh len eines G e s a m t p l a n e s , k a u m in dem 
Buche zurechtf inden, d a der uneingeweihte 
L e s e r unmögl ich von sich aus wissen kann , 
welcher B a u mi t den meis t ohne H i n w e i s z i 
tierten N a m e n wie Jab te t , Seschemnofer , K a j 
usw. gemein t ist . D ie se N a m e n können nur 
d e m A u s g r ä b e r und seinen nächsten He l f e rn 
als Or t sbeg r i f f e g e l ä u f i g sein. W a r u m ist nicht 
in Übe re in s t immung mi t Re i sne r dessen einfache 
N u m e r i e r u n g der M a s t a b a s , die auch die W i e n e r 
Konzes s ion vernünf t igerweise durchlaufend mi t 
einbegreif t , durchgeführ t worden , s ta t t so um
ständl icher Bezeichnungen wie H n , I i s , oder 
sogar V I I n n ? E i n weiterer W u n s c h betr iff t 
die an und für sich vorzügl ichen T a f e l n . L e i d e r 
scheint es a l ter B rauch der W i e n e r A k a d e m i e 
zu sein, auf j e d e T a f e l nichts weiter a ls die für 
j eden L e s e r se lbs tvers tändl iche T a t s a c h e zu 
drucken, daß die T a f e l z u m soundsoviel ten 
B a n d e der A k a d e m i e gehört , ans ta t t d e m 
suchenden Benutzer zu helfen und e twa 
» M a s t a b a des H e m - i ü n u « unter das betr. B i l d 
zu setzen. E i n e L i s t e der B i lde r ist z w a r (wei t 
entfernt von den T a f e l n ) vor dem R e g i s t e r g e 
geben, aber w a r u m so umständl ich ? S o w i r d 
z. B . au f S. 6 4 ohne T a f e l h i n w e i s der » W i e 
ner K o p f « e rwähn t ; für J . ist das natür l ich ein 
klarer Begr i f f , aber der unglückl iche L e s e r hat, 
wenn er sich nicht z u f ä l l i g des K o p f e s von 
W i e n her erinnert , die M ü h e , ihn hinten au f 
den T a f e l n aus mehreren ähnlichen unter 
Hinzuz iehung der L i s t e herauszusuchen. A u f 
diese W e i s e könnte sich bei e twas g u t e m W i l 
len wohl manches für den L e s e r einfacher g e 
stal ten lassen , wodurch die Publ ika t ion sicher 
an W i r k u n g und dadurch auch an Verbre i tung 
g e w ö n n e ; g e r a d e der völ l iges N e u l a n d erschlie
ßende erste H a u p t t e i l würde , wenn er nicht 
g a r zu sehr nur au f Sachkenner engs ten K r e i s e s 
e ingestel l t wäre , auch genug des In teressanten 
für N i c h t ä g y p t o l o g e n bieten. 

D e r zwei te T e i l br ingt die Einzelbeschre i 
bung der M a s t a b a s , bei denen vor a l l em 
die späteren A n - und U m b a u t e n mancher G r ä 
ber von B e d e u t u n g s ind. J e d e m einzelnen B a u 
sind von O . D a u m au f G r u n d der A u f n a h m e n 
im G e l ä n d e gezeichnete, übersichtliche G r u n d 
risse und Schnit te beigegeben, die das Ver s t änd 
nis wesentl ich erleichtern. K l e i n e U n s t i m m i g 
keiten zwischen diesen Sk izzen und dem T e x t 
hätten sich bei so rg fä l t ige r D u r c h p r ü f u n g der 
Ze ichnungen vor ihrer D r u c k l e g u n g woh l ver
meiden l a s s e n ; so spr icht es j e t z t nicht ge rade 
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für äußerste Z u v e r l ä s s i g k e i t der Ze ichnungen , 
wenn J . bemerken muß , daß e twas dar in nicht 
angegeben ist (so S . 1 9 2 , 208 , 2 1 3 , j e w e i l s in 
A n m . ) , und sich andrersei ts in einer Ze i chnung 
die A n g a b e » K u l t r a u m mit Scheintür« f indet 
( S . 2 1 4 A b b . 4 9 ) , von einer Scheintür i m betr. 
T e x t aber kein W o r t g e s a g t ist. D a d u r c h daß 
mehrere Grab inhabe r sich nachträgl ich stei
nerne K u l t k a m m e r n vorgebaut und diese mit 
R e l i e f s geschmück t haben, ist uns t ro tz der 
furchtbaren Z e r s t ö r u n g doch einiges von der 
Re l i e fkuns t erhalten gebl ieben, so z . B . Bruch
s tücke aus der einen K a m m e r des Pr inzen 
H e m - i ü n u ( je tz t in H i l d e s h e i m ) . H . B a l c z hat 
diese sowie a l l e sons t igen R e l i e f s (auch die 
G r a b p l a t t e n ) in mus te rgü l t ige r W e i s e gezeich
net. D i e K a m m e r der P r inzess in J ab t e t ist nach
weisl ich erst in der 5. D y n . von e inem T o t e n 
pr ies ter errichtet worden , auch die Scheintür 
der Wenesche t is t spä tes te 4 . D y n . , so daß an 
Re l i e f s aus der B l ü t e der 4. D y n . in der T a t nur 
verschwindend w e n i g übrigbleibt . H in te r die 
beiden durch einen G a n g verbundenen O p f e r 
k a m m e r n hat H e m - i ü n u zwei Se rdabs g e l e g t ; 
im nördl ichen f a n d sich die berühmte, lebens
große S ta tue , die j e t z t den vie l beneideten 
H a u p t s c h a t z des P e l i z a e u s - M u s e u m s in H i l d e s 
heim bi lde t (in dem Ber icht über die A u f 
f i ndung der S ta tue a u f S . 1 5 3 muß es bei dem 
D a t u m heißen: 1 9 . M ä r z 1 9 1 2 , nicht N o v e m 
ber ) . Ih r w i d m e t J . eine ausführl iche Beschrei
bung und künst ler ische W ü r d i g u n g , d a z u vier 
vorzügl ich ge lungene T a f e l n , die uns den wohl
beleibten Pr inzen in seiner ganzen W ü r d e er
kennen lassen ( T a f . X I X — X X I I ) . D i e Sta tue 
dür f te die e inz ige nicht königl iche aus der 
4 . D y n . sein, die a u f den F r i edhöfen von G i s e 
gefunden wurde . E i n e Un te r suchung der T i t e l 
des Pr inzen führt zu e inem E x k u r s , in d e m J . 
mi t größter Wahrschein l ichkei t den Pr inzen 
N e f e r - m a a t , dessen G r a b in M e d ü m l iegt , a ls 
den Va te r des H e m i ü n u erkennt . Diese r wäre 
danach ein N e f f e des Cheops , denn N e f e r - m a a t 
und Cheops waren B r ü d e r und Söhne des K ö 
n igs Snof ru , des B e g r ü n d e r s der 4 . D y n . D ie 
Schwier igkei t , daß sich H e m - i ü n u »leiblicher 
K ö n i g s s o h n « nennt, obwohl sein Va te r N e f e r -
m a a t n iemals K ö n i g war , behebt J . mi t zwin 
genden G r ü n d e n , wodurch die Beze ichnung 
»leibl icher K ö n i g s s o h n « a l l e rd ings z u m B e g r i f f 
» E n k e l « , j a vielleicht soga r z u m bloßen T i t e l 
he rabgeminder t wi rd . D e r schlagendste Bewe i s 
g rund J . s is t der H inwe i s a u f die K ö n i g s 
gemah l in Meresanch ( S . 1 5 2 ) , deren G r a b 
Reisner au f d e m Os t f r i edhof gefunden hat und 
die sich »leibl iche K ö n i g s t o c h t e r « nennt, ob
wohl ihr i m gleichen G r a b e darges te l l te r Vater 

K a - u ä b n iemals K ö n i g w a r ; er w a r ein nicht 
zur R e g i e r u n g g e k o m m e n e r Sohn des Cheops . 

D a m i t sei es g e n u g mi t dieser schon über
l a n g gera tenen Besp rechung einer Publ ika t ion , 
die z u m Bes ten und Gründ l i chs ten gehört , w a s 
uns die ägypt ische F o r s c h u n g j e m a l s beschert 
hat. V o l l S p a n n u n g erwar ten wi r den 2. B a n d , 
der i m M a n u s k r i p t bereits vor l iegen sol l . Hof 
fentl ich f indet J . M i t t e l und W e g e , ihn t ro tz 
der W i d r i g k e i t der Ze i t en b a l d z u m D r u c k zu 
br ingen, d a m i t er dann in ungebrochener R ü 
s t igkei t und schneller F o l g e B a n d a u f B a n d 
fer t igs te l len kann , wofür ihm unser D a n k 
schon j e t z t sicher ist . 

Be r l i n . A . S c h a r f f . 

G e r m a n i a R o m a n a . E i n B i l d e r - A t l a s , 
h r sg . v. d. Rom.-German. K o m m i s s i o n des 
D t sch . A r c h ä o l o g . Ins t . 2. e rw. A u f l . 
V : K u n s t g e w e r b e u n d H a n d w e r k . 
M i t E r l äu t e rungen nach d. 1. A u f l . v. 
F r i e d r i c h D r e x e l bearb. v. M a r i a 
B e r s u [ F r a n k f u r t a. M . ] . B a m b e r g , C . 
C . Buchner , 1 9 3 0 . 3 1 S. 8° u. 4 8 T a f . 
N a c h d e m H . 1 D i e Bau ten des römischen 

Heeres , H . 2 Bürger l i che S iede lungen , H . 3 
D i e G r a b d e n k m ä l e r u n d H . 4 D i e Weihedenk
mäle r behandel t haben (vg l . D L Z . 1 9 2 5 , 
S p . 1 5 6 6 f f . ; 1 9 2 7 , S p . 1 7 5 6 f f . ; 1 9 2 9 , 
S p . 1 5 8 4 f f . ) , b r ingt H . 5 gewisse rmaßen » d a s 
Ü b r i g e « , und z w a r unter d e m T i t e l » K u n s t 
gewerbe und H a n d w e r k « . A u c h für dieses Hef t 
brachte die N e u a u f l . eine wesentl iche E r w e i 
t e r u n g : s ta t t 2 1 4 A b b i l d , der 1. A u f l . werden 
2 4 9 gegeben , eine Re ihe von A b b i l d u n g e n ist 
durch neue ersetz t worden , und wicht ige N e u 
funde s ind h inzugekommen . 

D e r S tof f , der in d iesem Schlußheft vo rge 
l eg t werden mußte , ist so uneinheitlich, daß 
auch der E i n d r u c k des G a n z e n kein geschlosse
ner sein kann. U m so mehr müssen wir der Vf . 
dankbar sein, daß sie diese undankbare und ent
sagungsvo l l e Arbe i t übernommen und durch
geführ t hat. D a s H e f t ist in fo lgende K a p p , 
untergete i l t : T e r r a k o t t e n , B ronzege rä t und 
Schnitzereien, G l ä s e r , T o n g e f ä ß e , M i l i t ä r i 
sches, Kle in inschr i f ten , D e r Hi ldeshe imer S i l 
berfund, Einheimische Gräbe r funde , Chr i s t 
l iches. 

U n t e r den T e r r a k o t t e n ist das S tück 
T a f . I I I 1 a l s Büs te bezeichnet, es ist aber ein 
stehender M a n n i m S a g u m . B e i dem B r o n z e 
reiter von der S a a l b u r g ( T a f . V I 2 ) hät te — 
schon in der 1. A u f l . — auf Schumacher , G e r 
m a n e n d a r s t e l l u n g e n 3 S . 5 5 f. N r . 3 4 verwie
sen werden können. A u f T a f . X I I 6 fehlen im 
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