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V O R W O R T . 
Giza V I I I beschreibt den öst l ichsten Te i l unseres west l ichen Grabungsfe ldes , der 

bis zum Hof der Cheopspyramide re icht . Von dessen Umfassungsmauer w a h r e n die g röße ren 

Mastabas noch einen bedeu tenderen Abs tand , w ä h r e n d k le inere G r ä b e r n a h e a n sie 

h e r a n r ü c k e n . Die F r a g e n a c h der u r sp rüng l i chen Beschaffenheit der Mauer m u ß t e er

neu t erör ter t werden , u n d es erg ib t sich, d a ß sie im Wes ten wie im Süden wohl ganz 

einfacher Ar t war , aus Bruchs te inen err ichte t u n d mit Ni lschlamm ve rpu tz t ; w ä h r e n d 

im Norden der hier sorgfäl t ig gepflasterte Hof von einer hohen Werks t e inmaue r mit 

ge runde ten oberem E n d e abgeschlossen w u r d e . 

Die An lagen des öst l ichsten Abschni t tes gehören meist der 6. Dynas t ie an . Der 

Gegensa tz zu dem al ten Friedhofstei l offenbart sich a m deut l ichsten in der vorde ren 

Mastabare ihe . An Stelle der s t r engen Einhei t l ichkei t der G r ä b e r u n d ihrer r ege lmäßigen 

R e i h u n g ist b u n t e Mannigfal t igkei t ge t re ten . D a s teht am Südende , ein wen ig zurück

t re tend, die l angges t reck te An lage S 796 mit einer Pfeilerhalle als E i n g a n g s r a u m ; es 

folgen die fast quadra t i sche Mastaba des 'Idw I mit dem g r o ß e n figurengeschmückten 

Arch i t r av übe r dem Tor , Kijhrpth mit dem r ingsumlaufenden Inschriftfries u n d einer 

Sche in tür in der F ron t , 'Itj mi t einfacher Vorderse i te u n d die An lage des Mnhbw mit 

vorge lager te r offener Pfeilerhalle. 

E b e n s o s t a rk h a t sich hier gegenübe r der f rüheren Zeit das I n n e r e der Bau ten 

gewande l t . D e m von ke inem R a u m du rchb rochenen festen Block der 4. Dynas t i e folgen 

die G r ä b e r mit einziger enger K u l t k a m m e r , ba ld fügt m a n ihnen a u ß e n R ä u m e in 

S te inbau an, wie Vorhal le u n d Se rdäb , zum Schluß aber locker t m a n den Block selbst 

ganz d u r c h K a m m e r n auf, wie in unse ren oben e r w ä h n t e n Anlagen S 796, Kijhrpth 
und 'Itj. Zu gleicher Zeit mach t sich ein entscheidender Wande l in der A n o r d n u n g u n d 

B e h a n d l u n g der un te r i rd i schen R ä u m e bemerkba r . I n fünf Fä l l en unseres Ostabschni t tes 

führt zu ihnen nicht ein senkrechter Schach t vom D a c h des Grabes , sondern ein 

schräger G a n g , dessen M ü n d u n g im Boden vor der F r o n t l iegt . Die besondere Bedeu tung 

dieses Wechsels wi rd in einem eigenen Abschni t t behandel t . I n Mas taba S 796 w a r e n 

auf den W ä n d e n des Schrägs to l lens noch die Revisionsinschrif ten für die Ü b e r w a c h u n g 

der Ste inmetzarbei t e rha l ten . — Die S a r g k a m m e r ha t t e m a n in der 4. Dynas t ie mi t 

feinstem M a u e r w e r k verkle idet u n d ih ren Boden gepflastert, d a n n aber vernachläss ig te 

m a n sie selbst in den re ichsten Anlagen . Mit der 6. Dynas t i e aber beg inn t man , ihr 

wieder g röße re Sorgfalt zu widmen . Bei Kijhrpth erhielt die O s t w a n d ein Bild, das 

ihn am Opfertisch zeigt, neben unserem Kijrrinh das einzige bisher b e k a n n t gewordene 

Beispiel, in dem die F igur des G r a b h e r r n in dem unter i rd ischen R a u m erscheint . 
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D I E M Ö G L I C H K E I T D E S W E I T E R B E S T E H E N S G E N O M M E N W O R D E N . 

B E I E I N E R N O C H A U S D E M A L T E N R E I C H S T A M M E N D E N S P Ä T E R E N A N L A G E W U R D E E I N S E L T 

S A M E R F U N D G E M A C H T . D A S T A N D E I N T O N K R U G M I T T I N T E N A U F S C H R I F T , U N D I N I H M L A G E N 

Z A H L R E I C H E , G A N Z R O H G E F O R M T E K L E I N E N I L S C H L A M M - F I G U R E N G E F E S S E L T E R F E I N D E , M I T I H R E N 

N A M E N A U F D E R V O R D E R S E I T E . D A S S Y M B O L I S C H E B I L D O P F E R D E R G E G N E R Ä G Y P T E N S , D A S B I S H E R 

E R S T A U S D E M M I T T L E R E N R E I C H B E L E G T W A R , S E H E N W I R A L S O S C H O N I M A L T E N R E I C H I M G E B R A U C H . 

D I E M I T A R B E I T E R A U F D E M G R A B U N G S F E L D E S I N D S C H O N I N F R Ü H E R E N V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 

G E N A N N T W O R D E N , F Ü R D I E A R C H I T E K T U R A U F N A H M E N S I E H E D A S V O R W O R T Z U G I Z A V I L A L L E 

P L Ä N E , G R U N D R I S S E U N D S C H N I T T E D E S V O R L I E G E N D E N B A N D E S H A T W I E D E R U M H E R R D R . O T T O 

D A U M G E F E R T I G T ; D I E R E L I E F Z E I C H N U N G E N S T A M M E N T E I L S V O N I H M , T E I L S V O N H E R R N K U N S T 

M A L E R A L F R E D B O L L A C H E R . 

H . Junker. 



INHALTSÜBERSICHT. 

Seite 

Vorwort III 
Inhaltsübersicht V 
A. Al lgemeines 1 

I. Der Ostliche Abschluß des Westfriedhofs . . . . 1 
II. Die Zeitbestimmung 3 

III. Die schrägen Grabschächte 4 
1. Die schrägen Stollen in den Felsgräbern . . 5 
2. Die schrägen Stollen bei den freistehenden 

Mastabas 7 
3. Schräger und senkrechter Schacht im selben 

Grabe 9 
B. D i e Beschreibung der Anlagen 11 

I. Die westliche Gräberreihe 11 
1. Die Mastaba des Htj 11 

a. Statuen 11 
1. Htj als Schreiber 12 
2. Die Sitzstatue 16 
3. Die Statue des stehenden G r a b h e r r n . . . 18 
4. Htj und Hnwt 18 

b. Darstellungen und Inschriften 20 
c. Die Ostlich anschließenden Gräber 22 

«) Pthlwfnj 22 
ß) S 501/589 22 

Der Architrav des Simw 23 
1. Beschreibung 23 
2. Der Inhaber und »eine Familie . . . . 25 
Die Gipsmaske in Grab 492 26 

y) Grab S 494/498 27 
d) Grab S 508/658 27 

2. Die Mastaba des Njht 28 
3. Die Mastabas S 679 und S 705 29 
4. Der Fund der Feindfiguren 30 

a. Die Fundumstände 30 
b. Die Kruginschrift 31 
c. Die Beschreibung der Figuren 32 
d. Die Zeitbestimmung 34 
e. Die Aufschriften 35 
f. Die Bedeutung der Figuren 36 

5. Die Mastaba S 677/817 38 
Die Relief bruchstücke 42 
a. Schacht 735 42 
b. Schacht 738 a 44 
Der Anbau im Osten 44 

6. Mastaba S 794 46 
a. Der Oberbau 46 
b. Die unterirdischen Anlagen 48 
c. Die südlich anschließenden Gräber . . . . 48 

7. Die Mastaba des Hwfwdjnßnh. 50 
II. Die Ostliche Gräberreihe 53 

1. Mastaba S 796 53 
a. Der Oberbau 53 
b. Die unterirdischen Räume 54 
c. Die Revisionsvermerke 58 

Seite 

2. Die Gräber zwischen S 796 und 'Idw I . . . 60 
a. Die Mastaba der Hnmwhtp 60 
h. Die Gräber S 761 und S 757 65 

3. Die Mastaba des 'Idw I 66 
a. Der Bau 66 
b. Der Grabherr und seine Familie 69 
c. Die Darstellungen und Inschriften 73 

a) Das Gewände 73 
ß) Die Scheintür der Kultkammer 74 
y) Die Seitenwände der Kultkammer . . . 81 

1. Die Südwand 82 
2. Die Nordwand 84 

<f) Der Architrav über dem Grabeingang . . 88 
d. Die unterirdischen Anlagen 89 

4. Das Grab des 'Idw II 90 
a. Der Grabinhaber 90 
b. Die Rundbilder 91 

Die Boote 93 
1. Der Fund und seine Bedeutung . . . 93 
2. Die Beschreibung 95 

c. Die Bestattung 96 
«) Der Sarg 96 

1. Die Tischlerarbeit 96 
2. Bilder und Inschriften 98 

Die Einzelbeschreibung 100 
Die Speiseliste 102 

ß) Die Leiche und die Beigaben 106 
d. Die anschließenden Gräber 107 

5. Die Mastaba des Kljjirpth 108 
a. Der Bau 108 
b. Der Grabherr 111 
c. Darstellungen und Inschriftem 112 

«) Der Fries 112 
ß) Der Eingang 113 
y) Kulträume 114 

d. Die unterirdischen Anlagen 116 
rc) Das Hauptbegräbnis 116 

Die Darstellung auf der Ostwand . . . . 117 
1. Die Speisetischszene 118 
2. Das Gabenverzeichnis 120 

ß) Die Nebenbestattungen 122 
6. Die Mastaba des 'Itj 122 

a. Der Bau 122 
b. Der Grabherr und seine Familie 122 
c. Darstellungen und Inschriften 124 

o) Der Architrav Uber dem Eingang . . . . 124 
ß) Der zweite Architrav 126 
y) Die Scheintür 128 
cf) Vom Gewände des Eingangs 130 

Die Stiftungsgüter 132 
Die Opferliste 133 
Die Inschrift 133 

t) Der Stein mit der Fluchformel 134 



INHALTSÜBERSICHT. 

Seite 
d. Die Bestattungen 135 

Da» Scheintürfragment der Tli-t 136 
Der Holztarg au» Schacht 678 138 

7. Die Gräber östlich der Mastaba des 'Itj . . . 139 
a. Mrjjib 140 

Der äußere Sarg de» Mrjjib 140 
Der Innensarg 143 
Die Außenseiten 144 
Die Innenseiten 148 

b. Der Grabschacht des 'Irjnilitj 151 

8. Die Gräber zwischen 'Itj und Mnhbw . . . . 154 
a. Grab 8 660/661 154 

Da» Reliefbruchttück 155 
b. Die Gräber nördlich S 660/661 157 

9. Die Mastaba des Mnhbw 159 
a. Der Bau 159 

a) Der erste Plan 159 
ß) Die Erweiterung 161 

b. Die Scheintüren 162 
c. Die Bestattungen 165 

Seite 
10. Die Gräber östlich Mnhlnv 165 

a. Das Grab S 700 166 
b. Die Reliefs des Njswpth 166 

o) Die Scheintür 168 
ß) Das Gewände 172 

C. Versch iedeues 173 
1. Scheintürbruchstück 173 
2. Der Architrav des Njptl.t 174 
3. Die Tafel des HHnfr 176 
4. Ergänzung zu Klnjnjiwt III 177 
5. Kleine Nachträge 178 

Verzeichnis der Abbildungen im Texte 179 
Verzeichnis der Tafeln 181 
Verzeichnis der Personennamen 182 
Die Dorfnamen 183 
Verzeichnis der Titel 184 
Ägyptisches Wortverzeichnis 185 
Sachverzeichnis 187 
Grammatische Bemeikungen 196 
Verzeichnis der benutzten Werke 197 
Nachträge und Verbesserungen 199 



A. Allgemeines. 

I. Der östliche, Abschluß des 
Westfriedhofes. 

(Abb. 1—2, T a t 1—2.) 

Der Friedhof hatte im Westen und Norden 
keine feste Begrenzung. Er dehnte sich liier bis 
zu den unregelmäßigen Rändern der Bergplatte 
aus und benutzte an einigen Stellen selbst die Ab-

Bestattung mehr. Die Mauer konnte von uns nur 
auf der Breite unserer Konzession genauer unter
sucht werden, die von der Xordkante der Pyra
mide bis zur Mitte der Westseite reicht, aber die 
Grabungen der Harvard-Boston-Expedition zeigten, 
daß sie sich im Norden weiter fortsetzt und im 
Süden entsprechend über die Linie der Südkante 
hinausführt. 

Ahl». 1. Örtlichste Gräberreilie dos Westfriedhofes und Mauer des Pyramidenhofes. 

hänge und deren Fuß. An der Süd- und Ostseite 
dagegen wurde ihm durch dio Grabanlagen des 
Cheops und Chephren ein geradliniger Abschluß 
gegeben. Im Süden steht die mächtige, aus großen 
Quadern gefügte Mauer, die den Pyramidenbezirk 
des Chephren im Norden begrenzt. Im Osten fan
den wir die Reste einer Bruchsteiumauer, die der 
Westkante der Cheopspvraniide in einem Abstand 
von 30m parallel läuft: östlich davon big keine 

An der Bedeutung der Mauer kann kein 
Zweifel bestehen; sie sollte den Pyramidenhof 
nach Westen abschließen. Eine ähnliche Brucb-
steinmauer wurde von uns 1929 im Süden des 
Hofes gesichtet; im Norden dagegen fand B a r a i z e 
1926/27 die Reste einer mächtigen, gehuschten 
Mauer mit großen, glatten Tura-Kalksteinblöcken 
an den Außenseiten. Aus der Breite der Basis 
und dem Neigungswinkel der oberen Abschluß-
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blocke, die den Schnitt eines Halbovals haben, 
läßt sich die Höhe noch errechnen. 

Die Frage, ob wir ursprünglich eine gleich
geartete Mauer auch im Westen und Süden des 
Pyramidenhofes annehmen dürfen, wurde Vorbe
richt 1914, S. 4—5 und 1925, S. 73 ff. behandelt. 
Unterdessen ist ein weiterer wichtiger Fund hin
zugekommen: auf dem Grabungsabschnitt der 
Harvard-Boston-Expedition kam nahe der Stelle, 
wo die Nord- und Westmauer zusammenstoßen 
mußten, ein Winkelstück des oberen gerundeten 
Abschlusses zutage; damit ist erwiesen, daß sich 
die große Hausteinmauer, wenigstens noch ein 
Stück weit in rechtem Winkel umbiegend, nach 
Süden fortsetzte. Aber die Frage bleibt offen, ob 
sie weiter bis zur Südwestecke reichte. Taf.2a—b 
zeigt den heutigen Befund der Mauer auf 
unserem Abschnitt. Der Annahme, daß die noch 
anstehenden Reste von einer Futtermauer stammen, 
die die Verkleidung verloren hat, stellen gewich
tige Bedenken gegenüber, wie Vorbericht 1929, 
S. 75ff. gezeigt wurde. Auf der ganzen von uns 
freigelegten Strecke fand sich nirgends ein Rest 
von unteren Hausteinblöcken, auch keine Spur 
ihres Aufsitzens auf dem Felsboden, ebensowenig 
ein Nachweis von weißem Mörtel oder von Ver-
satzzeichen wie etwa unter den untersten Ver
kleidblöcken der Pyramide. Auch spricht die Be
schaffenheit des Felsgesteins östlich der Reste 
gegen den monumentalen Abschluß durch eine 
hohe glatte Hausteinmauer. Im Norden hatte der 
Pyramidenhof ein Pflaster aus schweren glatten 
Platten, und man erwartete eine gleiche sorgfältige 
Behandlung des Bodens rings um die Pyramide. 
Im Westen aber zeigten sich auf unserer Strecke 
nur unregelmäßige Abarbeitungen des Gesteins; 
eine Schräge in der Nordostecke könnte für den 
Abfluß des Regenwassers bestimmt gewesen sein, 
und eine rechteckige, trogähnliche Vertiefung, auf 
Taf. 2 sichtbar, den Anfang einer Tieferlegung 
des Bodens darstellen; sonst aber blieb der Boden 
uneben, mit Löchern und Kanten, und nirgends 
war ein Versuch gemacht worden, Unregelmäßig
keiten zu beseitigen. Ebenso ist es unmöglich, 
daß der Hof hier einst ein Pflaster hatte, das 
später weggerissen worden wäre, denn es zeigte 
sich nicht die geringste Spur eines Belages. So hat 
die Rekonstruktion, wie sie auf Abb. 2 zur Wahl 
gestellt wird wenig Wahrscheinlichkeit für sich. 

Ein wenig östlich der Bruchsteinmauer ist 
der abfallende Fels glatt bis zum Boden des Hofes 
abgearbeitet, der von dieser Linie an flach und 
regelmäßig zu verlaufen scheint. Eine niedrige 

schmale Stufe zieht sich am Fuße der glatten, 
ein wenig gehuschten Felswand entlang siehe Phot. 
728—729 nnd Abb. 1. Vielleicht bestand zunächst 
die Absicht, das anschließende Gestein als unteren 
Teil des Keines einer verkleideten Mauer zu 
benutzen. Man hatte aber noch nicht begonnen, 
entsprechend die Westseite dieses Kernes auszu
hauen; die oben erwähnte trogähnliche Vertiefung 
kommt als Anfang einer solchen Abarbeitung 
nicht in Frage, obwohl der Abstand ungefähr 
der geforderte ist. 

Zwei weitere Umstände verdienen, besonders 
beachtet zu werden: Zunächst entspricht die Er
richtung einer Futtermauer aus kleinen Bruch
steinen und Nilschlamm nicht der Bauweise der 
Cheopszeit. Die Spuren der großen Nordmauer 
zeigen im Innern größere Blöcke, die im Verband 
mit der Verkleidung gemauert waren. Ferner muß 
die Westmauer wohl wie die Südmauer beurteilt 
werden. Bei dieser aber scheint eine Werkstein
verkleidung von vornherein ausgeschlossen zu sein, 
da der Untergrund nicht überall vom Felsgestein, 
sondern zum Teil von hohem, losem Geröll ge
bildet wird. 

Abb. 2. Schnitt durch die unwahrscheinliche Rekon
struktion der Mauer des Pyramidenhofes. 

Den einzigen Hinweis, daß die Bruchstein
setzung im Westen als Futtermauer angesehen 
werden könne, gibt der Umstand, daß auch die 
spätesten Gräber westlich von ihr in einem be
stimmten Abstand beginnen, als sei zu ihrer Zeit 
noch eine Verkleidung vorhanden gewesen; siehe 
Abb. 1. Aber dieser Schluß ist angesichts des 
Fehlens jeder Spur einer Ummantelung nicht 
bindend, und nahe dem nördlichen Ende lagen 
einige Gräber so dicht neben der Bruchstein
mauer, daß für dazwischenliegende Blöcke der 
Verkleidung kein Raum mehr blieb, und es ist 
nicht anzunehmen, daß die Steine zur Zeit der 
Errichtung an dieser Stelle schon restlos abge
tragen worden waren. 
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Weitere Aufschlüsse sind zu erwarten, wenn 
der Pyramidenhof einmal im Westen und Süden 
ganz freigelegt wird. Diese verhältnismäßig ein
fache Arbeit, die unbedingt einmal durchgeführt 
werden muß und die auch die Pyramide selbst 
besser hervortreten ließe, hätten wir gerne über
nommen, durften aber nicht, weil Fahrwege über 
die Stellen führten. Für unseren Friedhofsab
schnitt im Westen genügte die bisherige Frei
legung zur Feststellung, daß die Bruchsteinmauer 
seine Ostgrenze bildete; jenseits von ihr ist, 
wenigstens im Alten Reich, keine Bestattung mehr 
angelegt worden. 

II. Die Zeitbestimmung. 
Im allgemeinen zeigt der Westfriedhof eine 

Entwicklung von West nach Ost. Die ersten 
Gräbergruppen aus der Zeit des Cheops liegen 
weit hinter der Pyramide, und die Mastabas, die 
unter seinen Nachfolgern erbaut wurden, schließen 
sich östlich an sie an, zuletzt die drei Reihen der 
gestaffelten Mastabas, die Giza VI I , S. lff. be
schrieben wurden; mit ihnen hört die planmäßige 
Erweiterung auf, da Giza nicht mehr Reichsfried
hof war. Die späteren Gräber nähern sich all
mählich dem Pyramidenhof und sind gewöhnlich 
um so später, je dichter sie an dem Grabmal des 
Königs liegen. Vereinzelte Ausnahmen sind frei
lich schon aus dem früheren Alten Reich festzu
stellen, wie die Mastabas des Dwinr' und Hmtmc 
aus der Wende von der 4. zur 5. Dynastie. Auch 
finden sich viele ganz späte Gräber am Westende 
des Friedhofes und zwischen den Anlagen der 
4. Dynastie. Aber selbst auf unserem schmalen 
Ostabschnitt kann als Regel gelten, daß die öst
licheren Mastabas aucli die späteren sind. Die 
Entwicklung des Friedhofes ist also auch in der 
letzten Phase die gleiche geblieben. Giza VI I 
wurde die Mastabareihe Ksjswd) — S 846/847 — 
Ditjj beschrieben; die Anlagen gehören einem 
Typ an, der mit der 5. Dynastie auftritt und sich 
bis an das Ende des Alten Reiches hält: ein 
länglich rechteckiger Block mit geböschten Seiten, 
einer im Süden ausgesparten Kultkammer und 
einem oder mehreren senkrechten Schächten. Auf 
unserem Oststreifen ist er nur mehr in zwei Bei
spielen belegt, Htj und S 794. Sonst aber tritt 
hier bei den größeren Anlagen eine neue Form 
auf; der Grundriß zeigt nicht mehr das alte Ver
hältnis von Länge und Breite, er ist gedrungen, 
in einigen Fällen fast quadratisch; statt des einen 
verhältnismäßig kleinen Kultraumes im Süden sind 

mehrere Gänge und Kammern angelegt, die fast 
die ganze Fläche einnehmen, der senkrechte 
Schacht wurde aufgegeben, und an seiner Stelle 
führt ein Schrägstollen zu den unterirdischen 
Räumen. Dies alles aber sind Zeichen der Weiter
entwicklung des Grabbaues und damit einer 
späteren Zeit. Das Auflösen des Oberbaues in 
Kammern und Gänge ging von Sakkara aus, wo 
sich unbeschwert von den Überlieferungen des 
Residenzfriedhofes Giza, im Verlauf der 5. Dynastie 
eine neue Grabform herausbildete. In Giza selbst 
wurde sie zunächst an Stellen übernommen, die 
ein wenig abseits des Hauptbezirks lagen, wie 
von den Sndmib an der äußersten Nordostecke 
des Westfriedhofes und den SSmnfr am Ostende 
der Anlagen südlich der Cheopspyrainide. Zur 
regelmäßigen Verwendung kam der Typ aber 
erst in der vorderen Linie unseres Ostabschnittes, 
die damit als der späteste Teil erwiesen ist. 

Diese Zeitsetzung wird durch weitere Anhalte 
bestätigt. In der Sargkammer des Kijhrpth, dessen 
Grab dem eben beschriebenen Typ angehört, ist 
auf der Ostwand die Speisetischszene mit an
schließender Opferliste wiedergegeben. Während 
in früherer Zeit die unterirdischen Räume ohne 
jede Beschriftung und Bebilderung blieben, wie 
auch in den Königsgräbern die Pj'ramidentexte 
erst mit Wnis auftreten, beginnt man um die 
6. Dynastie, die Salben und Opferspeisen und 
das Opferverzeichnis auf die Wände der Sarg
kammer aufzumalen. Für Sakkara siehe die 
Grabräume des Gmnikij, 'nhm'hr und Mmclci aus 
der frühen und späten 6. Dynastie in F i r t h -
Gunn, Tetri pyr. cem. I I , Taf. 2—(i, 1 für Sakkara-
Süd J e q u i e r , Tombeaux des part. vom Ende 
des Alten Reiches, für die Provinz B l a c k m a n , 
Meir IV, Taf. 18 aus der gleichen Zeit. In Giza 
fanden sich Spuren bei SSmnfr IV = Vorbericht 
1929, S. 125f., Kijinnh ließ die ganze unterirdi
sche Kammer mit bunten Bildern schmücken = 
Giza IV, S. 43ff., ein anderer SSmnfr schmückte 
die Ostwand mit Speisedarstellungen = S. Hassan, 
Excav. V, S. 12, bei R\cr = ebenda S. 297 trägt 
die gleiche Wand die Opferliste und darunter 
drei Bildstreifen mit Opferträgern und Darstel
lungen von Gerichten; die Südwand war in ähn
licher Weise bebildert. Die Gräber gehören alle 
der 6. Dynastie an und vermeiden, wie die ent
sprechenden Mastabas von Sakkara, die Wieder
gabe des Verstorbenen in dem unterirdischen 
Raum. Da Kijhrptlj, einen Schritt weiter geht und 

1 Für die noch nicht veröffentlichte Mastaha des Nj'nhb) 
siehe S. H a s s a n , Excav. V, S. 12f. 

1* 
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auf der Darstellung auch sein Bild anbringen läßt, 
dürfte sein Grab eher aus dem Ende des Alten 
Reiches stammen. 

Für die Mastaha des 'Idw I ergibt sich die 
gleiche späte Ansetzung aus der Gestalt der An
lage, dem Stil der Reliefs und dann durch das 
im Osten vorgelagerte Grab seines Sohnes 'IdwII, 
bei dem die Holzfiguren, besonders die bemann
ten Boote, in eine ganz späte Zeit weisen. Bei 
'Itj wollen die Darstellungen sowie die Opfer
formeln nur zu der späten 6. Dynastie passen. 
Endlich ist in Betracht zu ziehen, daß die kleineren, 
an die Mastabas der vordersten Reihe angebauten 
Gräber, in denen gewiß ineist Familienangehörige 
der Grabherren beigesetzt sind, alle dem Ausgang 
des Alten Reiches angehören müssen; das zeigen 
unter anderem die Särge des Mrjjib und des 
'Irjnihtj. 

III. Die schrägen Grabschächte. 
Bei mehreren Mastabas unseres Abschnittes 

führt zu der unterirdischen Sargkammor nicht 
wie sonst üblich ein senkrechter Schacht, sondern 
ein schräger Stollen, dessen Mündung im Osten 
des Oberbaues liegt. Statt diese Neuerung auf 
unserem Westfriedhof bei jedem einzelnen Bei
spiel zu beschreiben und zu würdigen, sei hier 
eine zusammenfassende Darstellung von ihrer 
Entwicklung und Bedeutung gegeben. 

Die Geschichte des schrägen Zuganges zum 
Grabe führt bis in die 1. Dynastie hinauf. Das 
älteste Beispiel findet sich in Abydos bei dem 
Grabe des Königs Wdjimo. Der Gebrauch einer 
Treppe oder Rampe ergab sich aus der Schwierig
keit, die tiefen Gruben für die großen Gräber 
auszuheben und ihre unterirdischen Kammern aus
zubauen. Von den Königsgräbern übernahmen 
den Schräggang sofort auch die Privatgräber, und 
hier finden wir ihn bald nicht nur bei den großen 
Anlagen, bei denen er praktische Bedeutung hatte, 
sondern auch bei kleineren Gräbern, nur weil die 
Treppe jetzt Mode geworden war. 1 

In Naga ed-Der sind die Treppen meist an 
der dem Tale zugewendeten Seite des Grabes 
angebracht, siehe für Friedhof 1500 die Taf. 76, 
für Friedhof 300 die Taf. 78. Später führte die 

1 G. Re i s i i er , Naga ed-Der I, S. 12: ,In the case of 
tlie sniall corbel, liowever, the stairway or incliiie lia.s no 
groat value. They were made tlius, simply because tlie corbel 
roof was copied from the large vaults in which the stairway 
corbel had now become the fashion; and tlie stairway was 
copied with it down to the wooden branches roofing the 
doorway.' 

Treppe von Norden her zu den Grabkammern, 
die unterdessen nicht mehr in einer ausgehobenen 
Grube errichtet und überdeckt, sondern im Fels
boden selbst ausgehauen wurden, wie bei dem 
großen Grabbau von Bet-Halläf 1 und der Mastaba 
des Hsj.2 Die Pyramide von Zäwijet el-'Arjän 
aus der 3. Dynastie zeigt dagegen noch die alte 
Art der Herrichtung der Grabräume; eine Rampe 
führt zu einem riesigen offenen Felsschacht hin
ab, in dem die Sargkammer aufgebaut werden 
sollte. 

Um die Wende von der 3. zur 4. Dynastie 
beginnt man, statt der Treppe oder Rampe durch 
den Oberbau einen quadratischen Schacht in die 
Tiefe zu führen, an dessen Sohle sich der Raum 
für die Bestattung anschließt; daneben aber bleibt 
der Schräggang noch lange im Gebrauch. So war 
bei den Königsgräbern, die unterdessen die Ge
stalt der Pyramide erhalten hatten, ein senkrechter 
Schacht untunlich; bei ihnen führt in alter Weise, 
wenigstens nach dem Anfangsplan, ein schräger 
Gang von Norden her in die Tiefe, wie bei Cheops, 
Chephren und Mykerinos; für Ddfr' hatte man 
wie in Zäwijet el-'Arjän einen offenen Felsschacht 
mit Schrägzugang ausgehauen; SpSikJf errichtete 
sich den Grabbau in Gestalt eines Sarkophags, 
die Mastabat el-Fara'ün; bei ihr war schon wegen 
des gerundeten Oberteiles ein senkrechter Schacht 
nicht am Platze, es führt hier ein schräger Gang 
von Norden zu den unterirdischen Kammern. 
Seine Nachfolgerin HntkhcS setzte einen Steinbau 
der gleichen Sarkophagform auf einen quadratisch 
zugehauenen Fels, in dessen Ostteil die Kulträume 
ausgehöhlt wurden; siehe S. Hassan, Excav. IV, 
Abb. 1. Am Nordende der nördlichen Kammer 
liegt die Mündung des schrägen Stollens, der zu 
den Räumen in der Tiefe führt; für ihn diente 
wohl die Anlage ihres Bruders als Vorbild, zu
mal auch die unterirdischen Kammern eine deut
liche Übereinstimmung zeigen. Weniger wahr
scheinlich ist es wohl, daß man den Stollen statt 
eines senkrechten Schachtes wählte, um die großen 
Granit- und Kalksteinblöcke, die für den merk
würdigen Aufbau im Westteil der Kammer dienten, 
bequemer hinabzubringen; siehe auch S .Hassan , 
ebenda S. 26. Wir dürfen überhaupt in dem 
Schrägstollen der Königsgräber nicht einfach einen 
Zugang erblicken, der nur aus praktischen Grün
den beibehalten wurde, oder auch bloß, weil er 

1 G a r s t a n g , Toinbs of the tbird . . . Dynasty at Raqaq-
neh and Bet Khalläf, 1904, Taf. 19 f. 

* Q u i b e l l , Excav. at Saqqara. The Tomb of Hesj, 
1913, Taf. 8. 
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bei den Anlagen der Vorgänger verwendet wor
den war, denn er hatte wohl schon längst auch 
eine kultische Bedeutung erhalten. Das ergibt 
sich aus der Tatsache, daß die Mündung des 
Stollens auch dann noch als Opferstelle angesehen 
wurde, als der Totentempel vom Norden nach 
dem Osten der Pyramide verlegt worden war. 
Wir müssen daher annehmen, daß auch der 
schräge Schacht als Weg angesehen wurde, auf 
dem der verstorbene Herrscher aus dem Grabe 
hervortreten konnte, um die diesseitige Welt zu 
schauen und die Gaben seiner Untertanen ent
gegenzunehmen. Da ferner nach Ausweis der 
Pyramidentexte die Seele des Königs unter den 
unvergänglichen Sternen im Norden des Himmels 
weilen sollte, war der nach Norden führende 
Schrägstollen auch der direkte Weg des Ba bei 
seinen Ausflügen und bei seiner Rückkehr. 

Diese Zusammenhänge werden noch deut
licher bei den Privatgräbern; bei diesen wird in 
manchen Fällen der schräge Eingang zu dem 
Sargraum vorgezogen, obwohl er keinen prakti
schen Vorteil bot oder auch mühsamer und kost
spieliger war als der senkrechte Schacht. Noch 
stärker weisen auf die kultische Bedeutung die 
Beispiele, in denen die Rampe oder Treppe neben 
dem geraden Sehacht angebracht wurde. 

Von den Mastabas von Medüm führen mehrere, 
und zwar gerade die bedeutenderen, die Uber
lieferung des Schrägstollens fort, freilich nur aus
nahmsweise in der überkommenen Art, bei der 
der Gang von der Erdoberfläche ausgeht. Meist 
führt zunächst ein Schacht senkrecht in die Tiefe, 
an ihn schließt sich ein schräger Gang, der zum 
Grabraum führt; siehe Pe t r i e , Meydum and 
Memphis, North Tomb, Taf. 9, Mastaba Nr. 17, 
Taf. 12 und 13, Tomb A der Great western 
Tombs, Taf. 1 5 . 1 Von den Far western Tombs, 
ebenda S. 28-' ist nur ein Beispiel dieser Art ge
funden worden, ,Low shaft and entry by stair-
case', siehe Taf. 17. In den meisten Fällen liegen 
Schachtsohle, Gang und Kammer in einer Ebene, 
nur bei Nr. 55 und 56 = Taf. 18 führen vom 
unteren Ende der Nordwand des Schachtes Stufen 
zu dem Gang hinab, eine Erinnerung an die 
Treppengräber der früheren Zeit. 

1 Von Tomb 13 heißt es auf S. 2 3 : ,The construction 
of this tomb was tlie same as tliat of A, with the exception 
that the entrance to it was by means of a sloping pathway 
froin tlie north instead of a brick lined shaft'; ebenso Grab C, 
siehe auch Taf. 14, 5. 

s Type F . 

Bei den Privatgräbern von Giza ist zwischen 
den freistehenden Mastabas und den Felsgräbern 
zu scheiden; bei ersteren ist zunächst nur noch 
eine leise Nachwirkung des alten Brauches fest
zustellen, bei letzteren dagegen wird er lebendig 
weitergeführt. 

1. Die schrägen Stollen in den 
Fe l sgräbern . 

In dem neben Hntkiwi gelegenen Felsgrabe 
der Bicnfr, der Gemahlin des SpHkif, ist die 
Sargkammer mit dem nördlichen Kultraum durch 
einen Schräggang verbunden, dessen Öffnung im 
Südostteil, neben dem südlichen Pfeiler, liegt; 
siehe S. Hassan, Excav. I I I , Abb. 146 und 157. 

Bei Nbjmihtj, ebenda IV, Abb. 71—72 und 
103—104, liegen zwei senkrechte Schächte rechts 
und links von der Hauptscheintür; von dem 
nördlichen, 783, führt ein Gang, dessen Boden 
sich zu der Sargkammer senkt; in ihrem Nord
westteil ist eine Bodenvertiefung für die Aufnahme 
der Leiche angebracht. 

Bei Nfnhi* liegt die Mündung des schrägen 
Stollens gleich hinter dem Eingang zur Kultkam-
mer, S. Hassan, ebenda IV, Abb. 107 und 112. 
Eine ähnliche Lage hat der Schräggang bei 
Shmkh*, ebenda Abb. 53 und 66. Da hier wie bei 
Schacht 783 kein Steinsarg gefunden wurde und 
die Bodenvertiefung auf einen Holzsarg weist, 
kann die Rampe nicht angelegt worden sein, um 
einen Sarkophag leichter hinabzubefördern. Sie 
geht daher in allen genannten Fällen wohl auf 
den Brauch bei dem Königsgrabe zurück, zumal 
es sich um Mitglieder der Familie des Herrschers 
handelt. Freilich ist die Richtung der Rampe eine 
andere, aber bei den Felsgräbern war es wohl 
nicht möglich, einen Ausgang der Sargkammer 
ins Freie nach Norden zu leiten, und wenn er 
in die Kammer mündete, war die Richtung nicht 
von der gleichen Bedeutung; denn hier bildete 
der Grabeingang den einzigen Weg zum Verlassen 
der Anlage. 

Der Schrägstollen war aber nicht ein Vor
recht der Adeligen geblieben. Dbhnj, der kein 
Königsnachkomme war, verwendet ebenfalls diese 
Art des Zuganges zur Sargkammer, wie er übri
gens auch das Prunkscheintor aus dem Königs
kult Ubernahm: ,The principal burial Chamber of 
the tomb lies behind the false-door in the western 
wall of the northern chapel. It is reached by 
means of two sloping passages, one from the east 
and the other from the south... The eastern 
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sloping passage is sunk in the tioor of the second 
room of the chapel, its mouth lying iminediately 
below the window cut in the eastern wall. It 
measures 9 6 0 m in lengtli and is 1 0 m wide.' 1 

Abb. 129 zeigt, daß in dem untersten Teil Stufen 
ausgehauen sind. Der südliche Schräggang führt 
zu dem Ostende der südlichen Schmalseite des 
Grabraumes, von dem Boden eines roh ausge
hauenen Raumes hinter der ersten Kapelle, siehe 
S. 174 und Abb. 120. Nahe seiner Öffnung liegt 
ein senkrechter Schacht mit eigener Kammer für 
eine weitere Bestattung. Einen praktischen Wert 
hatte keiner der schrägen Gänge, denn der Stein
sarg von 2 , 2 5 X 0 , 8 5 + 0 , 6 0 m konnte leicht auch 
von einem senkrechten Schacht aus in die Kam
mer gebracht werden, die nur 3 m unter dem 
Boden des Opferraumes liegt; und wenn man 
eine Rampe dafür benutzen wollte, so kam nur 
die südliche in Frage, die keine Stufen hat und 
bei der der Sarg ohne Drehung an seine Stelle 
geschoben werden konnte. So muß zumindest der 
östliche Schräggang symbolische Bedeutung haben; 
er beginnt nahe dem Kopfende des Sarges und 
führt aus der Kammer zum Fenster des Opfer-
rauines und durch dieses ins Freie; gerade das 
Fenster aber könnte darauf weisen, daß der Ba 
des Verstorbenen hier auf dem kürzesten Wege 
von der Leiche zur Außenwelt gelangen sollte. 

Die anderen Felsgräber gehören meist einer 
wesentlich späteren Zeit an. Da jetzt besonders 
große Steinsärge Mode werden, wird man sich 
erneut fragen müssen, ob man die Rampe wählte, 
um sie bequemer in die Sargkammer zu bringen; 
da wir aber den schrägen Gängen auch da be
gegnen, wo ein solcher Grund nicht maßgebend 
sein konnte, muß man wohl überall auch die 
Fortsetzung einer Überlieferung und eine sinnbild
liche Bedeutung annehmen. 

Eines der lehrreichsten Beispiele bietet das 
Felsgrab des Nfr, S. Hassan I I I , S. 201 ff. Für 
seine Zeitsetzung ist zu beachten, daß der Vorhof 
die Rückwand der Mastaba des Mdwnfr benutzt 
und daß die großen Sarkophage aus örtlich an
stehendem Kalkstein gearbeitet sind. Die Anlage 
weist zwei Saigkammern auf, von denen die eine 
gegenüber dem Nordende des nördlichen Kult
raumes liegt = Abb. 167 und 177. Der schräge 
Zugang läuft hier unter der tiefen Scbeintürnische 
durch; seine Mündung befindet sich ganz nahe 
der Tür, die ins Freie führt, in den unbedeckten 
Gang zwischen der Front des Nfr und der Rück-

1 S. H a s s a u , Excav. IV, S. 183. 

seite des Mdwnfr. Mag nun auch die Rampe sich 
besser als ein senkrechter Schacht geeignet haben, 
den Sarkophag von 2,80 X 1,40+ 0,95 m an seine 
Stelle zu bringen, so weist doch seine Verbindung 
mit der offenen Tür auf eine rituelle, symbolische 
Bedeutung, die Verbindung mit der Außenwelt, 
wohl nicht nur für den Ba, sondern auch für den 
Verklärten. Dagegen kann man wohl nicht an
nehmen, daß die Führung der Rampe unter der 
Nische her darauf deuten solle, daß Nfr hier 
hinaufsteige, um das Opfer vor der Scheintür in 
Empfang zu nehmen; denn sonst hätte man die 
Mündung des Stollens unmittelbar vor diese ge
legt und nicht weit östlich von ihr nahe dem 
Grabzugang. Uberhaupt ist kein Nachweis vor
handen, daß ein Schrägschacht so bei einer 
Opferstelle des Kultraumes mündet,1 daß man 
annehmen könnte, er stelle nur den Weg dar, den 
der Tote auf den Ruf des Priesters nehme, um 
das Mahl zu genießen. 2 

Die südliche Sargkammer hat drei Zugänge. 
In ihr Nordende mündet der Schacht 778, der 
von der Höhe der Mastaba senkrecht in den 
Fels geht. Außerdem führen zwei schräge Stollen 
vom Boden der Nordkammer zu ihr. Vielleicht 
waren ursprünglich zwei getrennte Grabräume 
geplant, wie die Einengung in der Mitte des 
unterirdischen Raumes nahelegt, die ihn in zwei 
gleiche Teile teilt; dann wäre je eine Rampe für 
die beiden Kammern bestimmt gewesen. Doch 
fand sich nur ein Sarg, der im südlichen Ab
schnitt gegenüber der Nordscheintür des südlichen 
Kultraumes steht. 

Die Mündung des nördlichen Schrägschachtes 
liegt gegenüber dem Fenster, das nach Ost auf 
den oben erwähnten Gang geht: , . . .In the middle 
of the eastern wall of which there is a sloping 
aperture cut in the rock. A slab of white lime-
stone, with a rectangular opening in the centre 
to admit light, is fixed in the aperture at its outer 
end. This aperture lies nearly opposite to one of 
the two sloping passages that lead to the southern 

1 In einigen wenigen Fällen geht er unter der Scliein-
tür her nach oben, wie Mastaba S 501'589 und 'Jdw I; hier 
könnte er den doppelten Zweck gehabt haben, den Toten zur 
Opferstelle und ins Freie zu führen. 

* Sehr merkwürdig ist dagegen die Verbindung eines 
senkrechten Schachtes mit dem Kultraum bei Mdwnfr, 
S . H a s s a n , Excav. III, Abb. 103, 105 und S. 117: ,In the 
northern wall there is a break which opens into the shaft 
<>f tbe mastaba (Nr. 563), the real opening of which is from 
the top of the tomb.' Der Verstorbene sollte also durch den 
Schacht nicht nur ins Freie, sondern auch in den Kultraum 
gelangen. 
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burial-chamber of the mastaba', ebenda I I I , S. 209 
mit Abb. 167. Die Verumständung ist also ganz 
ähnlich wie bei Dblpij, siehe oben S. 6, und ent
sprechend der Verbindung der Rampe mit der 
Tür bei der nördlichen Sargkammer. Über die 
Beibehaltung des senkrechten Schachtes neben 
den schrägen Zugängen siehe weiter unten. 

Auch bei den beiden Nachbarmastabas des 
'nhhlf und seines Sohnes ä'nhnihtj aus dem Ende 
der 6. Dynastie haben die Schrägstollen keine 
praktische Bedeutung; denn in der Kammer des 
Vaters war der Sarg aus dem anstehenden Fels 
gehauen, S. Hassan, ebenda I I I , Abb. 116, in 
der des Sohnes fand sich nur eine Bodenvertiefung 
zur Aufnahme der Leiche, ebenda Abb. 110. Bei 
'nJüßf beginnt der Stollen außen im Vorhof neben 
dem Eingang zum Grabe und führt nach Norden, 
wo die Kammer unterhalb der Scheintür liegt, 
siehe Abb. 113. In der Anlage des S'nhnihtj geht 
der schräge Gang von der Ostseite der östlichen 
Kultkammer nach Westen, er hat also die üblich 
gewordene Richtung. 

2. Die schrägen Stollen bei den frei
stehenden Mastabas. 

Zunächst seien die Belege auf unserem Ost
abschnitt angeführt: 

1. Kijkrpth mit der Mündung des Stollens im 
Osten kurz vor dem Oberbau. 

2. 'Idw I, ebenso. 
3 . - 4 . Mastaba S 796. Die Öffnung liegt weit 

östlich des Grabes; in den Gang mündet inner
halb des Oberbaues ein senkrechter Schacht. In 
der gleichen Mastaba findet sich eine zweite 
Rampe; sie scheint von einem Kultraum auszu
gehen und führt nach Süden; der unterirdische 
Raum blieb unvollendet. 

5. Grab S 501/589 mit Mündung weit östlich 
des Oberbaues. 

6. Grab S 679/705, ebenso. 
Auf dem angrenzenden Grabungsgebiet der 

Harvard-Boston-Expedition liegen in dem gleichen 
östlichen Grenzstreifen des Westfriedhofes die Ma-

• 

staba des Imthepi östlich von Sndmib mit Schräg
gang im Osten — und im Süden, gegenüberDwini*, 
eine Anlage mit Ost—West gerichtetem Stollen 
und dazu einem senkrechten Schacht. 

Von dem Friedhof südlich der Cheopspyra-
mide stammen sieben Beispiele: 

1. SSmnfr IV mit Ost—West gerichtetem 
schrägem Stollen = Vorbericht 1929, S. 122 ff. 

2. Ssmnfr-Ttj; der Stollen führt von Süd nach 
Nord, ebenda S. 127. 

3. HtphrS, Rampe Ost—West, ebenda S. 126. 
4. Pthhtp, ebenso, S. 129. 
5. Mastaba VI I I , mit schrägem Schacht im 

Osten und senkrechtem im Oberbau, ebenda S. 96. 
6. Zwischenbau vor Mastaba I , Stollen im 

Osten, Vorbericht 1928, S. 183. 
7. Nordwestlich von Mastaba VI, am Fuße der 

Umfassungsmauer des Friedhofes kleiner Schräg
schacht von Süd nach Nord, Vorbericht 1928, S. 77. 

In dem Grabungsgebiet der Universität Kairo 
steht die Mastaba des Njkiwhr = Gva,h Lepsius 21 
östlich von Dblj,nj. Die Mündung des Stollens liegt 
seitlich außerhalb des Oberbaues, die Richtung ist 
Ost—West, S. Hassan, Excav. IV, Abb. 135. Das 
Grab stammt aus der 6. Dynastie, wie unter 
anderem die Nischenform des Kultraumes beweist. 

Ein zweites Beispiel findet sich ebenda V, 
Abb. 154, Grab des Bfwr: ,In the northern side 
of the eastern wall of the terrace is cut the opening 
of a sloping passage, measuring 1 1 1 5 X 1 6 0 in 
and leading to a large, magnificently cut burial-
chamber hewn in the rock' (S. 296). Als Zeit 
kommt nur die 6. Dynastie in Betracht, da die 
Wände des unterirdischen Raumes Reste von 
Malereien tragen. 

Die Beispiele sind also ziemlich zahlreich, 
und da sie alle aus dem Ende des Alten Reiches 
stammen, scheint ein völliges Neuaufleben des 
Brauches vorzuliegen, zumal eine Übernahme von 
der Anordnung der andersgearteten Felsgräber 
nicht leicht in Frage kommt. Aber so ganz ge
schwunden war er auch im früheren Alten Reich 
in Giza nicht. Aus der Zeit des Cheops stammt 
die Mastaba des Hmiwnw, in der sowohl bei dem 
Nord- wie bei dem Südschacht ein schräger Gang 
von der Sohle zum Grabraum hinabführt = Giza I, 
Abb. 21, also entsprechend den großen Gräbern 
von Medüm, worauf schon ebenda, S. 144, auf
merksam gemacht wurde. 

In den anderen Mastabas der 4. Dynastie 
liegt die Sargkammer immer tiefer als der Boden 
des Schachtes und des Verbindungsganges. Da 
dieser Höhenunterschied sich auf keine prakti
schen Gründe zurückführen läßt, muß in ihm ein 
Nachklang der älteren Sitte einer zum Grabraum 
führenden Rampe zu erkennen sein, wie bereits 
Giza I, S. 42 angenommen wurde. In den aus der 
Regierung des Mykerinos stammenden Beispielen, 
ebenda Abb. 54 und 55, finden sich dann auch 
Treppenstufen anstatt des senkrechten Abfalles 
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vom Gang zur Kammer, wozu man P e t r i e , Mey-
dum and Memphis, Taf. 18, Nr. 55—56 vergleiche. 

Im weiteren Verlauf der Entwicklung wurde 
diese Überlieferung fast ganz aufgegeben 1 und 
die unterirdische Kammer auf die gleiche Tiefe 
wie Gang und Schachtsohle gebracht. Von den 
noch nicht veröffentlichten Nachbarkonzessionen 
mögen sicli später vielleicht noch einige weitere 
Beispiele der älteren Anordnung zeigen, aber sie 
bildeten dann eine Ausnahme und änderten nichts 
an der Tatsache, daß der Brauch nicht mehr 
beobachtet wurde. In der 6. Dynastie dagegen 
wird er von neuem lebendig, und zwar in seiner 
älteren Form, nicht in der späteren Kombination 
von senkrechtem Schacht und schrägem Gang. 

Die Gründe für die Wiederaufnahme sind 
nicht offenliegend; aber wiederum muß man den 
Gedanken ablehnen, daß hauptsächlich äußere Um
stände maßgebend waren. So könnte man, wie 
oben S. 4, daran denken, daß die jetzt auf
tretenden riesigen Sarkophage leichter auf einer 
schiefen Ebene als durch einen senkrechten Schacht 
in die unterirdische Kammer befördert werden 
konnten; der Kalksteinsarg des SSmnfr IV mißt 
beispielsweise ohne Deckel 3,17 X 1,50 + 1,50 m, 
während das Durchschnittsmaß in der 4. Dynastie 
rund 2,10 X 80 + 70 m beträgt. Ferner wäre zu 
beachten, daß unterdessen der Oberbau des Grabes 
oft eine Gestalt angenommen hatte, die es er
schwerte, einen senkrechten Schacht in der über
kommenen Weise anzubringen. Der feste Block 
mit der Aussparung einer Kultkammer im Süden 
war in Kammern und Gänge aufgelöst worden, 
so daß man oft den Grabschacht nur von dem 
Boden eines Innenraumes aus in die Tiefe führen 
konnte. Das aber brachte Unzulänglichkeiten mit 
sich, die Arbeit in den unterirdischen Räumen 
mußte die Fertigstellung der Kultkammern stören. 

War es so auch einfacher, die Mündung 
eines schrägen Stollens außerhalb des Oberbaues 
zu verlegen, so kann diese Erleichterung doch 
nicht als Grund der Neuerung gelten; schon weil 
die angeführten Schwierigkeiten für den ägypti
schen Architekten und seine Bauleute kein Hin
dernis bildeten. Ihrer Geschicklichkeit gelang es 
leicht, eine Lösung zu finden, wie etwa bei Nfr, 
wo durch den senkrechten Schacht am Ende eines 
besonders schmalen Ganges der große Sarkophag 
in den unterirdischen Raum gebracht wurde, 
Giza VI , Abb. 3 und S. 73. 

1 Eine Ausnahme bildet unter anderem auf unserem 
Abschnitt S 794. 

Außerdem lassen sich positive Anzeichen dafür 
anführen, daß die neue Anordnung wenigstens 
hauptsächlich um ihrer symbolischen Bedeutung 
willen gewählt wurde: 

Zunächst muß auffallen, daß der Stollen fast 
immer von Osten her zu der im Westen gelegenen 
Sargkammer führt. Das läßt sich nicht einfach 
daraus erklären, daß die Mastabas ihre Front im 
Osten haben oder daß bei den Reihengräbern 
Süd und Nord meist weniger Raum boten; denn 
wir finden die Mündung im Osten auch da, wo 
solche Hinderungen nicht vorlagen. Man hätte 
beispielsweise bei Mastaba S 796 den Stollen von 
Norden her führen können, da die hier an
schließenden Bauten erst aus späterer Zeit stammen; 
aus ähnlichen Gründen hätte bei 'Idic I und 
SSmnfr IV nichts im Wege gestanden, die Mün
dung an die Südseite zu legen. 

Daß die Ostseite aus kultischen Gründen be
vorzugt wurde, ergibt sich ferner aus dem Um
stand, daß jetzt, in der 6. Dynastie, auch bei 
den senkrechten Schächten die gleiche Richtung 
zur Sargkammer eingeführt wird; lag diese vor
dem im Süden der Schachtsohle, um den Ver
storbenen, vor allem seinen Ba, auf dem direkten 
Weg zum Nordhimmel zu führen, so wird sie jetzt 
im Westen des Schachtes angelegt, damit der 
Grabherr nach Osten emporsteige und den Auf
gang der Sonne schaue. 

Bei den schrägen Schächten wird diese Sym
bolik vor allem in den Fällen einwandfrei er
wiesen, in denen an der Außenwand des Ober
baues eine Scheintür gerade über der Mündung 
angebracht wird, wie bei Kijhrpth und ÖSmnfr 71', 
Vorbericht 1929, Taf. 6 b, oder wo das untere 
Ende des Stollens als Ausgangstor ausgearbeitet 
ist, wie bei SSmnfr-Ttj, Vorbericht 1929, Taf. 8 b. 
So wie die Scheintür in der Kultkammer die 
Stelle bezeichnet, an der der Tote, der Sarg
kammer entstiegen, hervortritt (prj), um das Opfer
mahl in Empfang zu nehmen, so muß die Schein
tür an der Stollenmündung andeuten, daß der 
Verklärte hier das Grab verläßt, um den Tag zu 
schauen (prj-t in Itrw). Die doppelte Bezeichnung 
eines Ausganges, zum Opfer und zur Außenwelt, 
hat nichts Befremdliches; denn neben der Kult
stelle in der Kammer oder an der Außenwand 
hatte auch der wirkliche Ausgang aus der Sarg
kammer, die Mündung des Schachtes, seine Be
deutung nie ganz verloren. So führen bei manchen 
Mastabas Rampen zu dem Dache, von dem der 
Stollen zu der Sargkammer ausgeht; sie sind in 
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einzelnen Fällen so solid ausgeführt, daß man 
nicht annehmen kann, sie seien nur für die Zere
monien am Tag des Begräbnisses bestimmt ge
wesen. Auch sei wieder darauf hingewiesen, wie 
bei den Pyramiden sich außer dem Totentempel 
im Osten mehrfach auch Reste einer Kultstelle 
am Ausgang des schrägen Stollens im Norden 
fanden. Da, wo es bei den Mastabas besondere 
Umstände nicht gestatteten oder nicht ratsam er
scheinen ließen, den Schräggang Ost—West zu 
richten, verlegte man die Mündung in die Nähe 
des Grabeinganges, damit der Verstorbene, wie 
die Besucher des Grabes, hier aus und ein gehen 
könne; siehe so 'nhhif oben S. 7, &smnfr-Ttj, 
Vorbericht 1929, Taf. 7 b, und vergleiche, wie 
im Grabe des Tjj der Schräggang von der großen 
Vorhalle ausgeht, S te indor f f , Grab des Ti, 
Blatt 1 und Taf. 10. 

3 . Schräger und senkrechter Schacht 
im selben Grabe. 

Das Sinnbildliche des schrägen Stollens zeigt 
sich besonders klar in den Fällen, in denen 
daneben noch ein senkrechter Schacht vorhanden 
ist. Da letzterer in der Entwicklung des Grab
baues später ist, wird man nicht umgekehrt ihn 
als symbolischen Zugang «ansehen können. 

Ein frühes Beispiel des doppelten Zuganges 
ist Grab 27 w 1 in Tura, 1 Abb. 35—36 und 
S. 25 f. Es liegt auf dem Abschnitt 0 des Friedhofes, 
der wesentlich später als S und N belegt wurde. 
Ebenda sind S. 4 die Merkmale aufgezählt, ohne 
die Gräber von 0 einer bestimmten Zeit zuzu
weisen: S. 44 wird fragend die 3. Dynastie ge
nannt. Unterdessen aber haben ähnliche Funde 
auf anderen Friedhöfen eine genauere Zeitbestim
mung ermöglicht. Unter anderem kommt Mace, 
Naga ed-Der I I , S. 5, zu dem Ergebnis, daß 
kleinere Gräber mit falschem Ziegelgewölbe bis 
in die frühe 4. Dynastie reichen. Solche Gräber 
aber sind in Tura auf den Quadraten 27/28—tjv 
belegt. Dann müssen, der Entwicklung des Fried
hofes entsprechend, die Quadrate 10 und x noch 
spätere Bestattungen enthalten. Man wird also 
die Gräber mit senkrechtem Schacht 28 10 1 — 3 
und 28 x 1—2 sicher in die Giza-Zeit setzen. In 
der Nähe aber liegt 27 w 1, ein Ziegelgrab mit 
einer Außenmauer von 16 X 9,50 m. In der Mittel
achse befindet sich, nach Süden verschoben, ein 

1 J u n k e r , Turab, Wien 1U12. 

'.) 

großer, 7 m tiefer Ziegelschacht; zu ihm führt 
von Norden her eine bei — 3,50 m beginnende 
Treppe, die nach sechs Stufen in eine schiefe 
Ebene übergeht. Der Schräggang hatte für die 
Aushebung des Schachtes gewiß keine praktische 
Bedeutung mehr und wurde nur aus der Über
lieferung übernommen; seine Nordrichtung zeigt, 
daß man an die Ziegel mastabas der 3. Dynastie 
anknüpfte, siehe oben S. 4. 

Bei Masfaba V I I I des Friedhofes südlich der 
Cheopspyramide wurde ein Kernbau der Myke-
rinos-Zeit in der 6. Dynastie von Shmld verkleidet 
und durch Zubauten erweitert, Vorbericht 1929, 
S. 89 ff. Die große Sargkammer liegt im Süden 
eines senkrechten Schachtes; von ihrer Nordost
ecke aus geht ein schräger Stollen nach oben, 
an der Rückwand der östlich davor liegenden 
Masfaba endend. Der nächstliegende Gedanke 
wäre, daß Shmlci diese Rampe herstellen ließ, um 
seinen schweren Granitsarkophag in die Kammer 
zu befördern; aber das kann nicht der Grund 
gewesen sein, denn der Stollen verengt sich unter 
dem Tumulus so, daß seine lichten Maße kleiner 
als der Sarg sind. Für die Steinmetzarbeit bei 
der nachträglichen Erweiterung der Kammer hätte 
der Stollen zwar eine Erleichterung bedeutet, 
aber sein Anlegen und späteres Verschließen hätten 
dieselbe wettgemacht. Daher muß man annehmen, 
daß der Zugang von Osten nur eine sinnbildliche 
Bedeutung hatte: der Verstorbene sollte hier aus 
dem Grabraum direkt vor die Mastaba treten. 
Darnach werden wir auch die Anordnung bei 
Masfaba S 796 deuten dürfen: ein senkrechter 
Schacht führte vom Oberbau in die Tiefe, und 
auf ihn stößt von Osten her ein schräger Stollen. 
Von der Verbindungsstelle aus zieht sich ein 
langer gewundener Gang nach Süden und mündet 
in eine Sargkammer, die leer gefunden wurde. 
Auch hier stünde die Anlage des zum Teil auf
gemauerten Stollens in keinem Verhältnis zu der 
Ersparung, die er für das Wegbringen des Stein
schuttes beim Aushauen der unterirdischen Räume 
bringen konnte. 

Schwieriger liegen die Verhältnisse bei dem 
Felsgrabe des Nfr, oben S. 6. Die südliche Sarg
kammer hat zwei schräge Zugänge, deren Mün
dung in dem Korridor zwischen den beiden Ka
pellen liegt, siehe S. Hassan, Excav. I I I , Abb. 167. 
Der senkrechte Schacht, der von der Höhe des 
Felsens zu ihr führt, liegt an ihrem Nordende, 
wie es die alte Anordnung verlangt. Zwei der 
Zugänge waren zu entbehren, der senkrechte 
Schacht ist viel breiter als der größere der Stollen, 
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so daß der Sarkophag aus lokalem Kalkstein 1 

leicht durch ihn hinabgelassen werden konnte. 
Man wird auch schwerlich annehmen dürfen, daß 
man den senkrechten Schacht angelegt habe, um 
einem alten Brauch zu genügen oder ein rituelles 
Erfordernis zu erfüllen.2 Wahrscheinlicher sind 
vielmehr die Schrägstollen ausgehauen worden, 

1 Von ihm ist nur mehr ein Teil vorhanden, aber da 
er in einer Vertiefung von 2,75 X 1>20 — 0 , 4 0 m stand, auf 
sechs GranitblOcken, kann er das normale Maß nicht viel 
Uberschritten haben. 

2 In Betracht kämen namentlich die Zeremonien auf 
dem Dach des Grabes, siehe oben S. 4. Im Grabe des Hbfynj 
werden diese dargestellt, obwohl kein senkrechter Schacht 
vorhanden ist. 

damit der Verstorbene oder sein Ba auf direktem 
Wege zur Außenwelt gelangen könne. Die Mün
dung des Hauptschrägganges liegt j a auch dem 
Fenster in der Ostwand gegenüber. 

Auch für die nördliche Sargkammer des Nfr 
scheint ein doppelter Zugang vorhanden zu sein; 
denn S. Hassan, ebenda Abb. 167, ist beim Ein
tritt des schrägen Ganges in den unterirdischen 
Raum Schacht 767 eingezeichnet; die nicht 
durchbrochenen Linien geben wie bei 778 an, daß 
er nicht etwa im Boden des unterirdischen Raumes 
angebracht, sondern von oben geführt ist, doch 
wurde er auf dem Plan und Schnitt der Kammer 
Abb. 177 nicht eingetragen. 



B. Die Beschreibung der Anlagen. 

I. Die westliche Gräfoerreihe. 
Der in Giza V I I I beschriebene Teil des Ost

abschnittes läßt zwei ungefähr parallele Zeilen 
von größeren Mastabas erkennen. Zwar sind diese 
nicht gleichgeartet wie in den Straßen des 
ältesten Friedhofes, aber man erkennt wenigstens, 
daß eine gewisse Ordnung eingehalten wurde, 
wohl um der Anlage ein geregeltes Aussehen zu 
geben und zugleich die Ausführung des Toten
dienstes zu erleichtern. Die östlichste Reihe hielt 
gleichen Abstand von der Umfassungsmauer des 
Pyramidenhofes, so daß hier eine gerade, Süd—Nord 
verlaufende Straße entstand, .an der Mn[ibw, 
Mastaba S 660/661, 'Itj, Kijhrpth und 'Idw liegen. 
Die große Mastaba S 796 tritt nach Westen 
zurück, aber es wäre möglich, daß jetzt ver
schwundene Vorbauten einst bis zur gleichen Ost
linie leichten. — Die westliche Reihe ist Aveniger 

regelmäßig. Mastaba S 794, S 817 und RTier II 
liegen zwar in einer Flucht, aber Htj rückt stark 
nach Westen; der Bruch in der Linie beginnt 
schon in der dahinterliegenden Reihe bei Ditjj— 
G 2330. 

1. Die Mastaba des Htj. 
(Abb. 3.) 

Der in Giza V I I I zu behandelnde Abschnitt 
des Friedhofes wird im Westen von den Mastabas 
der Reihe Kijswdi—Ditjj begrenzt, die im letzten 
Teil von Giza V I I veröffentlicht wurden. An
schließend an die dort unter C V—VI zuletzt 
beschriebenen Anlagen des Ditjj und der Hnjt 
beginnt die Darstellung mit der nahe gelegenen 
Masjtaba des Htj. Sie entspricht dem Grab 
Lepsius 29, dem G. 2340 der R e i s n e r sehen 
Zählung und Mar i e t t e , Mastabas S. 518, Nr. 15. 
Bei L e p s i u s wird der Name des Grabherrn nicht 

genannt, aber von R e i s n e r ein ^ ^ > als 

Besitzer angeführt;1 siehe auch Porter-Moss, 
Memphis S. 32 und 36. Nun haben wir 1914 in 
dem Serdäb der Mastaba mehrere Rundbilder 
des ,Richters und Vorstehers der Schreiber' Htj 
gefunden, der demnach in dem Grabe bestattet 

sein muß. Wie die beiden Namen Sitte und Htj 
in dem gleichen Grabe auftreten können, ist un
erklärt. Por te r -Moss , Memphis ist auf dem Plan 
S. 32 neben dem Grab Lepsius 29 eine kleinere 
Anlage b eingezeichnet, und als ihr Besitzer wird 
Htj angegeben. Das beruht aber auf einem Miß
verständnis, denn die Statuen wurden in Grab 
Lepsius 29 selbst gefunden, in einem Raum, 
der neben der Südmauer ausgespart war. Der 
Name Sit«> wird schwerlich in der Kultkammer 
gefunden worden sein, denn die Stellen, an denen 
er stehen konnte, Uber der Figur des Grabherrn 
auf der Westwand, der Nordwand und auf dem 
Türgewände, sind alle so abgerieben, daß hiero
glyphische Zeichen nicht mehr zu erkennen waren. 
Sollte auch Sitte wirklich als Inhaber des Grabes 
nachgewiesen sein, so wäre zunächst entweder an 
eine zweifache Benutzung des Baues oder an einen 
Doppelnamen zu denken. Da die Anlage nur zum 
Teil auf unserem Gebiet liegt und eine Veröffent
lichung auch in dem amerikanischen Grabungs
bericht zu erwarten ist, werden hier nur die auf 
unserem Abschnitt gefundenen Statuen eingehend 
beschrieben, dagegen der Bau sowie die Dar
stellungen und Inschriften nur kurz behandelt. 

». Statuen. 
Am 27 .1 . 1914 kamen hinter der Südmauer 

der Masfaba in der Höhe der obersten der er
haltenen vier Schichten mehrere Rundbilder zum 
Vorschein. Sie standen so hoch, daß sie in die 
Oberfläche des Schuttes hineinragten, der die 
Anlage umgab und zum Teil verdeckte; zu dem 
Bild der Mastaba vor der Ausgrabung siehe 
Phot. 290. Die Köpfe der Statuen waren daher 
sämtlich abgebrochen. Die Feldaufnahme Phot. 580 
gibt zwei der Torsos wieder, wie sie von uns 
aufgefunden wurden. Das Bild ist von Westen 
aufgenommen und zeigt rechts die südliche 
Außenwand des Baues mit dem anschließenden 
Grab S 651 in der Straße zwischen Htj und 

1 Sttw ist der fünfte Sohn des SSmnfr II; siehe Giza III, 
S. 9 und S. 11 ; in der Masfaba seines Vaters führt er den 
Titel .Schreiber'. 
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K'wr II, links die südliche Hinterwand der 
Kuhkammer. Die Statuen können nicht hierher 
verschleppt worden sein; sie stehen, wie sie Htj 
in seinem Grabe hatte aufstellen lassen. Auf
fallend ist nur, daß eine Aufmauerung des Ser-
däbs fehlt; die Bilder scheinen im Gemäuer 
untergebracht zu sein. Doch ist der Befund aus 
der Abtragung des Baues zu erklären. Der 
Boden, auf dem die Statuen stehen, liegt un
gefähr in gleicher Höhe mit der Oberseite der 
dritten Mauerschicht. Außer der vierten noch 
erhaltenen Schicht sind wenigstens noch zwei 
weitere anzunehmen; vielleicht drei, da über den 
Decksteinen der Kammer noch eine feste Auf
mauerung gefordert wird; siehe Phot. 290, 280, 
627. Bei der Mächtigkeit der Quadern war also 
genügend Raum auch für die Bedachung der 
Statuenkammer vorhanden. Diese war freilich 
nicht in gewohnter Weise aus sorgfältig ge
glätteten Steinen gebaut, denn nirgends fanden 
sich Spuren solcher Blöcke. Die Nordwand 
wurde jedenfalls von den nur oberflächlich be-
hauenen Quadern gebildet, die auf Phot. 580 er
scheinen; zwischen ihnen und den Statuen blieb 
kein Raum für eine Zwischenmauerung. Für die 
übrigen Wände des Serdäbs müssen wir aber 
die gleichen Werksteine annehmen. Die Maue
rung paßt auch zu der wenig sorgfältigen Arbeit, 
die uns in der Kultkammer begegnet. 

Da keine der Ecken festgelegt ist, kann der 
auf Abb. 3 punktierte Grundriß keinen Anspruch 
auf Genauigkeit machen. Die Linie der Nord
wand ist durch die Aufstellung der Statuen und 
die neben ihnen erhaltenen Blöcke gegeben, und 
für die Südwand bietet die Innenseite der süd
lichen Außenmauer der Mastaba einen Anhalt. 
Die Begrenzung im Osten und Westen bleibt da
gegen unsicher; vielleicht ist auf Abb. 3 die 
östliche Schmalseite ein wenig vorzurücken. 

Die Lage des Serdäbs könnte auf zweifache 
Weise erklärt werden, je nachdem eine Verbin
dung der Bilder mit der Front der Mastaba oder 
mit der Kultkammer angenommen wird. Im 
ersteren Falle sollten die Besucher des Grabes 
auf ihrem Weg zum Totenopfer im Kultraum an 
dem Serdäb vorbeikommen, wie bei Snb, Giza V, 
Abb. 2, bei Kdfjj, Giza VI , Abb. 21, bei Kijswdi, 
Giza VII , Abb. 67. Im anderen Falle sollte in 
der Kultkammer selbst eine zweite Opferstelle 
für die Statuen des Grabherrn geschaffen wer
den. Eine Entscheidung brächte der Fenster-
schlitz, der einmal nach außen, das andere Mal 
in eine Wand des Innenraumes führt. Bei Htj 

aber ist der Serdäb so weit abgetragen, daß 
sich eine Öffnung nicht mehr nachweisen läßt. 
Trotzdem müssen wir uns für die zweite Mög
lichkeit entscheiden; die Statuen können zwar 
nicht immer alle dem Fenster oder der Opfer
stelle zugekehrt stehen, aber sie dürfen auch 
nicht ganz aus dieser Richtung aufgestellt werden. 
Nehmen wir an, daß unser Serdäb auf die Kult
kammer mündete, so säße Htj als Schreiber ihr 
ganz zugewandt, die daneben stehende Statue 
nur halb, so wie bei Kdfjj, Giza VI , Abb. 24. 
Wollte man aber eine Verbindung des Serdäbs 
mit der Front des Grabes vermuten, so kehrte 
die letztgenannte Statue den Vorübergehenden 
den Rücken, was vollkommen ausgeschlossen er
scheint. 

Die Abtragung der Mastaba fand zu einer 
Zeit statt, in der man auf die Bildwerke noch 
keinen Wert legte, sonst hätte man sie heraus
genommen und verwendet oder veräußert. Den 
Kopf der Schreiberstatue hatte man abgerissen 
und in den 20 m entfernten Schacht der Hnjt 
geworfen. 

Ursprünglich waren wenigstens vier Rund
bilder im Serdäb aufgestellt: 

1. der Grabherr als Schreiber, 
2. Htj auf einem Sessel sitzend, 
3. Htj stehend, 
4. die Statuengruppe des Htj und seiner 

Schwester Hnict. 

1. Htj als S c h r e i b e r . 
(Taf. 3.) 

Das Rundbild aus Kalkstein, 0,51 m hoch, 
ist unversehrt bis auf einige Bestoßungen und 
Abreibungen am Kopf, der rechten Haud, dem 
linken Knie und an den Zehen. Es stellt den 
Grabherrn selbst dar, nicht etwa einen seiner 
Schreiber, der ihm im Jenseits zu Diensten sein 
sollte. Giza VI I , S. 102f. wurde-die Frage der 
Schreiberstatuen eingehend behandelt, und es 
ergab sich, daß überhaupt kein Fall nachgewiesen 
werden kann, in dem dem Besitzer der Mastaba 
die Statue seines Schreibers, etwa wie die eines 
Totenpriesters oder Dieners, mitgegeben war. 
Dagegen läßt sich in vielen Beispielen dartun, 
daß der Grabherr selbst als Schreiber oder als 
Lesender dargestellt wurde, als Schreiber immer 
auf dem Boden, als Lesender auch auf einem 
Sessel sitzend. In unserem Falle ergibt sich aus 
den Maßen, der Ausführung und der Aufstellung 
des Bildes, daß es sich nicht um die Wiedergabe 
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Abb. 3. Die Mastaba des Htj, Grundriß, Vorderansicht und Schnitt. 

eines Angestellten bandeln kann. Die Statue ist 
größer und besser gearbeitet als die übrigen, 
stand mitten unter diesen, und es waren neben 
den obengenannten vier Stücken keine Spuren 
von anderen Statuen, etwa von Dienern, Hand
werkern oder Angestellten, vorhanden. Unmöglich 
aber konnte Htj für einen seiner Schreiber die 
beste Statue anfertigen und sie so aufstellen 
lassen, wie es Phot. 580 zeigt. Wendet man ein, 

daß alle übrigen Stücke Titel und Namen des 
Grabherrn tragen, die Schreiberstatue aber ohne 
Inschrift blieb, so ist zu erwidern, daß es üblich 
war, bei Bildern von Lesenden und Schreibenden 
Namen und Stand, dazu gelegentlich auch ein 
Totengebet, in Tinte auf den Papyrus zu setzen, 
die Schrift dem Bilde zugewandt, als ob der 
Dargestellte selbst den Text geschrieben habe; 
siehe Giza VII , S. 110 bei Spttpth, BSt. Nr. 56, 78. 
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Für Htj lag ein besonderer Grund vor, sieb als 
Schreiber darstellen zu lassen, da er im Haupt
beruf ,Vorsteher der Schreiber' war. 

Der Schreibersitz. Das Bild zeigt den Ver
storbenen auf dem Boden sitzend, der durch eine 
starke rechteckige Platte vertreten ist. Häufiger 
hat diese die Gestalt eines Halbovals, das rück
wärts der Rundung des Gesäßes entlang läuft. 
Man kann nicht behaupten, daß diese Form be
sonders glücklich gewählt ist; sie erscheint durch 
nichts begründet, entspricht weder einer Wirk
lichkeit, noch dürfte sie einem künstlerischen 
Zweck dienen. Viel wirkungsvoller ist es, wenn 
sich wie bei Htj die Umrisse der Figur von der 
neutralen Ebene der rechteckigen Platte erheben. 

Von den auf dem Boden Sitzenden sind uns 
im ägyptischen Flach- und Rundbild verschiedene 
Haltungen überliefert; bei den Statuen der Lesen
den und Schreibenden wurde im Alten Reich 
nur eine verwendet, der Schneider- oder Schreiber
sitz. Dieser einheitliche Typ der Figur mit 
unterschlagenen Beinen wird aber keineswegs 
ganz schematisch wiederholt. Die Einzelheiten, 
die für den Eindruck oft ganz wesentliche Be
deutung haben, sind von den Künstlern häufig 
individuell gestaltet worden; auch innerhalb der 
Grenzen, die der ägyptische Stil setzte, ergaben 
sich dafür viele Möglichkeiten. Im allgemeinen 
sind hier zwei Strömungen zu beobachten. Die 
eine sucht stärker die natürliche Haltung der 
Beine wiederzugeben. Sie zeigt sich am ein
drucksvollsten bei dem Schreiber des Louvre; 
die Unterschenkel sind nur lose zusammengezogen, 
die Füße liegen unter ihnen und sitzen nur mit 
den letzten zwei Zehen auf. In dem Winkel, 
den die Schenkel bilden, erscheint ein breites 
Stück vom Hinterteil des Schurzes, dessen Enden 
in den Kniekehlen festgehalten werden. 

Häufiger aber hat man diese der Wirklich
keit entsprechendere Wiedergabe dem geometri
schen Aufbau des Bildes zuliebe aufgegeben. Der 
Winkel, in dem sich die Unterschenkel schnei
den, wird weiter, die Knie liegen tiefer, die Beine 
sind so zusammengezogen, daß die Füße unter 
den Knien liegen, mit der Sohle nach oben. Damit 
verschwindet das umgekehrte Dreieck, dessen 
Oberseite vom Rande des Schurzes gebildet wird, 
zum großen Teil. Der untere Teil des Gewandes 
wird nicht mehr besonders angedeutet, und von 
einem Knie zum anderen zieht sich eine breitere 
Leiste; zwischen ihr und der Bodenplatte sind 
zusammengepreßt die sich kreuzenden Schenkel 
eingespannt. Hier wird das Bestreben deutlich, 

die Waagerechte zu betonen, eine wenig ge
gliederte Unterlage zu schaffen, auf der sich der 
Oberkörper erhebt. Maspero , Geschichte der 
Kunst, urteilt S. 87 Uber die Schreiberstatuen: 
,Die gekreuzten Beine sind durchgängig ganz 
abscheulich; der Bildhauer faßte sie als eine Art 
Verstärkung der Basis auf und vernachlässigte 
sie daher.' 

Aber die Bewußtheit, mit der man durch 
das Niederdrücken der Knie und das Zusam
menpressen der Beine unter Vernachlässigung 
von Einzelheiten einen festen waagerechten Block 
zu schaffen wußte, ergibt sich schon aus dem 
Umstand, daß der Oberkörper dabei oft die beste 
Ausführung erhielt. Man arbeitete eben auf ein 
künstlerisches Ziel hin, einen besonderen archi
tektonischen Aufbau der Figur. Wie auch immer 
unser persönlicher Geschmack sich zu dieser 
Auffassung stellen mag, so dürfen wir nicht von 
vornherein die durch sie bedingte summarische 
Behandlung des unteren Teiles der Figur dem 
ägyptischen Künstler zum Vorwurf machen. Sie 
war in gewisser Beziehung dein Stilgefühl der 
Ägypter entsprechend, die gerne die großen, 
wesentlichen Linien des Aufbaues betonten und 
ihnen zuliebe die Einzelgliederung vernachlässig
ten. Man denke nur an die für die ägyptische 
Kunst besonders bezeichnenden Würfelhocker. 

Htj hält sich in der Mitte zwischen beiden 
Darstellungsweisen. Die gekreuzten Unterschen
kel sind nicht ganz flach niedergedrückt, das 
Dreieck des hinteren Schurzes tritt deutlich zu
tage, wenn auch vorn an der Kante die Teilung 
in das vordere und hintere Ende fehlt und das 
Einklemmen des letzteren in die Kniekehlen nicht 
wiedergegeben wird. Die Schenkel sind gut 
modelliert, die Knie lassen die starke Spannung 
erkennen, die Schienbeine treten scharf hervor 
und die Waden verbreitern sich unter dem Druck 
der dagegen liegenden Oberschenkel. Die Füße 
liegen freilich nach der bevorzugten Darstellungs
weise mit dem Rücken auf dem Boden, die großen 
Zehen unter den Knien. 

Die Arme. Die Haltung der Arme bot bei 
den Schreiberstatuen ein ähnliches Problem wie 
die Lage der Beine. Beim Schreiben entrollte 
die linke Hand den Papyrus und schob ihn mit 
dem Fortschreiten der Zeilen nach rechts der 
Feder zu. Die rechte Hand hielt der Schreiber 
am bequemsten so, daß die Bohrfeder ein wenig 
rechts von der Körpermitte arbeitete. Das ist am 
natürlichsten wieder bei dem Schreiber des Louvre 
angegeben: die beiden Unteranne sind zueinander 
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nach innen abgebogen, die Fingerenden der linken 
Hand liegen ungefähr in der Linie der Körper
mitte, und die rechte, schreibende Hand schließt 
sich in kurzer Entfernung an. Bei dem Schreiber 
von Kairo sind die Hände etwas weiter ausein
andergerückt, aber das Zueinanderstreben bleibt 
noch deutlich. 

Bei Htj werden, wie in den meisten anderen 
Beispielen, die Unterarme nur ganz unmerklich 
aus der Richtung der Oberarme nach innen ge
wendet, die Hände liegen dicht hinter den Knien 
auf. Die linke ist zum Entrollen des Papyrus 
nicht abgebogen, sondern gerade ausgestreckt, 
mit dem Rücken nach unten und dem Daumen 
auf der Rolle. Die rechte sitzt mit dem kleinen 
Finger auf und biegt sich nach innen. Das ist 
alles wenig geeignet, den Augenblick des Schrei
bens wiederzugeben. Htj wird schwerlich mit 
dem Schreibrohr so weit seitlich gearbeitet haben, 
da er doch die senkrechten Kolumnen, den Papyrus 
immer nachschiebend, bequemer mehr der Mitte 
des Körpers gegenüber hätte schreiben können. 
Aber die Wirklichkeit wird wieder dem Aufbau 
der Figur geopfert. Man wollte gerade Linien 
auch für die Arme, setzte die Ellenbogen ausein
ander, vermied das beim Schreiben natürliche 
Abbiegen der Unterarme nach innen und legte 
die Hände an das Ende des Oberschenkels. So 
ergab sich auf beiden Seiten eine schräge Linie, 
die von den Knien bis zu den Schultern führte, 
und der pyramidenartige Aufbau der Figur war 
damit deutlicher geworden, wenn auch die Wieder
gabe des Schreibens ihre Natürlichkeit eingebüßt 
hatte. 

Von Einzelheiten sei bemerkt, daß bei der 
schreibenden Hand die Finger regelmäßig auf
einander sitzen, siehe Taf. 3; es wird also nicht 
wie bei dem Schreiber des Louvre angedeutet, 
wie die drei unteren Finger als Stütze dienen, 
während Daumen und Zeigefinger arbeitend sich 
bewegen. Nägel und Nagelhaut sind bei den 
Fingern genau wiedergegeben. Der linke Unter
arm ist nach außen gewendet, die Armbeuge nach 
oben gedreht, da die Hand flach auf dem Rücken 
liegt. 

Die Rollung des Papyrus ist an beiden Enden 
durch konzentrische Kreise angedeutet. Dieses 
gleichmäßige Aussehen ergab sich eigentlich nur 
bei dem Lesenden, der das erledigte Stück mit 
der rechten Hand einrollte, während die linke das 
folgende aufrollte. Beim Schreibenden dagegen 
mußte der beschriebene Teil zunächst flach neben 
der schreibenden Hand auf dem Oberschenkel 

liegen, wie bei dem Schreiber des Louvre Pro-
pyl. 239, dem Schreiber von Kairo, Capar t , 
L'art 20, Drsnd Propyl. 238. Der Bildhauer legte 
bei Htj auch weniger Wert darauf zu zeigen, daß 
schon ein größeres beschriebenes Stück wieder 
eingerollt sei, er behandelte vielmehr die beiden 
Enden in der gleichen Weise vornehmlich, um 
die Symmetrie im Aufbau zu verstärken. 

Der Kopf. Der Oberkörper des Htj ist ein 
wenig in sich zusammengesunken, wie das beim 
Sitzen mit unterschlagenen Beinen natürlich ist; 
die RUckenlinie verläuft von der Wölbung der 
Schultern an fast senkrecht nach unten, ohne 
Einziehung. Dem entspricht an der Vorderseite 
ein leichtes Hervortreten des Leibes unter der 
Brust. Bei anderen Rundbildern der am Boden 
Sitzenden reckt und strafft sich der Oberkörper; 
dadurch erhalten sie den Ausdruck stärkerer 
Männlichkeit und größerer Würde; siehe den 
Schreiber des Louvre und Giza VII , Taf. 23. 

Den Kopf hält Htj gerade aufgerichtet, die 
Anspannung der Halsmuskeln wird dabei stark 
betont, wie das bei der Haltung des Oberkörpers 
notwendig war. Ebensowenig ist bei den übrigen 
Schreiberstatuen der Kopf gesenkt und das Auge 
auf die Schrift gerichtet, und auch die Lesenden 
tragen den Kopf erhoben und ihr Blick geht 
geradeaus.1 Man wollte offenbar den Verstorbenen 
nicht in seine Arbeit versunken darstellen. Selbst 
bei den Dienerfiguren treffen wir manchmal 
eine ähnliche Wiedergabe, so wenn die korn
reibende, über den Mahlstein gebeugte Frau, 
der den Krug ausstreichende oder am Bottich ar
beitende Brauer erhobenen Hauptes den Beschauer 
anblicken. Es wäre verkehrt, in dieser Kopf
haltung einen besonderen Augenblick in der Be
schäftigung angedeutet zu sehen, etwa daß der 
Schreiber dem Diktat lausche, der Lesende inne
halte oder das Gelesene wiedergebe, oder der 
Brauer und die Müllerin von der Arbeit auf
schauen, um etwa auf den Zuruf des Aufsehers 
zu hören oder den Nachbarn ein Wort zuzurufen. 
Vielmehr liegt ein Gesetz der ägyptischen Plastik 
vor: der Grabherr mußte geradeaus blicken, ob 
er stand oder saß, untätig war, las oder schrieb. 
Mögen auch die Statuen im Serdäb, wie das Fehlen 
eines Fensters, die Art der Aufstellung oder die 
Anbringung des Raumes in der Tiefe zeigen, nicht 

1 Als einzige Ausnahme aus dem Alten Reich könnte 
das Bild des Lesenden in Kairo, BSt. Bl. 83 angeführt werden; 
B o r c h a r d t bemerkt im Text S. 66, daß der Kopf abgerissen 
war, und bei den nicht ganz erhaltenen Bruchflächen viel
leicht eine falsche Ergänzung vorgenommen worden sei. 
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immer für einen Beschauer bestimmt gewesen 
sein,1 so werden sie docli so behandelt, als ob 
sie .angeblickt werden sollten. Die Persönlichkeit 
des Dargestellten, die sich am stärksten im Ge
sicht offenbart, mußte vor allem klar hervortreten, 
und daher durfte der Kopf nicht gesenkt werden. 
Auch sollte in den in Rede stehenden Bildern 
der Stand des Grabherrn zum Ausdruck kommen 
und nicht die Beschäftigung, der Schreiber dar
gestellt werden und nicht der Schreibende, der 
mit den Schriften Vertraute und nicht der Lesende. 
Nur so erklären sich diese Statuen, bei denen 
man vergebens nach dem bestimmten Moment 
der Handlung sucht, den sie wiedergeben sollen. 
Daher auch die Freiheit, mit der die Führung 
der Feder behandelt wird; der Künstler war 
nicht gebunden, den Augenblick des Niederschrei
bens festzuhalten, er durfte den Armen die Haltung 
geben, die ihm für den Aufbau der Figur am 
geeignetsten erschien; denn die Hechte, die die 
Feder faßte, und die Linke, die den Papyrus ent
rollte, bezeichneten den Dargestellten auch so 
genügend als Schreiber. 

Der Kopf des Htj sitzt auf einem starken, 
sehnigen Hals. Das Gesicht ist rundlich, aber 
nicht verschwommen; die unterliegende Knochen
bildung gibt ihm das Gepräge. Die Augen sind 
groß und breit; die Nase mit leichtem Sattel und 
geradein Rücken ist an ihrem Ende ein wenig 
nach oben gerichtet. Der Mund von normaler 
Breite hat gerundete Enden; die scharf umrandeten 
Lippen sind dick, die obere ragt ein wenig vor. Das 
Kinn ist rund und voll. 

Man kann nicht sagen, daß Htj ein typisches 
Schreibergesicht habe. Zwar ist nicht zu leugnen, 
daß der Beruf den Zügen des Menschen oft einen 
Stempel aufdrückt, nicht nur der geistige Beruf, 
sondern auch das besondere Handwerk. Bei 
den Skulpturen des Alten Reiches spricht man 
daher gerne von solchen typischen Gesichtern 
des Vornehmen, des Schreibers, des niederen Be
amten und des Dieners. Doch darf man nicht 
vergessen, daß der Bildhauer oft auch das Persön
liche festzuhalten bemüht ist, das den Rahmen 
des Typischen sprengt. Neben den vielen aus
druckslosen und konventionellen Köpfen steht eine 
erkleckliche Anzahl von wirklichen, mehr oder 

1 Nur ausnahmsweise steht die Statue so, daß die 
Augen in der Höhe des Fensterschlilzes liegen und der Ver
storbene den Blick direkt auf die Besucher richtet; man 
vergleiche auch, wie die Ersatzköpfe der 4. Dynastie in der 
Vcrmauemng der Sargkammer untergebracht sind, damit 
der Ba den Grabherrn gleich wiedererkenne. 

weniger gelungenen Bildnissen. Bei den Statuen 
der Schreiber und Lesenden mag man öfter den 
Typ des Gebildeten zu erkennen glauben, aber 
in manchen von ihnen treten uns deutlich Indivi
duen entgegen wie in den Schreibern des Louvre 
und des Museums Kairo, und auch Htj ist dieser 
Gruppe zuzuzählen. Auch in ihm hat der Bild
hauer nicht einen Vertreter des Berufes, sondern 
eine Persönlichkeit festhalten wollen, gerade weil 
er das Gesicht nicht stark zu vergeistigen suchte, 
sondern ihm seinen derben bäuerischen Ausdruck 
ließ. — Htj ist vh-njhet und hatte daher könig
liches Blut in den Adern; dagegen spricht nicht 
seine wenig adelige Erscheinung, denn abgesehen 
davon, daß in seinem Stammbaum das bürgerliche 
Element zur Vorherrschaft gelangt sein konnte, 
begegnen uns auch bei den Königen selbst bäuer
lich-derbe Gesichter. 

2. D ie S i t z s t a tue . 
(Abb. 4 und Taf. 4 a.) 

Die Statue aus Kalkstein, die sich jetzt im 
Kuusthistorischen Museum Wien befindet, mißt 
bis zum Halsansatz 52 m. Der Kopf war ab
gerissen, und da er, ebensowenig wie die fehlen
den Stücke am linken Oberarm und am linken 
Knie, im Schutt der Mastaba wiedergefunden 
wurde, muß er bei der Zerstörung der Mastaba 
entweder ganz zerschlagen oder verworfen wor
den sein. 

Htj hat auf einem Würfelsitz mit Fußbrett 
Platz genommen. Die Vorderseite des Würfels 
ist ein wenig abgeschrägt; die leise Böschung 
entspricht der Linie der Unterschenkel, die beim 
bequemen Sitzen mit etwas vorgestellten Füßen 
nicht ganz senkrecht stehen. Auch die Sitzfläche 
des Würfels ist ein wenig nach vorne geneigt. Der 
Oberkörper des Htj ist wie bei seiner Schreiber
figur etwas eingesunken; die Rückenlinie weist 
deutlich auf einen nachlässigen Sitz, siehe Phot. 702; 
man vergleiche damit die straffe herrische Hal
tung des Kdfjj, Giza VI, Taf. 7 und S. 91 . 

Die Arme sind mit dem Oberkörper durch 
Stege verbunden. Die rechte Faust ist hinter 
dem rechten Knie aufgesetzt; sie umfaßt das ge
fallene und zusammengelegte Schweißtuch, dessen 
Enden am Oberschenkel in ungleicher Höhe 
herabhängen; die Mitte schaut wie ein gerundeter 
Zapfen oben aus der Faust heraus, ähnlich wie 
das Ende des ,Stabes' in der Faust der stehenden 
Männerfiguren. Die linke Hand liegt flach aus 
gestreckt auf dem linken Oberschenkel. 
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Htj trägt einen Knieschurz, dessen Endteil 
gefältelt 
rechten 

ist; es zieht sich von der Kehle des 
Knies über den ungefältelten vorderen 

Teil in einem Bogen bis zur linken Bauchhälfte. 
Der Knoten, der den Gürtel hält, ist auf Taf. 4 a 

,Der Königsenkel, der von 

zum Ende des Fußbrettes: 
m ^ r a 

seinem Herrn Geehrte, Htj'. Das Deutezeichen 
hinter dem Namen zeigt einen Mann auf dem 

Abb. 1. Inschriften auf Statuen des Htj; rechts: Sitzstatue — links oben: Fragment einer stehenden F igur — links 
unten: Inschrift auf der Doppelstatue des Htj und der ljntot. 

schlecht sichtbar, er hat die gleiche Form wie 
Giza VI, Taf. 7. Die Knie sind vortrefflich mo
delliert, ebenso wie die Unterschenkel und die 
Füße mit ihrem hohen Rist. 

Zu beiden Seiten der Figur zieht sich eine 
senkrechte, von Rillen eingefaßte Inschriftzeile 
gleichen Inhalts von der Höhe des Sitzes bis 

O h a V I I I . 

geschnitzten Sessel, die eine Hand an der Brust, 
die andere auf dem Oberschenkel liegend. Nur 
ein hinteres Stuhlbein ist wiedergegeben, das 
vordere wird durch die Unterschenkel verdeckt. 
Das Sitzbrett endet in eine Papyrusdolde. 

Der Name Htj ist uns als Koseform von 
Siitlitp bekannt, siehe Giza I I , S. 188; da sie 

2 
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unter völliger Beiseitelassung des SsU nur den 
zweiten Teil des zusammengesetzten Namens be
rücksichtigt, könnte Htj auch die Kurzform irgend
eines anderen mit htp gebildeten Namens sein, 
wenn dafür bis jetzt auch kein Nachweis vorliegt; 
siehe R a n k e , PN 231, 15. Daher ist es wohl nicht 
genügend begründet, in dem Besitzer unserer 
Mastaba einen Nachkommen jenes 88)thtp-Htj zu 
vermuten. Dessen Name hat sich freilich ver
erbt; sein Sohn nennt sich Htj, aber er kann mit 
unserem Htj nicht identisch sein, da die Namen 
der Mutter und der Schwester nicht übereinstimmen, 
auch ist Grab Lepsius 29 wesentlich später als 
das des äSithtp = Grab Lepsius 36. Den Voll
namen des Ahnherrn trägt der Besitzer einer kleinen 
späten Masfaba südlich der ältesten Anlage, siehe 
Giza VII , S. 142. Sollte unser Htj der Familie des 
äsithtp I angehören, so wäre er zwischen dessen 
Solin Htj und Siithtp II zu setzen. 

3. Die S t a t u e des s tehenden G r a b h e r r n . 
(Abb. 4.) 

Von unserem Rundbild aus Kalkstein blieb 
nur das unterste Stück erhalten, die Platte mit 
den Füßen und einem Teil der Unterschenkel. 
Die Maße des Bruchstückes + 0,076 m ergeben 
für die vollständige Figur eine Höhe von un
gefähr 0,40m. Die Ruckenplatte hatte die Breite 
des Körpers; ein breiter Steg führt von ihr zum 
vorgesetzten linken Bein. 

Auf der Oberfläche der Standplatte ist in 
dem von den beiden Füßen gebildeten Winkel 
eine Inschrift in vertieften Hieroglyphen an
gebracht: " ^ ^ [ ^ J ^ ^ l ] > D e r Richter und 
Vorsteher der Schreiber Htj'. Das ist in 
dem zweiten Titel vor ^ gesetzt; der gleichen 

Reihenfolge der Zeichen begegnen wir bei der 
folgenden Statue. 

4. Htj und Hnict. 
(Taf. 4b.) 

Die Gruppe, die den Grabherrn mit seiner 
Schwester darstellt, steht jetzt im Museum von 
Kairo. Auch sie ist leider nicht unversehrt ge
blieben; bei Htj fehlt der Kopf und der rechte Arm, 
bei Hnict ist das Gesicht zerstört, die linke Hand 
beschädigt. Aber trotz dieser Verstümmelungen 
erkennt man, daß es sich um ein ganz vorzügliches 
Werk handelt; die reizende Gruppe verdient in 
mehr als einer Hinsicht unsere Beachtung. 

Die beiden Figuren sind vor eine Rücken
platte gestellt, die bis zu ihren Schultern reicht; 

rechts und links ragt sie nur wenig Uber die 
Körper hinaus und wird oben ganz von den Armen 
verdeckt. Die Gestalten erscheinen von diesem 
Hintergrund losgelöst und nicht, wie oft, mit der 
Platte zu stark verhaftet. Beispielsweise ist da, 
wo der rechte Arm der Hnict neben dem linken 
des Htj liegt, der Zwischenstreifen ganz tief ab
gemeißelt, und die Arme sind so stark herausge
arbeitet, daß der Eindruck des Behelfs der Stege, 
die sie mit dem Körper verbinden, verschwindet. 

Auch ist zu beachten, daß man zwischen den 
beiden Figuren einen Raum ließ und sie nur sehr 
lose miteinander verband. In dem entsprechen
den Fall Vorbericht 1926, Taf. 8b, wo Njkhvhnmw 
und seine Partnerin sich die Hand reichen, liegen 
Schultern und Arme dicht nebeneinander. Die 
häufigeren Paare Stehender, bei denen die Frau 
den Arm um die Schulter oder um die Taille des 
Mannes legt, weisen die gleiche Verschiedenheit 
auf; in der Gruppierung vergleiche etwa Giza VI, 
Taf. 22 und 23a mit 23b. Man könnte nun ver
muten, daß in dem nahen Beieinanderstellen die 
enge Verbundenheit des Paares zum Ausdruck 
kommen, im anderen Falle die Selbständigkeit 
der beiden Personen stärker betont werden solle. 
Aber man kann bei den meisten Gruppen, beson
ders bei den Ehepaaren, eine solche Auslegung 
nicht gelten lassen. Vielmehr war die losere Grup
pierung für den ägyptischen Künstler das Gegebene. 
Dem ägyptischen Stil entsprechend wurde jede 
Person selbständig behandelt, wie sich das zum 
Teil schon aus dem Gesetz der Richtungsgerad-
heit ergab, auch suchte man Überschneidungen 
tunlichst zu vermeiden. Daher müssen die losen 
steifen Gruppen als die normalen angesehen werden. 
Die eng aneinandergeschmiegten Paare treten 
erst im späteren Alten Reich auf. Bei ihnen hat 
der Bildhauer versucht, zum Teil unter Nichtbe
achtung des Gesetzes der Richtungsgeradheit, 
die innere Zusammengehörigkeit der beiden Per
sonen lebendiger darzustellen; siehe so Njkhchnmw 
Vorbericht 1926, Taf. 8h,Njm)W Giza VI , Taf.23b, 
Npihkhc Hermann, Kleinkunst S. 32, die Gruppe 
des Louvre Capart , Memphis Abb. 337. Trotzdem 
wird man das Bild von Htj-Hnwt nicht einfach 
den .normalen' Gruppen zurechnendürfen; denn 
die Verbindung ist noch ein wenig loser als üblich, 
und das erklärt sich gewiß aus dem Umstand, daß 
nicht der Grabherr und seine Gemahlin oder 
Mutter und Sohn das Paar bilden, sondern Bruder 
und Schwester; wir glauben den gleichen feinen 
Unterschied auch in der Art der Verbindung der 
Hände wiederzuerkennen. 
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Htj, ein wenig- größer als seine Schwester, 
ist in Schrittstellung dargestellt, Hmct mit ge
schlossenen Füßen. Hiltten die beiden Figuren 
in der gleichen Ebene, der des Standbeines des 
Htj, begonnen, so wäre bei der verschiedenen 
Haltung Hmct ihrem Bruder gegenüber im Hin
tergrund geblieben und im Bildeindruck zurück
getreten. Darum schob man ihre Gestalt vor, 
so daß die beiden Füße fast in gleicher Linie mit 
dem Fuß des Spielbeins des Htj stehen, gleich 
als ob er der Schwester den Vortritt lassen wolle; 
siehe zu dieser Lösung auch Giza VI , S. 225. 

Besondere Aufmerksamkeit sei auf die Art 
gelenkt, in der die Geschwister sich die Hände 
reichen. Wir haben nicht allzu viele Beispiele, in 
denen ein Paar Hand in Hand wiedergegeben 
wird, weder im Flachbild noch in der Rundplastik. 
Aber die wenigen Belege zeigen, mit wieviel 
liebevollem Verstehen und künstlerischem Takt die 
Bildhauer dieses Zeichen des Verbundenseins zu 
behandeln verstanden. 

Auf dem Relief aus H'fhwfic, Boston Bulletin 32, 
9, faßt die Mutter lose die Hand ihres erwachseneu 
Sohnes, während die Frau des Whmkij in der 
Masfaba des Pelizaeusmuseums die Hand ihrer 
kleinen, der Führung bedürftigen Tochter fest um
schließt. Nfrmi't legt auf dem Jagdbilde P e t r i e , 
Medüm, Taf. 27 den Arm über die Schulter seiner 
Frau und hält ihre Hand in seiner kräftigen Faust. 
In der Statuengruppe Vorbericht 1926, Taf. 8 b 
stehen Njkhchnmw und seine Frau eng neben
einander; er hält vier Finger ihrer Hand fest 
umschlossen und ihr Daumen liegt auf seiner 
Faust; S c h ä f e r , Propyl. 242 links ruht 
zurückhaltender die offene Hand der Frau in der 
offenen Hand des Mannes, und BSt. Nr. 151 be
rühren sich die Hände des Paares nur. 

Bei unserer Gruppe ist die Handreichung 
besonders zart und sinnvoll wiedergegeben. Der 
linke Arm des Htj hängt herab; Hmct faßt lose 
vier Finger seiner Hand; sie umschließt sie nicht 
ganz, sondern läßt sie in ihrer leicht gebogenen 
Hand ruhen; ihre Fingerspitzen reichen bloß zu 
dem Zeigefinger der ergriffenen Hand und ihr 
Daumen ruht auf dessen Wurzel. Htj gibt dem 
Griff nach, seine Handfläche ruht schräg in der 
seiner Schwester; Daumen und Arm folgen der 
Wendung; dabei dreht sich der Arm ein wenig 
nach außen, entsprechend der Wendung des Armes 
der Hmct. Was der Bildhauer gerade durch diese 
Art der Darstellung ausdrücken wollte, ist un
schwer zu erkennen: Htj fand nicht die Hand 

der Schwester, um ihr seine brüderliche Liebe 
zu zeigen oder sie zu führen, sondern Hmct hält 
sich an ihrem Bruder, als dem Größeren, Stärkeren, 
freilich nicht wie ein Kind, das die ergriffene 
Hand umklammert, sondern wie eine gleichberech
tigte Erwachsene. 

Die vortreffliche Durcharbeitung der Figuren 
läßt sich am besten an dem untersten Stück er
kennen, das wenig gelitten und die Bemalung 
noch an einigen Stellen bewahrt hat. Nach Ab
trennung der Köpfe hatte der größere obere Teil 
längere Zeit nahe der Oberfläche des Schuttes 
gelegen, wie die Abreibungen besonders an Hals 
und Schultern zeigen. Bei Htj ist vorn am Hals
ansatz noch ein Stück der gespannten Muskeln 
zu erkennen, deren Linien aber anders verliefen 
als bei der Sitzfigur und der Schreiberstatue. Die 
breite Brust tritt kräftig hervor, die schmalen 
Hüften liegen hoch. Htj trägt einen Schurz mit 
dreieckigem Vorbau, dessen Uberschlag mit ein
gestecktem Ende angegeben ist. Merkwürdigerweise 
reicht dieser Schurz nur bis zu den Knien, während 
er sie sonst noch bedeckt; siehe beispielsweise 
Giza VI , Taf. 23a—b. 

Hmct trägt eine halblange Strähnenperücko, 
die nur bis zum Nacken reicht. Das Gesicht ist 
so beschädigt, daß sich sein Ausdruck nicht mehr 
erkennen läßt. Die erhaltenen Seiten zeigen nur, 
daß es rundlich, voll war. Das Gewand ist das 
übliche, bis zur Brust reichende enge Leinenkleid, 
das von zwei breiten Trägern gehalten wird. Auf 
ihnen und in dem von ihnen gebildeten Ausschnitt 
erkennt man noch die Spuren des breiten Hals
kragens. Von den schmalen Schultern hängen 
beide Arme herab; bei dem rechten vergleiche 
man den Unterschied in der Modellierung gegen
über dem danebenliegenden Arm des Htj. Die 
Hand des linken Armes ist zum Teil weggebrochen j 
der Bruch paßt nicht zu einer ausgestreckten 
Hand, wie man sie bei Frauenfiguren erwartete. 
Hmct muß sie geballt haben, so wie in der ent
sprechenden Gruppe S c h ä f e r , Propyl. 231, 1 die 
Frau des Tntj. Das geschah wohl dem Rhythmus 
der Linien zuliebe: außen lagen beiderseits die 
geballten Hände, in der Mitte die gestreckt in-
einanderliegenden. Bei der ebenmäßig schlanken 
Gestalt der Hmct liegen die schmalen Hüften 
hoch; die Fußknöchel haben zwar nicht die plumpe 
ungegliederte Form wie bei den meisten Frauen
figuren aus Kalkstein, wenn sie auch bei weitem 
nicht so gut ^modelliert sind wie bei den Holz
statuen, etwa der in der Nordwestecke des zweiten 
Saales des Alten Reiches im Museum Kairo. 

•2* 
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Auf der Fußplatte stehen neben den Fi
guren Inschriften in vertieftem Relief; bei Htj 
in dem Winkel, den seine Füße bilden, zwei kurze 

waagerechte Zeilen: * = = > ,Der Richter 

und Vorsteher der Schreiber, Htj'. Die senkrechte 
Zeile neben dem rechten Fuß der Figur der 

Frau bezeichnet diese als 1 ° l * 1 ^ ^ O * ^ ^ 

.Seine Schwester, die Königsenkelin Hnict'. 
Merkwürdigerweise bezieht sich auf Hnict noch 
eine zweite Inschrift, die außen neben der Figur 
1 <ÜI> der Kante der Standplatte parallel 
r © läuft, wörtlich: ,Die Königsenkelin, ihre 

T \ ° 0 Mutter MrjSj'nh, ihre Tochter Hnwt.' 
Die Reihenfolge der Bezeichnungen 

\ I | u n ( i Namen ist aus dem besonderen 
•9 Brauche des Alten Reiches bei Filiations-
Jtf* angaben zu erklären; man vergleiche 
(] o zu ihm Giza I I I , S. 160f. Der Sinn 
' ist: ,Die Königsenkelin Mrjsj'nh, ihre 

Tochter Hnwt' = ,Hnwt, die Tochter 
^ der Königsenkelin Mrjsj'nh'. Die dop-
_v> pelte Angabe des Namens, rechts und 
^ links der Figur, ist nicht vereinzelt, 

auch bei der Sitzfigur des Htj geben Inschrift
zeilen zu beiden Seiten Titel und Namen an; 
auffallender ist die Angabe der Abstammung. Ob 
Hnwt damit das Andenken ihrer Mutter ehren 
oder sich als leibliche Schwester des Htj be
zeichnen wollte, vermögen wir nicht zu sagen. 

b. Darstellungen und Inschriften. 

Mit Rücksicht auf eine später zu erwartende 
ausführliche Veröffentlichung durch die Harvard-
Boston-Expedition (siehe oben S. 11) werden im 
folgenden nur einige allgemeine Bemerkungen 
Uber den Bau gegeben und die Reliefs und In
schriften nach Handkopien beschrieben. 

Die Mastaba hat, ähnlich wie die des Ditjj, 
Giza VII , Abb. 94, Text S. 230 und wie Grab 
S 794 unten S. 46, Außenwände von großen 
Nummulitquadern, die nicht um einen festen 
Kern gelegt, sondern mit der Füllung hoch-
sreführt wurden. Im südöstlichen Teil des Baues 
ist die Kultkammer ausgespart; der Eingang liegt 
am Nordende des Raumes in einem Rücksprung 
der Frontmauer. Der Architrav war verschwun
den, doch befand sich der schwere Rundbalken 
noch in seiner ursprünglichen Lage. Im Innern 
sind beiderseits der Öffnung Mauerwinkel für die 

Befestigung der HolztUr und für ihren Anschlag 
ausgespart. Die Wände der Kammer werden von 
Nummulitblöcken gebildet, deren Glättung merk
würdigerweise nicht Uberall durchgeführt ist. Der 
Boden ist mit großen Steinplatten gepflastert. 

Auffallend ist das Fehlen von Scheintüren 
im Kultraum; weder im Süden noch im Norden 
wurde eine Opferstelle in der üblichen Weise 
angedeutet. Aber auf der Mitte der Westwand 
ist in erhöhtem Relief die Speisetischszene mit 
Opferliste und Verklärungsriten wiedergegeben, 
und man darf vielleicht annehmen, daß die Zere
monien der Totenspeisung vor diesem Bilde ver
richtet wurden. 

Links sitzt der Grabherr auf einem Sessel 
mit geschnitzten Füßen; er trägt die kurze Locken
perücke, den Knieschurz und das Pantherfell mit 
der Schließe auf der linken Schulter. Die linke 
Hand ruht geballt an der Brust, die rechte ist 
nach den Brothälften auf dem Speisetisch aus
gestreckt. Links neben dem Fuß des Tisches steht: 

^ « ,Tausend an Brot, Kuchen und Bier ' ; 

g I j ,Tausend an Schalen mit 
rechts: Salböl, an Gewändern, an 

TT Rindern und Geflügel'.. 
Rechts von dem Opfertisch knien drei Priester, 

die ersten beiden mit O-Schalen in den Händen, 
ähnlich Giza I I I , Abb. 10, Typ 5 und S. 108, 
während der dritte die Gaben ausruft; er erhebt 
die rechte Hand in der Geste des Redens, die 
linke ruht auf dem Oberschenkel; siehe ebenda 
Abb. 10, Typ 14 und S. 110. 

Uber den Totenpriestern steht das Opfer
verzeichnis. Die Fläche ist durch waagerechte 
und senkrechte Leisten in Rechtecke eingeteilt, 
in denen die einzelnen Gaben stehen. Die oberen 
Zeilen sind vollkommen verwittert; in der dritt
untersten liest mau noch: 

. . . f \ ( 5 7 ) > 0 ^ ( 5 9 ) ^ ( 6 0 ) — 0 ( 6 1 ) W ( 6 2 ) 

(63) ^ ^ ( 6 4 ) l " ( 6 5 ) . . . ; 

1 D II 

1 Die Zahlen entsprechen den Nummern, die die Gaben 
in der Normalliste haben. 
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1 Zu ergänzen ist hfmmo-t. 

' L e p s i u s , Text I, 59 gibt als Name des Gutes schraffiert 
. . J ; die Herausgeber bemerken dazu Anin. 2: ,So nach 

12° II 162; Fol . 1 52 ist der dritte Name ganz zerstört an
gegeben ohne Spur eines Zeichens.' 

in der zweituntersten: 

••• flTf^7(75) 1 T T S T i ( 7 6 ) , H ' ( 7 7 ) 
O l l ü II O II 

1 ^ ( 7 9 ) P ^ ° | ( 8 0 ) P ^ I ( 8 1 ) 
oo O l l O II O l l 

V I i 
^ o -~— 

Q<U (82) • • •) 
o II 

in der untersten: 

• • • r o * X > I S 

In der Kammer selbst trägt nur noch die 
Nordwand eine Darstellung; vergleiche Leps ius , 
Text I, 59. Da steht links die große Figur des 
Grabherrn in weitem Schurz und Strähnenperücke. 
Er lehnt sich auf seinen schräg vorgestellten Stab; 
der linke Arm ruht auf ihm, die rechte Hand 
auf dem Knauf. Vor dem Grabherrn ist die 
Wand in drei Bildfelder geteilt. In dem obersten 
stehen drei Männer; der erste im weiten Schurz, 
den Arm gebogen nach vorn gestreckt. Wahr
scheinlich überreichte er die Liste der Gaben, 
die von den Dorfvertretern in den beiden unteren 
Reihen gebracht werden. Eine Beischrift be
zeichnet ihn als 1 «=» ^ ,Königsenkel 

Hnio\ Sein Nachbar trägt das gleiche weite Ge
wand der Beamten, während der dritte Mann 
in dem eng anliegenden Knieschurz erscheint. 

In dem mittleren Streifen treten zwei Ver
treter von Stiftungsgütern auf. Sie tragen auf 
dem Kopf einen geflochtenen Korb mit Gaben, 
den sie mit der rechten Hand stützen; mit der 
linken führen sie j e ein fettes Rind am Kieferseil 

herbei. Über jedem der Rinder steht < C ~ > (| | 

,Tausend an jungen i«^-Rindern'; die Schreibung 

- ^ ( j statt (j findet sich auch in dem untersten 

Bildstreifen, man wollte die beiden hohen und 

schmalen Zeichen (j und ? nebeneinanderstellen. 

Die erste Figur, ein Mann, vertritt das Stiftungs-

srut ® JjöJL ® . Das erste Zeichen ist nicht klar; 

Leps ius gibt die Spuren eines Kreises, die nur 
zu @ ergänzt werden könnten. Dazu paßte aber 
der männliche Vertreter des Gutes nicht; siehe 
freilich die Unstimmigkeit auch bei dem letzten 
Dorf. Ist © zu lesen, worauf die Spuren eher 

zu weisen scheinen, so wäre .—. /*»»« der zweite 
I I I AWvW\ 

Bestandteil des Namens. Man könnte aber auch 

® und XSäL trennen und tpjt hmxo, lesen. 
_ WWW * v ' 

L—± AVAW\ 
Das zweite Gut, durch eine Frau vertreten, 

wird xa>^ @ genannt = irw• t ,Die Korn-^ ^ ^ 
lieferung'. Zu diesem oft mit Personennamen 

verbundenen @ u n < ^ ähnlich ver

gleiche Giza I I I , S. 83. 
Zwei weitere Dörfer erscheinen in dem 

untersten Streifen. Voran geht eine Bäuerin, 
die den Korb mit Gaben auf dem Kopf, ein 
fettes Rind = < = > -C[ f\ führt. Ihr Dorf heißt 

f^jlj^Die Ergänzung der ersten Hiero

glyphe bleibt unsicher; kommt nicht in Be

tracht, da das Zeichen zu schmal ist; zu Q paßt 
das ^ unten rechts nicht, man erwartete ^ oder 

Q j — ^ , allenfalls Q ^ ; auch will sich keine der 
Giza I I I , S. 81 f. angeführten Geländebezeich
nungen einfügen. Der zweite Teil des Namens, 
die drei Lotosblüten, ist entweder sSm-to oder 
nljbiot zu lesen; beide Worte kommen bei Orts
bezeichnungen in Verbindung mit Personennamen 

| | J ^W, S. Hassan, Excav. I I , Abb. 137. 

— Zum Schluß kommt ein Bauer, der seinen 
Korb mit Gaben mit der rechten Hand stützt 
und eine Hyäne hinter sich her zieht. Über dem 

Tier steht | T ,Tausend an jungen 

Hyänen'; zu der Hyäne als Schlachttier vergleiche 
Giza VI, S. 66 mit Anm. 2. Die Gaben kommen 

aus dem Stiftungsgut ^ @ . Bei dem weib
lichen il-t erwartete man eine Frau und nicht 
einen Mann als Vertreter. Da nach $me ein ^ 
fehlt, könnte man, statt iit sm'j-t ,der ober
ägyptische Kom' zu lesen, ^ als Substantiv 

,Oberägypten' fassen; aber die Rechtschreibung ist 
im Alten Reich sehr ungenau; vielleicht wollte 

man bei der Figur des Mannes ein „ am Schluß 
•j ® vermeiden. 
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Eine weitere Darstellung rindet sich auf dem 
nördlichen Gewände des Eingangs zur Kammer. 
Hier stehen drei Personen hintereinander; zuerst 
der Grabherr in weitem Schurz, den vorgesetzten 
Stab in der linken, dem Beschauer entfernteren 
Hand, das zusammengefaltete Schweißtuch in der 
herabhängenden rechten. Hinter ihm steht eine 
Frau, die Füße geschlossen, im gewöhnlichen 
Trägerkleid und mit der langen Strähnenperücke. 
Ihre rechte Hand hängt offen herab, die linke 
legt sie auf die Schulter des Grabherrn. Zuletzt 
kommt ein Mann im weiten Schurz, die Arme 
gesenkt; in der linken Hand hält er eine Papyrus
rolle? Da keine Beischriften zu erkennen waren, 
können die Personen nicht mit Sicherheit be
stimmt werden. Die erste Figur stellt gewiß den 
Grabherrn dar, der auch auf der West- und 
Nordwand der Kammer erscheint. Die Frau 
dürfte seine Gemahlin sein, nicht seine Schwester 
Hmct, denn diese würde nicht ihren Bruder um
armend dargestellt. Zwar wurde kein Rundbild 
der Frau des Htj, auch keine Gruppe des Ehe
paares gefunden, aber bei der starken Zerstörung 
des Serdäbs mag ein Stück verlorengegangen 
sein. In der dritten Person haben wir vielleicht 
den ,Königsenkel Hmo' wiederzuerkennen, der 
auf der Nordwand der Kammer in der obersten 
Reihe an der Spitze steht und ein Sohn des Htj 
gewesen sein mag. 

c. Die östlich anschließenden Oriiber. 
<x) Pthlwfnj. 

Dem nördlichen Teil der Frontmauer der An
lage ist eine größere Werksteininasfaba vorgebaut, 
die fast ganz auf dem amerikanischen Grabungs
abschnitt steht. Ihr Südende reicht in den nörd
lichen Teil des Mauerrücksprunges hinein, in dem 
der Eingang zur Kultkammer des Htj liegt. Von 
dem Grabe stammt wohl das Bruchstück einer 
Inschrift, das in der Nähe gefunden wurde; es 

*• -'m\\\-mmm 
,. . . Priester des . . ., wf&-Priester des Königs, 
Aufseher der Totenpriester, Ptjjiwfnj'. Zu dem 
Namen vergleiche Giza VI I , S. 26. Als Ge-

^ ,Königs-mahlin erscheint die =j-
enkelin Hmt-R". 

m 

ß) S 501/589. 
(Abb. 5 und Taf. 6 a.) 

An dem Nordende der Front der Ma§faba 
des Htj stand gegenüber Pthiicfnj eine Haustein-

masfaba. Ihre Begrenzungen sind nicht Uberall 
erhalten, lassen sich aber aus der Lage späterer 
Anbauten erschließen. So war Schacht 499 wohl 
an die südliche Außenwand von Grab S 501/589 
angebaut; 1 er kann nicht zu ihm gehören, da er 
Uber die Front hinaus reicht. Dann muß aber 
auch S 500, das in der gleichen Linie liegt, sich an 
das Grab anlehnen; 2 entsprechend hat wohl S 5 0 5 3 

dessen nördliche Schmalwand benutzt, während 
weiter östlich S 506 sich an Ptjjiwfnj anschließt. 

So hätte S 501/589 den Zugang zu der 
Masfaba des Htj noch frei gelassen, der später 
durch die beiden letztgenannten Schächte 505 
und 506 verbaut wurde. Ebenso blieb im Süden 
zwischen S 501/589 und R'icr II ein Weg, den 
S 499/500 verengte und S 492 vollkommen schloß. 

Masfaba S 501/589 hatte demnach einen 
normalen Grundriß. Nahe dem Südende stand in 
der Front eine Scheintür, aus e i n e m Kalkstein
block gearbeitet; nur die untere Hälfte war er
halten, Inschriften fehlen. Sie bezeichnete nicht 
die Hauptopferstelle; diese lag entgegen der Regel 
am Nordende, wo an der Rückseite einer tiefen 
Nische eine zweite Scheintür zwischen zwei schma
len Kalksteinplatten steht, die ganze Breite der 
Wand ausfüllend. Die ungewöhnliche Lage der 
Kultnische erklärte sich wohl am einfachsten, 
wenn man annimmt, daß das Grab einem An
gehörigen, etwa einem Nachfahren des Htj, ge
hörte, der die Opferstelle nahe an den Eingang 
der Masfaba seines Vaters oder Vorfahren legte, 
wie entsprechend Ddnfrt sie in die Nähe des 
Zugangs zum Grabe seines Vaters Kilyf rückte, 
siehe Giza VI, S. 153. Freilich sind im späten 
Alten Reich manche Fälle zu verzeichnen, in 
denen die Hauptopferstelle im Norden statt im 
Süden liegt, ohne daß eine solche Rücksicht auf 
eine Nachbaranlage vorliegt; siehe zum Beispiel 
Giza V, Abb. 43, 50, 51 . 

Das Grab enthielt drei Bestattungen; S 501 
liegt hinter der Südscheintür, seine Kammer im 
Westen der Schachtsohle. Nördlich schließt sich 
S 589 an, nur 2 m tief und ohne einem Raum für 
die Bestattung, sodaß die Leiche, falls der Schacht 
benutzt war, auf dessen Sohle gebettet werden mußte. 

1 In seiner im Süden angelegten Grabkammer lag ein 
Skelett auf der linken Seite, Kopf im Norden; dabei Holz
kopfstütze. 

9 In seinem westlich gelegenen Grabraum fanden sich 
die Bruchstücke eines Holzsarges. 

3 In der unterirdischen Kammer, die unter dein Ein
gang zur Mastaba des Htj liegt, war die Leiche auf die 
linke Seite gebettet, den Kopf im Norden. 
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Der Grabherr war iu einer unterirdischen 
großen 1 Sargkammer beigesetzt, zu der nicht ein 
senkrechter Schacht, sondern von Osten her ein 
schräger Gang führte, dessen Mündung 4,25 m 
vor der Front des. Grabes liegt. Der Gang geht 
unter der Kultnische und der ihre Westwand 
bildenden Scheintür durch, ebenso wie bei 'Idic I 
und in Masfaba S 705. In diesen Fällen scheint 
der schräge Schacht eine doppelte Funktion zu 
haben: dem Verstorbenen den Weg in die Außen
welt zu vermitteln und ebenso ihn zu der Opfer
stelle des Grabes zu führen. 

Abb. 6. Die Gräber östlich der Masfaba des Htj. 

In der Mitte der Kammer war für die Auf
nahme der Leiche ein Sarg aus dem anstehenden 

« Die Maße betragen 3,20 X 2,53 + 1,40 in. 

Fels gehauen, der direkt unter der Scheintür 
liegt, eine Anordnung, die im ausgehenden Alten 
Reich häufig belegt ist. Der Sarg mißt 2 ,27X1,10 + 
0,40 m, seine Tiefe — 0,60 m; die Wände sind 
0,23 m stark. Als Deckel diente eine Steinplatte. 

D e r A r c h i t r a v des äimiv. 
(Abb. 6 und Taf. 5 a.) 

1. Beschreibung. 
Hinter Schacht 589 unserer Masfaba liegt 

S 590, der aber erst nachträglich eingebaut wurde; 
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denn er ist nur 0,80 m tief und mit Bruchsteinen 
ausgemauert, im Gegensatz zu den mit Werk
steinen verkleideten übrigen Schächten. Seine 
Öffnung war mit Reliefbruchstücken verschlossen, 
der Verschluß mit Mörtel verschmiert, siehe 
Feldaufnahme Phot. 626. Die Zusammensetzung der 
Stücke ergab auf einem langen schmalen Recht
eck eine Darstellung in erhöhtem Relief, von der 
das linke Ende weggebrochen war und das obere 
Drittel des anschließenden Teiles bis zur Mitte 
des Steines fehlte.1 Links waren der Grabherr 
und seine Gemahlin dargestellt; ihre Bilder sind 
bei dem Zurechtstutzen der Stücke bis auf den 
vorderen Teil der männlichen Figur weggeschlagen 
worden. Das Ehepaar saß am Speisetisch, vor 
dem in langer Reihe seine acht Kinder Aufstellung 
genommen haben. Am rechten Ende sind die 
Eltern des Grabherrn wiedergegeben, gleichfalls 
an einem Tisch mit Brothälften sitzend. Zwischen 
den beiden Endgruppen zieht sich oben eine In
schriftzeile über einer waagerechten Trennungs
leiste. 

Das Stück stand ohne Zweifel in einer 
Mastaba als Architrav, sei es Uber dem Eingang 
oder über einer Scheintür. Zwar trägt der Archi
trav gewöhnlich nur eine ein- oder mehrzellige 
Inschrift und an deren linkem Ende das Bild des 
Verstorbenen, aber am Ende des Alten Reiches 
begegnen wir mehrfach auch anderen Darstellungen, 
vor allem Familienbildern, wie auf dem Architrav 
der Hnjt, Giza VII , Abb. 102, des NjimHpth im 
Museum von Hildesheim, des Itj, unten Abb. 59. 

Auch unser Stück gehört in das späte Alte 
Reich. Die gute Ausführung des Reliefs darf uns 
nicht darüber täuschen. Insonderheit sind die 
Figuren der Ehepaare sehr sorgfältig ausgearbeitet, 
Frisur und Schmuck werden mit allen Einzel
heiten wiedergegeben, wie auf dem Halsband des 
Wsi die senkrecht und waagerecht angeordneten 
Kettenglieder, bei der Frisur der 'Itjwt die ge
knüpften Strähnenenden. Bei den Brothälften sind 
die Schnittflächen gekennzeichnet, bei dem Sessel 
zeigt das als Papyrusdolde ausgearbeitete Ende 
der Leiste des Sitzbrettes eine Innenzeichnung, 
und ebenso genau werden die Hieroglyphen 

=1=,, ^ j , |m und wiedergegeben. 
Trotzdem fühlt man sofort, daß die Bilder 

nicht aus der Blütezeit der Kunst des Alten 
Reiches stammen können, dafür sind sie zu glatt 

1 Für Einzelheiten siehe die Feldphotos 523 = Museums-
photo I 5GT5 und 514 — 1 5066; das zusammengesetzte Re
lief ist auf Museumsphoto I 13393 = Taf. 5 a wiedergegeben. 
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und steif. Auch ist das Relief ein wenig höher, 
das Ebenmaß der Figuren nicht so vollkommen, 
die Modellierung beschränkt sich bei den größeren 
Männergestalten auf die Angabe des Waden
muskels durch einen geraden, in einer Vertiefung 
liegenden Wulst. 

Die spätere Zeit verrät sich ferner in der 
Anordnung der Zeichen bei der frtp-dj-njiwt-For-

mel, der Schreibung \ s = ^\ für jff̂ H , dem 
m imntj • t statt m smj • t imntj • t und in der ver
kehrten Richtung von Zeichen bei der Schreibung 
mehrerer Eigennamen. Hierher gehört auch, daß 

bei dem Speisetisch des Grabherrn nur ß ^ S J 
steht und bei dem seiner Eltern jede Angabe 
des Opfers fehlt, daß neben beiden Speisetischen 
das Waschgeschirr in vertieftem Relief wieder
gegeben wird, daß die als Tierfüße geschnitzten 
Stuhlstempel ohne die konischen Untersätze bleiben, 
die Platten der Speisetische den kurzen Fuß ver
missen lassen und die Ständer dabei keinen oberen 
und ebensowenig einen unteren Wulst- oder Leisten
abschluß zeigen. Auch darf darauf hingewiesen 
werden, daß bei dem Paar am rechten Ende 
'Itjwt sich so enge an ihren Gemahl anschmiegt, 
daß ihre rechte Schulter ganz verdeckt wird, 
und daß ihre Beine unter dem Sessel überhaupt 
nicht angegeben sind. 

Unser Relief stammt also trotz des ersten 
Eindrucks, den seine gute Ausführung macht, 
aus einer Zeit, in der die Kunst sich schon weit 
von der Uberlieferung entfernt hatte. Solchen 
klassizistischen Werken begegnen wir im späteren 
Alten Reich öfters, ohne daß wir sie bis jetzt 
einem bestimmten Zeitraum zuweisen können. 

Dem Aufbau des Bildes zuliebe hatte man dar
auf verzichtet, das Totenmahl so wiederzugeben, wie 
es wirklich gedacht wurde; die Teilnehmer sollten 
es eigentlich nebeneinander sitzend einnehmen, 
wie etwa Giza VT, Abb. 70 Eltern und Groß
eltern an einem Tisch sitzen, während die Kinder 
daneben (darunter) dargestellt sind; oder wie 
ebenda Abb. 32, wo die Speisetische des Kihjf 
und seiner verstorbenen Mutter nebeneinander 
stehen. Unser Zeichner setzt die sich entsprechen
den Gruppen an die beiden Enden, um eine aus
gewogene und geschlossene Darstellung zu er
halten. Der Zwischenraum wird oben durch das 
Inschriftband, unten durch die Kinder ausgefüllt; 
wegen der über allen Figuren stehenden Namen 
blieb nur Uber den Speisetischen ein kleiner 
freier Baum. 

2. Der Inhaber und seine Familie. 

Der Name des Eigentümers der Masfaba, von 
der unser Architrav gestohlen wurde, ist uns 
nicht ausdrücklich erhalten; aber da einer seiner 
Söhne S$mic nds, ,S$mic der Jüngere', heißt, 
muß er auch selbst diesen Namen getragen haben. 

Von seinen Titeln ist zweimal ein | | | . . . '—' 

,. . . des Hofes' erhalten; welche Ämter er bei 
Hofe innehatte, läßt sich nicht erschließen. Man 
beachte die Stellung des prj-(i am Schlüsse der 
Bezeichnung, während es sonst meist aus Ehrfurcht 
vorangestellt wird; siehe aber unter anderem auch 
Giza VII , S. 130, und vergleiche VI , S. 179, 202. 

Die Eltern. Über dem Bilde des Vaters steht 

nur ^ ^ p P ,Sein Vater WH1, Titel werden 
keine angegeben; der Name ist bisher nicht belegt. 

Die Gemahlin des Wss wird bezeichnet als 
Q (j " ^ ^ ^ ,Seine (des Grabherrn) Mutter 

'Itjict1. Zu dem Namen siehe die maskuline Form 

Giza V, S. 20 mit Abb. 21. 

streng 
Die Kinder. Ihre Reihung erfolgte wohl nicht 

nach dem Alter; denn dem Speisetisch 
der Eltern zunächst steht eine Tochter, die noch 
den Jugendzopf trägt. Ob ihr aber dann auch 
der jüngste Bruder folgt, bleibt unsicher; man 
könnte sie auch als die Kleinste vorangestellt und 
dann mit dem Erstgeborenen begonnen haben. 

1. ^ jc5*> ,Seine Tochter Spsjtkhc1 

Vorgleiche zu dem Namen R a n k e , PN. 327, 7 
und 9, sowie die männliche Form 326, 14. Man 
könnte ihn übersetzen ,Die an Ka's Herrliche' 
oder .Herrlich sind meine K a ' s ' 1 oder ihn als 
Kurznamen für Spij • t-khc + Name einer Göttin 
fassen.2 

2. I A * w w ,Ssmw der Jüngere'; er 

wird nicht ausdrücklich als Sohn bezeichnet, aber 
zwischen den beiden Speisetischen sind sicher nur 
die Kinder dargestellt; für die Angaben si-f oder 
si-t-f war der Raum zu knapp. Die Schreibung 

/VAWA 

des Namens mit /—« siehe auch R a n k e , PN. 320, 

22 und Nycarlsberg-Museum = K l e b s Reliefs des 
1 So wie R a n k e , ebenda |1 |l J J mit .Herrlich (o. ä.) 

ist mein Ka' übersetzt wird; bei dem weiblichen Namen 
wäre dann nur, wie oft in entsprechenden Fällen, ein t zu
gefügt worden. 

1 Vergleiche den Königsnaincn Spss-Icl-ll'. 
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n W W W 

Alten Reiches, Abb. 99 : **=g | ^ ,Der 
I M W « 

Schlächter S^sniw'.1 Bei unserem Namen sind die 
beiden ersten Zeichen in verkehrter Richtung 
geschrieben, einem ähnlichen Irrtum begegnen 
wir auch bei Hnt und bei dem Großvater Wää; 
offenbar sind die Beischriften von einer Vorlage 
mit rechtsgerichteten Hieroglyphen kopiert worden. 

3. ,Hntl. Der Name ist bisher nicht 

belegt; da er bei einem Sohne steht, muß das 
Schluß-* stammhaft sein. Im Wb. 3, 385 findet 
sich nur das Wort hntj .Statue', das auch seiner 
Schreibung nach in Betracht käme; es ist erst 
seit dem Mittleren Reich belegt, und es mag sein, 
daß ein anderes, bisher unbekanntes Wort vorliegt. 

4. Die Tochter (j ^ ,'Itjwt1; sie trägt 
den Namen der Großmutter. 

5. Tochter, deren Name zerstört ist. 

6. '-"^ a Unter der Bezeichnung der 

vierten Tochter ist ein Stück der Oberfläche des 
Steines abgeschlagen.2 Zu Prjt siehe R a n k e , 

PN. 134, 18 2 . °, 2 2 2 - \ ö « 2 3 2 \ \ ° ' 
alle aus dem Mittleren Reich; das männliche Gegen 

stück ist '-"-^ (j, 134, 12, schon im Alten Reich 

nachgewiesen. 

7. Sohn J^. I. R a n k e , PN. 200, 24, nimmt 

an, daß ^ . zu lesen sei, wie Mar. Mast. S 145 

; zwar ist auch das Zeichen tm falsch 1 
gerichtet, aber eine Umstellung der Hieroglyphen, 
aus der Vorlage übernommen, begegnet uns weit 
seltener, wie etwa bei den Speiselisten. 

Andererseits sind die mit 'Itmto zusammen
gesetzten Namen sonst erst seit dem Neuen Reich 
belegt, wie ebenda 51, 21 ff. und 160, 9. Vielleicht 
ist die Umstellung auf den folgenden Namen 
zurückzuführen: 

8. Sohn ^ | ,Ntr nfr' == ,Der Gott ist gut', 

ebenda 214, 16; möglicherweise könnte man auch 

nfr-ntr lesen, wie ebenda 214, 12 bei j & " j ^ <=> 

auch ivär-ntr zur Wahl gestellt wird. 

1 Das Zeichen für .Schlächter' ist verschieden von dem 
Lesezeichen^ Ääm;1 ersteres zeigt das Instrument gerader, 
breiter und vorn ohne Verdünnung, letzteres ist schmaler, 
gebogen und hat vorn eine Spitze. 

* E s scheint aber kein weiteres Zeichen dagestanden 
zu haben. 

Die G i p s m a s k e in G r a b S 492. 
(Taf. 5 b.) 

S 499 und S 500 hatten noch den Ost-West-
Pfad zwischen B/icr II und S 501/589 frei gelassen; 
erst später wurde er durch das Ziegelgrab S 492 
gesperrt, das also ganz an das Ende des Alten 
Reiches zu setzen ist. Von ihm ist nur der mit 
Ziegeln verkleidete Schacht erhalten, dessen 
schmaler Grabraum im Osten der Sohle ange
bracht ist. Hier 1 lag auf dem Boden ohne Sarg 
eine unversehrte Leiche, deren Kopf mit einer 
Gipsschicht überzogen war. 

Giza VII , S. 113 ff. wurde die Verwendung 
von Stuck bei der Behandlung der Leichen aus
führlicher besprochen, so daß für den vorliegenden 
Fall ein kurzer Hinweis genügt. Nur in wenigen 
Beispielen fand man den Toten ganz in Gips ge
hüllt; meist begnügte man sich damit, seinen Kopf 
damit zu überziehen, da man vor allem die Ge
sichtszüge zu erhalten trachtete. 

Wenn die Unversehrtheit des Körpers allge
mein für das Weiterleben im Jenseits als not
wendig erachtet wurde, so war das Gleichbleiben 
insbesondere des Gesichtes eine weitere logische 
Forderung, zumal der Verstorbene von seinem 
Ba wiedererkannt werden sollte, wenn dieser zur 
Leiche zurückkehrte. Damit erklärt sich auch, 
daß man in dem Stucküberzug nicht die Toten
maske nachmodellierte, sondern das Gesicht des 
Lebenden, mit offenen Augen, wiedergab. Ferner 
erscheint so auch noch stärker der Wunsch ge
rechtfertigt, die Züge möglichst getreu wieder
zugeben. Bei den Giza VII , Taf. 24—25 abge
bildeten Masken ist die Porträtähnlichkeit unver
kennbar, ebenso wie in dem Beispiel Boston 
Bulletin 1938, Abb. 7. Bei dem Gipskopf aus 
S 492 sind freilich die Züge wenig charakteristisch, 
und es muß offen bleiben, ob man aus ihnen 
Rückschlüsse auf die äußere Erscheinung des Ver
storbenen machen darf oder ob nicht vielmehr 
eine Schematisierung vorliegt, die wenig Rück
sicht auf die Wirklichkeit nahm. 

Der gleichen Frage begegnen wir j a auch 
oft bei den Statuen; hier galt das Bildnis, das 
die Persönlichkeit des Dargestellten erkennen ließ 
als das Erstrebenswerte. Zur Schaffung eines 
solchen Werkes aber bedurfte es eines wirklichen 
Künstlers; da aber der Bedarf immer größer wurde 

1 Vorbericht 1914, S. 32 wird S 493 statt S 492 ange
geben; doch handelt es sich um den vorliegenden Schacht. 
Ein Irrtum ist ausgeschlossen, da der Architekt bei der Auf
nahme von S 492 die Notiz beifügte: .Skelett mit Gesichts
maske.' 
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uud Rundbilder auch von weniger Bemittelten 
bestellt wurden, war die handwerksmäßige Her
stellung unvermeidlich, Typ und Dutzendware 
überwiegen.1 

In unserem Falle ist mit einem Verzicht auf 
Porträtähnlichkeit um so mehr zu rechnen, als wir 
einen zweiten in Gips gehüllten Kopf fanden, der 
mit dem aus S 492 stammenden auffallende Ähn
lichkeit besitzt und hier anschließend behandelt 
werden soll = Taf. 5 c. E r wurde 1914 am 
3. März in Schacht 820 gesichtet, der bei Kijsicdi 
liegt. 2 Hier war im Boden des Grabraumes eine 
rechteckige Vertiefung zur Aufnahme der Leiche 
ausgehauen. Die Bestattung war gestört und der 
Kopf lag nicht mehr an seiner ursprünglichen 
Stelle; da sich aber in der Kammer keine weiteren 
Stuckreste fanden, kann der Tote nicht etwa ganz 
verkleidet gewesen sein, wie bei Grab S 344/346 
und S 466/467 = Giza VII , S. 113 und S. 117. 

Der Kopf aus S 492 vertritt mehr den penta-
goiden Schädeltyp, den wir aus der ägyptischen 
Vorgeschichte kennen, und nicht den ovoiden oder 
beloiden Giza-Typ, zu dem Kopf S 820 gehört; 
vergleiche Douglas Derry in J u n k e r , Turah, S. 88. 

S 492 ist bis auf eine Bestoßung am linken 
Ohr vollkommen erhalten, doch läuft ein Riß in 
der Gipsschicht rings um den unteren Teil der 
Nase. Das runde Gesicht zeigt wenig Ausdruck, 
die scharfgerandeten Lippen sind voll, die Grube, 
die von der Nasenmitte in die Oberlippe führt, 
ist deutlich ausgearbeitet, die Augenhöhlen sind 
zu flach. 

Das Gesicht des Kopfes S 820 hat einen ähn
lichen nichtssagenden Ausdruck, die vollen Backen 
und das runde Kinn geben ihm ein verschwom
menes Aussehen. Eine fast gerade Linie geht von 
der Stirn zum Ansatz der Nase, deren Rücken 
schärfer und deren Ende schmaler als bei S 492 
sind. Der Haaransatz wird durch eine Rille an
gedeutet, die ziemlich tief in der Stirn liegt. 

Y) Grab S 494/498. 
Von den östlich S 501 /589 liegenden Gräbern 

kann das unmittelbar anschließende S 494/498 
nicht auch das zeitlich nächstliegende sein. Wir 
sehen auf Abb. 5, wie die folgenden größeren 
Anlagen S 508/658 und Mnhbw die Südmauer in 
gleicher Linie mit der von S 501/589 halten. Man 

1 Über die Frage des Uildnisses in der ägyptischen 
Kunst siebe ausführlicher Giza V, S. 114 — 121. 

2 Der Schacht konnte bei unserer Rückkehr 1925 nicht 
mehr mit Sicherheit identifiziert werden. 

bemühte sich also offenbar, eine West-Ost-Straße 
zu bilden, die die zwischen Htj und R'wr II ge
legene fortsetzte. S 494/498 dagegen springt nach 
Süden vor, ist also später als S 508/658; so er
klärt sich auch am besten die unregelmäßige 
Linie seiner Vorderseite; sie sollte der schiefen 
Rückwand von S 508/658 parallel laufen, um 
einen Kultgang zu schaffen. Folgte das Grab un
mittelbar auf S 501 /589, so hätte man gewiß auch 
einen größeren Abstand im Westen gelassen. — 
Die Anlage umschließt drei Schächte; von ihnen 
sind S 498 und S 495 gleich groß und mit Hau
steinen verkleidet, 494 am Nordende ist wesent
lich geräumiger und zu seiner Ausmauerung wurden 
hauptsächlich Ziegel, daneben aber auch einige 
Werksteine verwendet. In seiner im Westen ge
legenen Kammer wurden zwei Bestattungen ge
sichtet, und in S 495 fanden wir ebenfalls zwei 
Skelette, auf Holzresten liegend, die wohl von 
Särgen stammten, obgleich der Raum eng ist. 
Solche Doppelbegräbnisse sind bis jetzt auf unserem 
Felde nicht nachgewiesen; zwar führt manchmal 
ein Schacht zu zwei Bestattungen, aber die Toten 
liegen dabei in getrennten Kammern, wozu man 
Giza V, S. 180, VI , S. 184 vergleiche. In unseren 
beiden Fällen aber wurden in demselben Raum 
zwei Leichen beigesetzt. Wenn es sich nicht um 
zwei Paare handelt, die zu gleicher Zeit gestorben 
waren, mußte die Gruft für das zweite Begräbnis 
wieder geöffnet werden; das ist uns zwar aus der 
Spätzeit geläufig, im Alten Reich dagegen wider
spricht es vollkommen dem Brauch. Dabei ge
hörte das Grab nicht einer ganz armen Familie, 
die zur Ersparung von zwei Kammern gezwungen 
war; denn S 495 waren die Leichen wahrschein
lich in Holzsärgen beigesetzt, in S 498 sind Holz
sarg und Kopfstütze sicher nachgewiesen. 

S) Grab S 508/658. 
(Abb. 5 und Taf. 6 a.) 

S 508/658 ist eine Mastaba mit Werkstein
verkleidung und Bruchsteinkern oder -füllung; 
die Schächte zeigen entsprechend eine Bruchstein
ausmauerung. Der Grundriß ist fast quadratisch, 
doch läuft die Rückwand aus einem nicht ersicht
lichen Grund schräg von Südwest nach Nordost; 
die Unregelmäßigkeit ist wohl nicht darauf zurück
zuführen, daß man Rücksicht auf das in den 
schrägen Schacht von S 501/589 eingebaute Grab 
S 596 nahm, vielmehr dürfte dieser Schacht sich 
später den Winkel ausgesucht haben, der von 
S 502/593 mit unserem Grabe gebildet wurde. 
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An der Vorderseite steht im Süden ein Stein 
mit breiter Nische zur Angabe der Opferstelle, 
weiter nördlich eine Scheintür, siehe Phot. 737 = 
Taf. 6 a. Letztere fand sich vielleicht nicht mehr 
an ihrer ursprünglichen Stelle, aber jedenfalls 
liegt eine Umkehr der alten Anordnung der Opfer
plätze vor, wie oben bei S 501/589. Unerklärt 
bleiben die rechteckige Vertiefung zwischen S 657 
und S 592 sowie die Ost—West verlaufende 
Mauer südlich von S 592. Auch ist das zeitliche 
Verhältnis zu der Nachbaranlage im Norden nicht 
einwandfrei zu bestimmen. Hier liegt östlich 
Pthiwfnj zum größten Teil auf amerikanischem 
Gebiet eine Masfaba mit dem Schacht S 519. Um 
ihre Südwestecke legte sich später ein Anbau mit 
S 502, 504 , 1 5 1 1 , 2 und S 593. Er stößt im Süden 
mit unserer Masfaba zusammen, und es fragt sich, 
ob letztere durch die Südmauer von S 502/593 
gestört wurde oder umgekehrt sich an diese an
lehnte. Die Lage von Schacht S 508 und S 592 
spricht entschieden dafür, daß die vorhandene 
Südwand des nördlichen Grabes mitbenutzt wurde. 

Die Kammern der fünf Schächte der Masfaba 
liegen in verschiedenen Richtungen: im Süden 
bei S 592, im Westen bei S 508 und S 658, im 
Osten bei S 509, im Norden bei S 657, in dem 
der Verstorbene in Hockerlage bestattet war; 
schwarz verfärbte Leinwandreste fanden sich an 
seinem Schädel. 

Im Südwesten hat sich ein späteres Grab, 
S 496, in unsere Mastaba eingenistet; es reicht 
bis in die Anlage des Njht und sperrt somit den 
Weg nach Westen vollständig. Mit seiner Süd
westecke stößt es auch in das Ziegelgrab S 497. 
Es liegt somit eine der spätesten Bestattungen in 
unserem Teilabschnitt vor. Der ganz nach Osten 
gerückte Schacht S 496 ist an drei Seiten mit 
Werksteinen, im Westen aber mit Bruchsteinen 
verkleidet; ein eigener seitlicher Grabraum war 
nicht vorhanden. — In S 497 liegt die unter
irdische Kammer im Osten der Sohle; von der 
geplünderten Bestattung fanden sich noch zahl
reiche Zeugreste, wohl von der Einwicklung der 
Leiche. 

2. Die Mastaba des Njht. 
(Abb. 5.) 

Gegenüber S 508/658 lehnt sich eine kleine 
Bruchsteinmasfaba an das Nordende der Front 
von R'tcr II an, ein rechteckiger Bau von 

2,60 X 2,30 m, entgegen dem Brauch tiefer als 
breit. Seine Südwand führt die Linie des nörd
lichen Mauerrücksprunges des Tores zum Hofe des 
B'wr II fort, als habe man diesen Zugang frei 
halten wollen. Der einzige Schacht S 605 liegt 
in der Mitte der Anlage, ein wenig aus dessen 
Achse nach Südost—Nordwest gedreht. Das Grab 
nähert sich dem Typ, dessen Oberbau einen um
mauerten Schacht darstellt, siehe unter anderem 
Giza VI, Abb. 57, S 2006 auf S. 226 und Giza VI I , 
Abb. 15 und S 813 mit Abb. 67 und S. 183. 

In der Mitte der Vorderseite fanden wir eine 
Scheintür eingesetzt, deren oberer Teil wegge
brochen war. Nur die Außenpfosten trugen In
schriften, beide mit rechtsgerichteten Zeichen, 
während der Regel nach die Zeile des nördlichen 
Pfostens entgegengesetzt, nach links gerichtet, sein 
sollte. Diese unsymmetrische Gleichrichtung kann 
als Zeichen sehr später Zeit gelten, wir fanden 
sie zum Beispiel Giza VI , Abb. 85, 97, 104 und 
Giza VI I , Abb. 57. 

Der Schluß der beiden Inschriften 
ist gleichlautend: , . . . der bei seinem 
Herrn geehrte Njht'. Der erhaltene 
Anfang der linken Zeile ist wohl zu 

[fffil c = J ^ ' P ä c h t e r ' z u e r " 
ganzen, wobei offen bleibt, ob Njht 
,Pächter des Hofes' oder auch Vor
steher' oder ,Aufseher der Pächter' 
war. In der rechten Zeile könnten die 

Zeichen zu j i ^ ^ ,Vorsteher der 

Schreiber' ergänzt werden. 
Das erste Zeichen des Namens 

hat in der linken Zeile die Gestalt 
eines <=*= h, in der rechten gleicht 
es mehr einem zus^; da der Name 

( j mehrfach 1 belegt ist, lesen 

wir in unserem Falle beide Male 
Nj-ht ,Der zu Ht Gehörige'. R a n k e vermutet 
PN. 173, 10, daß Ht für Hntj-Htj steht, siehe 
auch ebenda 272, wo neben Hntjicr, Hntj-m-icii, 
Hntj-m-sif ein Hntj-htj-wr usw. belegt ist; man 
hätte also einmal den ersten und das andere Mal 
den zweiten Teil des zusammengesetzten Götter
namens genommen. 

Der Schacht des Grabes zeigt eine kleine 
Nische im Westen und eine größere regelmäßig 
rechteckige Kammer im Süden, deren Wände 

1 Mit Kesten von Knocken und Ilolzsarg. 
1 Skelett und gebrochene Holzkopfstütze. 

1 Ptahbotep, Ramess., Taf. 33 = PN. 173, 10, und 
R e i s n e r , G 7101 = ebenda S. X X I V . 
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Abb. 7. Plan der Gräber östlich Ji'wr II. 

weiß getüncht waren. Eine so sorgfältige Behand
lung des Grabraumes bedeutet eine Ausnahme, 
gewöhnlich wird der Fels nur oberflächlich ge
glättet. Vielleicht aber wirkte in unserem Falle 
wie in einigen anderen Beispielen 1 das Vorbild 
der größeren Anlagen nach, in denen während 
der 6. Dynastie die Sargkammer verputzt und mit 
Darstellungen versehen wurde; siehe zum Beispiel 
weiter unten Kijhrpth und Giza IV, S. 43 ff. — 
In der Kammer fanden wir die Leiche auf der 
linken Seite liegend, den Kopf im Norden. 

Ostlich des Grabes liegt eine kleine Haustein-
mastaba mit den Schächten S 604 und S 659. 
Sie scheint früher als Njht zu sein; denn letzterer 
zog zwischen ihrer Rückwand und dem Nordende 
der Front des eigenen Grabes ein Verbindungs-
mäuerchen, so daß seine Kultstelle in einem im 

1 Siehe so Giza VI, S. 190, wo der oberirdische Be
stattungsraum von S 176 weiß verputzt war. 

Süden offenen Gang lag. S 604/659 ist ein wenig 
länger als das Grab des Njht, seine Tiefe läßt 
sich wohl ungefähr aus dem Block erschließen, 
der in der Südostecke liegt; seine glatte Seite ist 
nach Norden gerichtet, er muß also zu einem 
jetzt verschwundenen Vorraum gehören. 

3. Die Mastabas S 679 und S 705 . 
(Abb. 7.) 

Weiter südlich lehnt sich eine Ziegelanlage 
an die Vordermauer des Hofes von P/icr II. Ihre 
Nordwand liegt in einer Flucht mit dem Südende 
des Mauerrücksprungs, in dessen Mitte sich der 
Eingang zum Hofe befindet; zu diesem schritt 
man also wie durch einen Gang, da im Norden 
Njht entsprechend die Nordlinie einhält. Der Be
fund setzt wohl voraus, daß der Totendienst in 
der Masfaba des l&ter noch fortbestand, als die 
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beiden Gräber errichtet wurden. Der Ziegelbau 
war fast vollständig abgetragen; in seiner Mitte 
schien ein Schräggang nach Westen in dem Schotter
boden ausgearbeitet zu sein, siehe auch Phot. 715 
und 5/1; aber infolge der starken Zerstörung ließen 
sich keine regelmäßigen Linien mehr erkennen, 
auch fand sich von der Bestattung keine Spur mehr. 
Die Anlage ist später als die südlich anschließende, 
da sie deren nördliche Außenwand benutzt. 

Die Reste von S 679 sind so gering, daß eine 
gesicherte Wiederherstellung nicht möglich ist. 
Zunächst ist nicht einwandfrei zu entscheiden, ob 
es sich um einen selbständigen Bau handelt oder 
ob er mit S 705 in Verbindung gebracht werden 
muß. Gegen letztere Annahme spricht der Um
stand, daß die nördliche Anlage viel weiter nach 
Osten reicht und ein Mauerverband zu fehlen 
scheint. So müßte wohl eher S 679 als tiefes, 
auffallend schmales Grab gebaut sein. 

Im Osten war eine tiefe Nische als Kult
raum ausgespart; denn die noch in ihrer ursprüng
lichen Lage gefundenen Werksteine gegenüber 
dem Ostende der Außenmauer stammen nicht etwa 
von der Auskleidung des Schrägschachtes, sondern 
von der Verkleidung eines Raumes. An dem 
Westende der Nische dürfen wir entsprechend 
S 501/589, oben S. 22, eine Scheintür zur Be
zeichnung der Opferstelle annehmen. 

Das Bemerkenswerteste an S 679 ist die An
lage des Grabraumes. Zu ihm führt ein schräger 
Gang von Osten her; er geht Uber den Felsboden 
durch Schotter, wurde seitlich mit Werksteinen 
eingefaßt und mit Platten überdeckt; siehe den 
Schnitt auf Abb. 7. In der unterirdischen Fels
kammer, deren Nordostende noch nicht glatt ab
gearbeitet war, 1 findet sich nahe der Westwand 
eine trogähnliche Vertiefung, in die die Leiche 
gebettet wurde. Nach der Bestattung überdeckte 
man sie mit einer Steinplatte, deren Oberseite 
leicht gewölbt war, wie der Deckel eines Stein
sarges; vergleiche dazu Giza VI I , S. 62 f. mit 
Abb. 17. Den Eingang zur Kammer schloß man 
mit Platten, die auf einem Steinbalken aufsaßen 
und sich schräg an die obere Kante der Öffnung 
anlehnten. 

In unserem Beispiele ist deutlich, daß der 
schräge Gang keinen irgendwie gearteten Vorteil 
für das Anlegen der Sargkammer bot, er be
deutete im Gegenteil ein gutes Stück Mehrarbeit. 
Einfacher, billiger und ebenso sicher wäre es ge
wesen, kurz vor dem unterirdischen Raum an der 

1 Zu dem Arbeitsvorgang siehe unter anderem Giza VI, 
S. 78 bei Schacht 2065, VII, S. 184 bei Schacht 847 = Abb. 76. 

Ostseite der Hofmauer des Rfur einen senkrechten 
Schacht aufzumauern. Der schiefe Zugang kann 
also wohl nur seiner symbolischen Bedeutung 
wegen angelegt worden sein, vielleicht zugleich 
auch in Nachahmung der Anordnung bei größeren 
Anlagen, wie 'Idw I, Kijhrptii und S 796. 

In späterer Zeit nistete sich in der Mitte des 
Schrägganges ein Begräbnis ein, S 679. Die S-
förmige Ziegelmauerung an dieser Stelle ist schwer 
zu deuten. 

Bei dem südlich anschließenden Grab S 705 
ist an der Front nur ein Teil der untersten Stein
lage erhalten. Daher mag ursprünglich die Opfer
stelle gegenüber dem Schacht durch eine Schein
tür bezeichnet worden sein, wie etwa bei Njht, 
oben S. 28. Die g'eräumige, aber unregelmäßig 
gearbeitete Sargkammer liegt im Westen der 
Schachtsohle. Nach Süden schließt sich S 701 an, 
mit regelmäßiger rechteckiger Sargkammer im 
Osten des sich unten verengenden Schachtes. An 
der Front des Oberbaues stehen schmale Kalk
steinplatten auf einer waagerecht liegenden; ob 
in einer Lücke eine weitere durch eine Rille oder 
Nische die Opferstelle bezeichnen sollte, bleibe 
dahingestellt; siehe Phot. 5/1 und 715 — Taf. 1. 

Östlich der drei zuletzt genannten Gräber 
liegen zwei kleine Hausteinmastabas. S 665/673 
ist ein Doppelgrab; der ältere Teil lehnt sich im 
Süden an Itj an. Der 7 m tiefe Ziegelschacht 
scheint merkwürdigerweise im Westen über die 
Linie der Verkleidsteine hinauszugreifen. In dem 
im Osten der Sohle angebrachten Grabraum fanden 
sich Reste eines Holzsarges. An der etwas schmalem 
Nordwand ist S 665 angefügt, sich wie 673 nach 
Norden zu verengend. Der Schacht dreht sich 
unten ein wenig Südwest—Nordost, und dieser 
Linie folgt auch die im Osten liegende Grab
kammer. In ihr fanden wir die Leiche in einem 
Holzsarg beigesetzt. 

An der Nordostecke stößt S 665 mit S 680 
zusammen, dessen Nordende nicht mehr erhalten 
ist. 1 In der Mitte liegt ein schmaler Gang als 
Kultraum, und darin ist der Schacht in gleicher 
Breite angelegt; seine wiederum gleich breite 
Grabkammer liegt im Süden. 

4. Der F u n d der Feindfiguren, 
a. Die Fundumständc. 

Bei Mastaba S 679—705 stand außen an der 
Hofmauer des fficr II ein roher Tonkrug, 0,35 m 

1 E s lag wohl in einer Flucht mit der Nordwand von 
Grab S ß7i>. 
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hoch, mit dicken Seitenwänden, eiförmig, unten 
zugespitzt, mit niedrigem Hals und gerundeter 
Lippe, siehe Giza III, Abb. 45, 3. Er gehört zu 
dem häufigen Typ, der mit geringen Varianten 
auf dem ganzen Grabungsfeld vertreten ist, so
weit es sich nicht um frühe Mastabas handelt. 
Nie wurde er als Beigabe gefunden, aber oft 
haufenweise in und bei den Gräbern; siehe zum 
Beispiel Giza V, Taf. 14 a—b, 16 b, VI, Taf. 6 b, 
15 a. Man verwendete das Gefäß wohl als Mörtel
krug, hauptsächlich aber auch, um Wasser zu 
den Gräbern zu bringen, sei es für die Libationen 
oder für die Wächter; in dem porösen Gefäß blieb 
das Getränk auch in großer Hitze kühl. Bei 'Itiv 
stand ein solcher Krug noch aufrecht links vom 
Eingang hinter dem Pfosten, Giza V, Taf. 11 a. 

An unserem Krug war an einer Stelle oben 
ein Stück ausgebrochen, auf der ihr gegenüber
liegenden Seite trug er eine Aufschrift in schwarzer 
Tinte dicht unter dem oberen Rand. In seinem 
Innern fanden sich zahlreiche beschriftete Ton-
plättchen, die ganz roh die Gestalt eines ge
fesselten Feindes nachahmen. 

Der Krug läßt sich nicht mit Sicherheit mit 
einem der Gräber in der Nähe des Fundplatzes 
verbinden, zumal er vielleicht nicht mehr an 
seiner ursprünglichen Stelle stand; sonst wäre 
wohl nicht ein Stück seines oberen Teiles ver
schwunden; denn einen zerbrochenen Krug einer 
so billigen Sorte wird man nicht als Behälter be
nutzt haben, und bei einer Beschädigung an Ort 
und Stelle erwartete man, das fehlende Bruch
stück zu finden. Andererseits dürfte der Krug 
nicht weit von seinem ersten Standort entfernt 
worden sein, denn bei einer längeren Hantierung 
wäre von seinem Inhalt nicht so viel geblieben. 
Schwerlich wird das Stück zu li'wr II gehören, 
sonst hätte man es gewiß innerhalb der Anlage 
untergebracht. So käme wohl in erster Linie 
eines der oben beschriebenen Gräber in Betracht, 
die außen an die Hofmauer angebaut wurden. 
Mit dem Aufstellen in oder an einer Masfaba ist 
aber nicht notwendig ein Zusammenhang mit 
dieser gegeben; denn das weiter unten erwähnte 
Beispiel aus Sakkära beweist, daß man die Feind
figuren in einem wesentlich früheren Grabe nieder
legen mochte. 

b. Die Eruginschrift. 
(Abb. 8 und Taf. 6 b.) 

Diese besteht aus zwei waagerechten Zeilen 
und einer kleinen Zeichengruppe mit senkrechter 

Abb. 8. Tinteninschrift auf dem Krug mit Feindfiguren. 

In der senkrecht angeordneten Gruppe dürfte 

das erste Zeichen j ihm sein. Die Form stimmt 

zwar mit keiner der M ö l l e r , ebenda 449 an
gegebenen ganz überein, aber sie paßt noch 
weniger zu den anderen in Frage kommenden 

Hieroglyphen, wie ljj eJ/ und 'nh. Vor allem 

1 Bei n in prj-t zeigt sich oben an der rechten Ecke 
ein kleiner schräger Strich, der aber nur zufällig sein mag. 

* Bei der ersten Gruppe der Striche ist der erste ganz 
gerade, der zweite aber ein wenig gebogen; so konnte man 
versucht sein, c c zu umschreiben, wozu man Müller, 
Paläographie I, (56G, vergleiche. Dem widerspricht jedoch, 
daß die Einer der anschließenden Gruppe senkrecht stehen; 
trotz ihrer schlechten Erhaltung ist es nicht möglich, die 
Zeichen etwa als eine Verkürzung von = anzusehen, wie 
Müller, ebenda 659, 063. Das Aufgeben der liegenden 
Zahlenstriche ist zu beachten. 

Anordnung = Abb. 8 : f O l l i II — 
I 1 1 1 

Cl ^ © I I I I — | L J I .Jahr nach dem a I ©? j 

fünften Mal der Zählung, dritter Monat der 
Winterjahreszeit, Tag 4; ihm ? ki '? . .'. 

In den waagerechten Zeilen sind die Zeichen 
klar, 1 nur die Zahlen lassen sich nicht ganz ein
wandfrei lesen. Am Ende der ersten Reihe scheint 

M | | | = ,fünf zu stehen, das aber sonst lieber 

' , wie bei waagerechten Einern — ~ geschrie-
11 ' ° ~ 
ben wird. — In der zweiten Zeile stehen zuerst 
zwei Striche nebeneinander; es folgt in einigem 
Abstand ein dritter, und neben diesem glaubt man 
die Spuren eines vierten zu sehen, so daß wohl 
,vier' zu lesen ist . 2 
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fällt die Kürze des unteren Teiles auf, der ge
wöhnlich viel länger als der obere ist; freilich 
ist nicht ganz sicher, daß das Zeichen ursprüng
lich auch da endete, wo jetzt die schwarze Fär
bungaufhört; denn darunter ist eine Absplitterung 
zu bemerken. Aber wesentlich tiefer kann das 
Zeichen nicht gereicht haben, da sein Ende sonst 
zu nahe an das O heranreichte. Dieser stark ver
blaßte Kreis dürfte wohl # sein, das ebenso für 

^ = ihm spräche, wie das hinter diesem stehende 

. Die Schreibung T ist freilich auffallend, 

denn im Alten Reich wird fast ausnahmslos auch 

das s wiedergegeben: P^©^^ oder ähnlich; in 

Eigennamen zum Beispiel R a n k e , PN. 319, 

10—14, vereinzelt S. H a s s a n , Excav. 

III, S. 285. 1 

Weiter unten stehen zwei gleich hohe senk
rechte Striche, die an ihrem unteren Ende durch 
einen waagerechten verbunden sind, der rechts 
ein wenig weitergeführt ist. Als hieroglyphische 
Entsprechung kommt zunächst |_J in Frage. 
Freilich haben die senkrechten Striche am oberen 
Ende eine ungewöhnliche Biegung nach rechts; 
aber das mag auf einem Zufall beruhen. In einigem 
Abstand steht links von dem Zeichen ein senk
rechter Strich; sein unteres Ende ist durch eine 
größere schräge Absplitterung undeutlich ge
worden. 

So wäre mit allem Vorbehalt | ^ S | J l 
zu lesen. ShmJd ist ein im Alten Reich mehrfach 
belegter Name; freilich ist nicht ersichtlich, was 
ein privater Eigenname an dieser Stelle, hinter 
einer Datierung, zu bedeuten haben könnte. Anders 
dagegen, wenn es ein Königsname wäre. Aber es 
fehlt zunächst der ihn einschließende Ring, was 
jedoch nicht unbedingt entscheidend sein müßte.* 
Dann ist kein Herrscher mit dem Namen &hmk) 

bekannt. Wohl ein ( o f LT | , der aus der 8. Dy

nastie stammen dürfte, 8 was zu unserer Inschrift 

paßte; aber man kann das unsichere J U I 

mit ihm nicht in Zusammenhang bringen. 

e. Die Beschreibung der Figuren. 
(Abb. 9.) 

Im Innern des Kruges fanden sich neunzehn 
fast vollständig erhaltene flache Täfelchen von 
durchschnittlich 5.5 cm Höhe, neben kleineren 
Bruchstücken. Wie viele Stücke er ursprünglich 
enthielt, läßt sich nicht mehr feststellen, zumal 
manche verlorengegangen sein mögen, als das 
Gefäß bei der Plünderung des Friedhofes von 
seiner Stelle verrückt wurde; siehe oben S. 31. 

Meist haben die Plättchen eine regelmäßige 
länglich-rechtwinkelige Form mit gerundeten 
Ecken und gleichen mit dem stielartigen oberen 

1 Im Namen Sfym'nJiptfy; im Augenblick ist es mir nicht 
mUglich festzustellen, ob nicht ein Druckfehler vorliegt. 

* Siehe unter anderem S. Hassan , Excav. III, S. 265. 
3 Ein anderer ä}imlc)r( gehört in die 13. Dynastie. 

Abb.!). Die Form der Feindfiguren, Schnitt. 

Ansatz den Meißelblättern, die als Beigabe in 
den Gräbern auftreten, wie Giza VII, Abb. 24, 
Nr. 7542—43. Auf der Rückseite zeigen sie alle 
eine Erhöhung, die waagerecht durchbohrt ist. 
Ohne Parallelen und Ubergangsformen wäre 
es nicht möglich, diese sonderbaren Gebilde zu 
erklären: sie sollen gefesselte Feinde darstellen. 

Neben diesen kleinen Figuren, die den Feind 
nur ganz roh im Umriß andeuten, sind größere 
bekanntgeworden, die die Gestalt und die Art 
der Fesselung ein wenig genauer wiedergeben, 
insbesondere aber auch die Köpfe, wie P o s e n e r , 
Princes et Pays, Frontispice und Taf. 1. Der 
Körper wurde immer noch sehr oberflächlich 
modelliert, weil es galt, glatte Flächen für die 
Unterbringung der Fluchtexte zu schaffen. Daher 
läßt sich beispielsweise nur schwer feststellen, in 
welcher Weise die Gefangenen gefesselt waren. 
Klar ist nur, daß man ihnen die Arme auf den 
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Rücken band, indem man die Ellenbogen nahe 
aneinander drückte und umschnürte. Diese Art der 
Fesselung ist uralt; wir finden sie bei vorge
schichtlichen Figuren, stehenden = J | f und hok-

k e n d e n = J | j ; siehe Capar t , Debüts de l'art, 

S. 166 und Abb. 14, 199, 19. Aus der 1.—2. Dy
nastie stammt die Türangelpfaniie in Gestalt eines 
auf dem Bauche liegenden Gefangenen, dessen 
Ellenbogen in gleicher Weise zusammengeschnürt 
sind, S c h ä f e r , Propyl. 174. Reliefs aus dem To
tentempel des Slhwr* zeigen verschiedene Arten 
dieser Schnürung der Ellenbogen, mit den Armen 
auf dem Rücken oder Uber dem Kopf; ebenda 251. 

Aber es gab noch eine brutalere Art der 
Fesselung, das Krummschließen, bei der man 
Arme und Beine auf dem Rücken zusammenband.1 

Capar t glaubt, daß die großen Figuren diese 
Bindung wiedergeben: . . . . les formes d'un komme 
dont les bras et les jambes ont ete ramenes 
derriere le dos et solidement ligotes', Posener , 
Princes et Pays, S. 8. P o s e n e r selbst erklärt 
ebenda S. 17 die Haltung auf andere Weise: 
,La pose est celle d'un prisonnier agenouille, les 
bras ramenes derriere le dos et attaches aux 
coudes'; S. 18: ,Les prisonniers sont assis sur 
leurs talons et la plante de leurs pieds prolonge 
la ligne du dos en se confondant avec eile.' 

Die Art der Wiedergabe der Arme und Beine 
scheint dieser Erklärung besser zu entsprechen; 
denn bei dem Krummschließen konnten zwar auch 
die Ellenbogen umschnürt werden, aber man 
mußte vor allem Hände und Füße zusammen
binden, letztere konnten unmöglich bis zur Höhe 
der Ellenbogen hinaufgezogen werden; siehe eben
da Abb. 1. Diesem Bilde aber widerspricht die 
Rückenansicht ebenda Taf. 2, wo die Unterarme 
einen spitzen Winkel bilden. Ebenso ist mit dem 
Krummschließen nicht vereinbar, daß Rückgrat 
und Oberschenkel in stumpfem Winkel aufeinan
derstoßen; das paßt zu einem Hockenden, nicht 
aber zu einem gewaltsamen Rückwärtsbiegen der 
Beine. Daher wird man annehmen müssen, daß 
die Gefangenen auf dem Boden knien und ihr 
Gesäß auf den Fersen ruht. 

Nach diesen besser gearbeiteten Figuren aber 
wird man die kleineren deuten müssen, die weder 
Arme noch Beine angeben und die zusammen 

1 C a p a r t in P o s e n e r , Prinees et Pays, S. 7: .Parfois 
riiomnie, etroitement l\6, bras et jambes ramasses de force 
derriere le dos, se trouve parmi les offrandes de tonte espece 
empilöes sur les autels.' 

üiza VIII . 

mit den anderen gefunden wurden.1 Bei der voll
kommenen Vereinfachung der Linien könnten sie 
zwar an sich auch krummgeschlossene Feinde 
darstellen, aber da die beiden Gruppen zusammen
gehören, darf man mit mehr Wahrscheinlichkeit 
annehmen, daß auch unsere Figuren die Feinde 
hockend wiedergeben sollen, die Ellenbogen auf 
dem Rücken zusammengebunden. 

Für die L o c h u n g in dem Wulst der Rücken
mitte geben die Figuren von Brüssel eine ein
wandfreie Erklärung: 2 ,Toutes les figurines . . . 
ont un trou sous les coudes, qui devait servir 
au passage du lien qui les retenait. Celui-ci n'a 
subsiste sur aucune des pieces, mais M. P. Corne-
mans, qui a bien voulu cxaminer les statuettes ä 
ce point de vue, a releve ä cet endroit dans cer-
tains cas des restes carbonises de fibres, dans 
d'autres, des traces de frottement et des empreintes 
de corde. La presence de celle-ci est confirmee 
par quelques-unes des petites figurines portant le 
texte egyptien oü le lien est represente en dessin.' — 
Der Strick mochte verschiedene Zwecke haben. 
E r konnte einfach dazu bestimmt sein, die Ellen
bogen zusammengeschnürt zu halten, da man der 
Figur die Möglichkeit nehmen wollte, sich von 
der Fesselung zu befreien,* und die bloße An
gabe in der Modellierung nicht genügend erschien. 
Oder die Schnur war länger und diente zugleich 
dazu, den Gefangenen so zu umschnüren, daß ei
serne Körperhaltung nicht ändern konnte, wie bei 
einer Feindfigur aus Elfenbein, die Capart , De
büts de l'art, S. 166, beschreibt* Auch mochte 
der Feind mit dem Strick an einer Stelle festge
bunden oder mit den anderen Gefangenen zu
sammen gefesselt werden, daß alle leicht von 
einem Mann geführt oder gehalten werden konnten. 6 

1 P o s e n e r , ebenda S. 17: ,Autant qu'on puisse voir 
sur la pbotographie, ces figurines sont pareilles ä C e l l e s . . . 
qui ötaient entreposees dans le magasin de Saqqara avec les 
grands prisonniers fournissant le repertoire des Strangers. II 
est tres vraisemblable que les unes et les autres proviennent 
de la meme trouvaille et constituent un ensemble insepa-
rable.' 

* P o s e n e r , ebenda S. 18. 
5 Denn die Statuetten galten nicht lediglich als Sinn

bild, zumal sie Kamen trugen. 
4 ,L'int6i§t principal de cet objet reside dans la 

laniere de cuir, bien conservöe, representant les liens ötroite-
ment Ser res qui maintenaient le captif dans sa position ac-
croupie. Dans toutes les autres pieces, ce lien a disparu; 
mais cet exemple nous moutre comment il convient d'inter-
preter les statuettes analogues.' 

5 Vergleiche die Hieroglyphen ^ und J | r ^ f j ^ y 
3 
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Merkwürdig ist die Behandlung des Kopfe s 
bei den kleinen Figuren: ,Dans certains cas, les 
tetes sont ä peine marquees par une legere pro-
tuberance', Posener , ebenda S. 8. Bei der Figur 
ebenda Taf. 3 oben rechts wird die Rundung des 
Kopfes wenigstens noch angedeutet, aber bei dem 
links daneben abgebildeten Stück ist in der Form 
fast kein Zusammenhang mehr zu erkennen, 
weniger noch bei unseren Figuren mit dem stiel
artigen oberen Ende. Hier wird man sich fragen 
müssen, ob vielleicht nicht nur der Hals wieder
gegeben werden sollte, der Kopf aber abgetrennt 
war, wie bei der Darstellung der gefesselten 
Feinde auf der Narmer-Palette; vergleiche auch 

die Hieroglyphe jj^f. 

Auf der Vorderseite trägt jede Figur in einer 
senkrechten Zeile den Namen des Feindes, den 
sie darstellen soll. Die Zeichen sind so groß, daß 
meist der ganze zur Verfügung stehende Raum 
gefüllt wird, und es fehlen alle weiteren Angaben. 

d. Die Zeitbestimmung. 
Die bisher veröffentlichten Figuren von Ge

fangenen gehören dem Ende des Mittleren Reiches 
an; siehe Posener , ebenda S. 31 ff. mit der Zu
sammenfassung S. 34 : ,En resume, les figurines 
semblent monter ä la fin de la XI I* dynastie; 
une date un peu plus recente n'est pas impossible; 
au contraire, une date anterieure ä Sesostris I I I 
est exclue; les vases de Berlin sont legerement 
plus anciens.' Unsere Figuren sind ganz wesent
lich älter; sie stammen aus dem Ende des Alten 
Reiches, spätestens aus der ersten Zwischen
periode. Diese Zeitsetzung kann als sicher gelten. 
Zwar besagt der Fundort an sich wenig, wie uns 
die Stücke aus Sakkära lehren; sie gehören dem 
Ende der 12. Dynastie an, fanden sich aber in 
dem Kultraum einer Mastaba, die vor der 12. Dy
nastie erbaut wurde. Doch weisen in unserem 
Falle auch alle anderen Anzeichen auf die Zeit 
vor dem Mittleren Reich. 

Der Krug, in dem die Stücke steckten, hat 
eine nur im Alten Reich belegte Form und Aus
führung. Man wird ihn auch nicht etwa erst 
später auf dem Friedhof aufgelesen haben, wo 
Exemplare dieser Art zahlreich umherlagen; viel
mehr ist anzunehmen, daß man die Figuren in 
dem Gefäß zum Friedhof brachte. 

Ferner führt uns die Aufschrift in die gleiche 

Zeit; sie verwendet zur Datierung das f © 

,Jahr nach dem x-ten Mal der Zählung'. Diese 

Jahresbezeichnung ist für die 5. und 6. Dynastie 
bezeichnend, im Mittleren Reich dagegen ist aus
schließlich die Zählung nach den Regierungsjahren 
der Könige in Gebrauch; siehe Se the , Beiträge 
zur ältesten Geschichte Ägyptens, S. 75ff. 

Endlich stimmt zu der Ansetzung auch die 
Schrift der Texte. Sie ist eine dicke, steife Un-
ziale, die man wohl auch darum wählte, weil sie 
auf die rauhe Oberfläche der Nilschlammfiguren 
aufgetragen wurde. Ein Vergleich mit der auf 
den Brüsseler Figuren stets und den Berliner 
Tongefäßen zumeist verwendeten Kursive ist da
her nicht angängig. Aber die in guter Buch
schrift geschriebenen Texte, wie Se the , Die 
Ächtung feindlicher Fürsten, Taf. 31, Nr. 37; 32, 
Nr. 53 ; 33, Nr. 48 zeigen deutlich einen ganz 
wesentlich jüngeren Schrifttypus. Das Hieratisch 
unserer Aufschriften steht dem von Elephantine 
und Hatnub näher. Ein gutes Unterscheidungs
merkmal bieten unter anderem die Schreibungen 

von , das im Alten Reich und in der Zwi
schenzeit den Schnabel in seiner natürlichen Lage 
zeigt, oben rechts über dem Körper, während er 
später oben links angedeutet wird, siehe Möl ler , 

Paläographie I, Nr. 192. ^ > schreibt die alte Schrift 

mit zwei getrennten Winkeln, einem großen und 
einem davorgesetzten kleineren, später verbindet 
man beide und rundet die Ecken, Möller , eben
da Nr. 200. i = i zeigt alt entweder einfach ein 
Rechteck oder verbindet dessen Längsseiten durch 
einen senkrechten Strich, zur Andeutung der Innen
zeichnung, während man später dafür eine waage
rechte Linie verwendet, Möller, ebenda Nr. 335. 

Aus dieser zeitlichen Bestimmung ergibt sich, 
daß die Sitte des Opfers namentlich bezeichneter 
Feindfiguren wenigstens bis in das Alte Reich 
hinaufreicht, und das gibt unserem Fund seinen 
besonderen Wert. 

S e t h e hatte schon ein ähnliches hohes Alter 
für die Ächtungstexte vermutet: ,Aus der Kom
bination dieser sprachlichen Indizien mit dem 
oben festgestellten paläographischen Befunde würde 
sich als einfachste Lösung ergeben, daß wir es 
mit einem alten Textformular zu tun haben, das 
aus dem Alten Reich, wenn nicht aus noch älterer 
Zeit stammt', 1 ebenda S. 17. Unser Fund beweist, 

1 P o s e n e r , ebenda S. 24, schließt sich dieser Ver
mutung von alten Vorlagen an: ,11 est certain ä präsent que 
les scribes charges de preparer le texte des statuettes ou des 
vases utilisaient des redactions anterieures nu'ils rajeunissaient 
et mettaient ä jonr'j siehe auch das besondere Beispiel S. 25. 
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daß die Vorstellungen, aus denen die Achtungs-
texte erwachsen sind, und die Riten, bei denen 
sie verwendet wurden, uralt sein müssen, wenn 
auch die Fluchformeln selbst noch nicht auf die 
Figuren aufgetragen sind, wie bei den Exemplaren 
aus Sakkara. Man könnte freilich vermuten, daß 
damals wie ebendort neben den kleinen Figuren 
auch größere verwendet wurden, auf denen längere 
Texte stehen mochten. Aber der Parallelfund auf 
dem amerikanischen Nachbargebiet brachte auch 
nur Figürchen unserer Art mit dem Namen in 
einer senkrechten Zeile. Man begnügte sich also 
wohl damit, die Fluchformeln bei den Zeremonien 
zu rezitieren, und suchte noch nicht, durch ihre 
Anbringung auf den Figuren den Fluch auf ewig 
mit diesen zu verbinden. 

Des weiteren ist klar, daß unsere Figürchen, 
die nur ganz roh die Umrisse der Gefangenen 
angeben, nicht zu Anfang, beim Einführen des 
Ritus, verwendet werden konnten; sie setzen 
eine längere Entwicklung voraus. An deren Be
ginn dürften die oben erwähnten gut gearbeiteten 
Feindfiguren stehen, die aus der Frühgeschichte 
stammen und wohl bei Siegesriten geopfert 
wurden. 

e. Die Aufschriften. 
(Abb. 10 und Taf. 7.) 

Bei den bisher bekanntgewordenen Figuren 
bemühte sich der Schreiber, die zur Verfügung 
stehende Fläche möglichst auszunutzen und in 
verhältnismäßig kleiner Schrift ein großes Text-
stück unterzubringen; siehe Posener , ebenda 
Taf. 1—3 und Abb. 3—4. Bei unserem Fund da
gegen trägt jede Figur nur eine senkrechte Zeile 
von größeren Zeichen auf der Vorderseite, die 
bloß den Namen des Dargestellten enthält. Diese 
Namen sind offenbar unägyptisch. Man kann zwar 
aus sonderbaren, nicht aus gewohnten Bestand
teilen zusammengesetzten Bezeichnungen nicht ein
fach schließen, daß sie Fremdländern angehören, 
aber wenn ausschließlich fremd anmutende Namen 
auftreten, so wird man eben an Nichtägypter 
denken müssen. In unserem Falle ist besonders 
zu bemerken: 

1. In einigen Fällen scheinen syllabische 
Schreibungen vorzuliegen, wie ähnliche bei frem
den Namen später häufig gebraucht werden; so 

beginnt Nr. 2 mit < = = > , Nr. 1 mit Q Nr. 19 

mit * w w v \ 

Nr. 10 

13 auf 

2. Ungewöhnlich viele Namen enden auf (j; 

s o N r . l : Q ^ J J fl** • N r ' 6 a u f i 
Nr. 7: ^ ^ (j, Nr. 9 auf z=n (j | j , 
siehe bei 4. Nr. 11 : (j A I ( } , Nr 

rade auch im Alten Reich nicht selten, insbeson
dere findet sie sich bei den meisten der sehr 
häufigen Kosenamen; aber da letztere in unserem 
Falle nicht vorliegen dürften, bleibt die Endung 
bemerkenswert. Man erinnert sich dabei an die 
Liste von 57 fremden Personennamen, die E rman , 
Hymnen an das Diadem der Pharaonen, als An
hang auf S. 55ff. veröffentlicht hat; er weist dar
auf hin, daß 33 dieser Namen auf (j enden, da
bei 10 auf <=> (j und 5 auf A. 

3. Zwei der Namen beginnen mit (j 

zwei Namen Se the , Achtung, S. 35 und 52 
wie 

4. Nur Nr. 18 zeigt Ähnlichkeit mit einem 

zu dem man ägyptischen Namen: (j 

Ranke , PN. 10, 22 ^| vergleiche, 

aber es dürfte sich um eine zufällige Überein
stimmung handeln, zumal das Ende des Namens 
nicht erhalten ist. Ebenso braucht das mrj in 

Nr. 1 0 = (j (j nichts mit dem ägyptischen 
Wort zu tun zu haben. 

Nur eine beschränkte Anzahl der Namen 
konnte einwandfrei umschrieben werden, da die 
Schrift durch die Lagerung in dem zerbrochenen 
Krug, der in der Erde steckte, stark gelitten 
hat. Die Hoffnung bestand, die unvollständigen 
Zeichen ergänzen und die unsicheren bestimmen 
zu können; denn die auf dem amerikanischen 
Grabungsgebiet gefundenen Figuren waren von 
der gleichen Art, dazu viel zahlreicher und besser 
erhalten. Die Harvard-Boston-Expedition hatte mir 
in zuvorkommender Weise gute Lichtbilder des 
Fundes zur Verfügung gestellt; da sich diese 
aber bei dem in Kairo zurückgelassenen Material 
befinden, ist die Benutzung des willkommenen 
Vergleichsmaterials zur Zeit leider unmöglich. 
Das ist um so schmerzlicher, als die Wiener Funde 

1 Der auf Taf. 7 angesetzte untere Teil gehört gewiß 
zu einem anderen Stück; ebenso ist Nr. 17 falsch zusammen
gesetzt. 

3* 
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anderwärts geborgen wurden und für eine noch
malige Revision nicht mehr zur Verfügung stan
den. Wenn die Veröffentlichung unserer Figuren 
trotzdem nicht verschoben wurde, obwohl sie not
wendigerweise Stückwerk bleiben muß, so war 
der Gedanke maßgebend, daß auch so durch das 
Bekanntwerden einer älteren Art der Feindbilder 
der Forschung gedient wird. Die Stücke sind auf 
Taf. 7 nach einer Lichtbildaufnahme wiederge
geben; daneben bringt Abb. 10 eine Zeichnung ) 

die A. B o l l a c h e r und Dr. 0 . Daum unabhängig 
von meiner Umschreibung angefertigt haben. Da
gegen wurde davon abgesehen, eine vorläufige 
Transkription aller Namen zu veröffentlichen, da 
sie notwendigerweise mit zu vielen Fragezeichen 
versehen werden müßte und nach Wiedererlan
gung des Vergleichsmaterials wertlos würde. 

f. Die Bedeutung der Figuren. 
Der Sinn der beschrifteten Figuren ist im 

allgemeinen klar: die namentlich genannten Feinde 
sollten unschädlich gemacht werden, daher die 
Fesselung und vielleicht auch bei unseren Exem
plaren das Abschneiden des Kopfes. Aber es 
tauchen Schwierigkeiten auf,-sobald wir die nähere 
Verwendung zu bestimmen suchen. Im Götter-
und Königskult wurden Bilder des Seth oder der 
Feinde Ägyptens geopfert, durchbohrt oder ver
brannt, um die Vernichtung der Dargestellten zu 
versinnbilden oder magisch zu bewirken. Wir 
verstehen diesen Symbolismus sehr wohl, wenn 
die Zeremonien in den Tempeln oder bei den 
Gräbern der Könige vollzogen werden, aber das 
Auftreten der gleichen Riten in Privatgräbern ist 
schwer zu erklären. 

Die Ächtungstexte finden sich auch auf 
Vasen, und die Zeremonie, bei der diese ver
wendet wurden, das ,Zerbrechen der roten Töpfe', 
hatte eigentlich nur einen Sinn bei dem Königs
ritual: ,In diesem Falle des Pyramidentextes ist 
es ein toter König, für den die Zeremonie voll
zogen wird, und nur für einen König konnten 
auch unsere Ächtungsgefäße niedergelegt und 
gegebenenfalls zertrümmert werden. Für wen 
sonst hätte die namentliche Ächtung oder Ver
wünschung der fremden Fürsten und ihrer Völker 
Sinn gehabt, für wen sonst die Verwünschung 
der Rebellen und Ruhestörer „in diesem ganzen 
Lande"? Wer altägyptische Verhältnisse kennt 
wird daher kaum im Zweifel sein können, daß 
unser Fund aus dem Grabe oder dem dazuge
hörigen Totentempel eines Königs stammen wird. 
An den Tempel eines Gottes zu denken, verbietet" 

wohl die Tatsache, daß nirgends in den Texten 
ein solcher Gott genannt ist . . . ' ; Se the , Die 
Ächtung feindlicher Fürsten, S. 20. 

Diese Schlußfolgerungen müßten ebenso für 
die Feindfiguren Geltung haben, ob sie nun un-
beschriftet sind oder die Fluchformeln der Vasen 
tragen. Der Befund aber scheint damit nicht 
Ubereinzustimmen. Zwar stammen die ältesten 
Statuetten von Gefangenen, soweit nachweisbar, 
alle aus Königsdenkmälern, aus Hierakonpolis 
und Abydos, und für die spätere Zeit sei auf 
Statuen verwiesen, die J e q u i e r im Pyramiden
tempel Pepi I I gefunden hat. Aber die Funde 
beschränken sich durchaus nicht auf öffentliche 
Bauten, wenigstens nicht im Alten und Mittleren 
Reich. 

Über die Herkunft der Stücke Kairo-Brüssel 
siehe Posene r , ebenda S. 15ff. Sie wurden in 
einem Familiengrab gesichtet, einem kleinen Zie
gelbau mit fünf Scheintüren in der Kultkammer, 
wo sie in der Nordostecke, ganz im hintersten 
Winkel des Raumes, 1 lagen ,sur le dallage dans 
une enveloppe de terre'. 

Unser Krug mit den Nilschlammfiguren stand 
bei einer kleinen Masjaba vor Ii'icr II, und Figür-
chen ganz derselben Art fanden sich in einem 
Privatgrabe auf dem amerikanischen Grabungs
abschnitt, das, wenn ich mich der Angabe recht 
erinnere, auf dem Felde östlich Grab Lepsius 23 
steht. 

Auch ist ein weiterer bisher nicht beachteter 
Fund heranzuziehen: nach R e i s n e r in Boston 
Bulletin X I , S. 62 fand man in einer Mastaba von 
Giza die Grabkammer geplündert, ,the only things 
of interest were five little wooden figures of 
prisoners kneeling with their arms tied behind 
their backs'. 

Die Anwesenheit von Feindfiguren in Privat
gräbern ist also einwandfrei erwiesen, und es gilt, 
eine Erklärung für diesen seltsamen Befund zu 
suchen. Verständlich wäre er, wenn die Bilder 
der persönlichen Feinde des Verstorbenen oder 
seiner Familie mitgegeben würden, aber die 
Statuetten von Sakkära tragen die üblichen Äch
tungstexte der Staatsfeinde und die Figürchen 
von Glza die Namen von Ausländern. 

Man kann wohl nicht annehmen, daß es sich 
um eine bloß äußerliche Nachahmung der Riten 
handelt, die bei den Königsgräbern vollzogen 
wurden, zumal in letzteren keine Nachweise für 

1 Der Eingang liegt im Südosten, siehe F i r t h - G u n n , 
Teti Pyr. Cem. II, Taf. 51 unten rechts. 



Abb. 10. Die Inschriften auf den Feindfiguren. 
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Statuetten und Ächtungstexte gefunden wurden. 
Höchstens könnte man bei den Holzfigürchen 
Boston Bulletin X I , 62 auf die Statuen der Aus
länder im Totentempel Pepi's I I hinweisen. Aber 
die Übernahme von Zeremonien aus dem Ritual 
des Herrschers beschränkt sich sonst meist auf 
Dinge, die für das persönliche glückliche Leben 
im Jenseits von Bedeutung waren. Dieser Grund 
wiegt um so schwerer, als der Brauch der Feind
figuren in das Alte Reich hinaufreicht, in dem 
die Angleichung des Verstorbenen an den Osiris-
König noch nicht erfolgt war. 

Als weitere Lösung ließe sich anführen, daß 
der Schutz Ägyptens durch die Vernichtung der 
Feinde im In- und Ausland zwar hauptsächlich 
die Aufgabe der Herrscher war, daß die Gefahr 
aber auch jeden um sein Vaterland besorgten 
Untertan innerlich berühren mußte. So wäre es 
denkbar, daß auch ein Privatmann die Unschäd
lichmachung aller Feinde der Heimat durch sym
bolische oder magische Riten zu fördern suchte. 
Das ließe sich vor allem in unruhigen, kritischen 
Zeiten verstehen. Aber wir haben keinen Anhalt 
dafür, daß man den Brauch auf solche Momente 
beschränkte, und zudem wissen wir nicht, ob 
diese Überlegungen in der altägyptischen Ge
dankenwelt genügend Raum hatten. 

Möglich wäre aber auch eine andere Deutung: 
Wie das Einschließen einzelner Figuren in einen 
Sarg 1 beweist, sollten die Feinde nicht nur hin
gerichtet, sondern auch bestattet werden. Das ist 
nicht etwa eine nachträgliche Anwandlung von 
Menschlichkeit, wie sie das arabische Sprichwort 
so gut. bezeichnet: ,jiktil el katil we jimsi fi 
genäzetoh' = ,Er tötet den Toten und geht dann 
mit seinem Begräbnis'. Im Gegenteil, durch das 
Verschwinden vom Erdboden wird der Feind 
vollkommen unschädlich gemacht, er ist jetzt ,tot 
und begraben'. Daher mochte zu dem offiziellen 
Ritus auch das Bestatten der Figuren gehören. 
Das erklärte zudem, warum man bisher diese Fi
guren nur auf den Residenzfriedhöfen gefunden 
hat; nachdem man bei einer Zeremonie über die 
Bilder der Feinde die Vernichtungsformel rezitiert 
hatte, brachte man sie zum Friedhof und legte 
sie in irgendeinem Privatgrabe nieder, nicht inner
halb der Bauten des Königsgrabes selbst, weil 
diese zu einem geheiligten Bezirk gehörten. Da
mit erklärte sich beispielsweise das Unterbringen 

1 ,Quelques-unes de ces figures, qui mesurent de dix 
;'i quinsse centimetres environ, etaient enfennees dans de 
petits cercueils faits egalement en terre sechee'; C a p a r t in 
P o s e n er, ebenda S. 8. 

der Statuetten in einer wesentlich älteren Mastaba, 
an der der Totendienst längst eingestellt sein 
mochte. Auch unser Beispiel fügte sich so gut 
ein; man brachte die Figuren von dem Ort, an 
dem die Riten vollzogen worden waren, in einem 
Krug zum Westfriedhof und vergrub ihn vor der 
Anlage des Rftor II. — Diese Erklärung kanu 
aber erst als wohlbegründet vorgetragen werden, 
wenn die näheren Fundumstände der Figürchen 
auf dem amerikanischen Grabungsabschnitt be
kanntgeworden sind. Sollte sich herausstellen, 
daß sie in der unterirdischen Sargkammer lagen, 
so könnte ein nachträgliches Niederlegen — unter 
Wiederöffnung der Kammer — nicht angenommen 
werden, und man müßte den Ritus der Unschäd
lichmachung der Feinde hier mit dem Begräbnis 
des betreffenden Privatmannes in Verbindung 
bringen, so wie es wohl schon bei den Holz-
statuetten Boston Bulletin X I , S. 62 anzunehmen ist. 

5. Die Mastaba S 677 /817 . 

(Abb. 11.) 

Wie im Osten ist die Mastaba des R'wr II 
auch an den übrigen Seiten Aron Gräbern umge
ben, die sich an die Außenwände anlehnten, um 
damit eine Mauer des Oberbaues zu ersparen. 
Masfaba S 677/817 benutzt so die Südwand fast 
in deren ganzen Breite und schließt im Osten 
mit der Linie der vorderen Hofmauer ab, schein
bar um die Anlage in gleicher Höhe mit den 
Nachbargräbern im Süden und Norden zu halten 
und eine regelmäßige Zeile von R'wr II bis 
S 794 herzustellen; siehe den Plan am Ende des 
Bandes. 

Das Ostende liegt also im Norden an dem 
Serdäb der angrenzenden Masfaba; aber hier 
zeigte es sich, daß dessen Südwand sich umge
kehrt an die Nordwand von S 677/817 anlehnt, 
während der Hauptbau des R'wr älter ist und 
von unserer Mastaba mitbenutzt wird; siehe Plan 
und Schnitt E — F , Giza I I I , Abb. 44. Somit hat 
also R'wr II zuerst seinen Tumulus errichtet, 
dann wurde im Süden S 677/817 angefügt, das 
seine Front in einer Flucht mit der von S 794 
hielt, und zuletzt legte R'wr II seinen Hof mit 
dem Serdäb an, wobei er im Osten die Abschluß
linie der beiden südlichen Anlagen fortsetzte. 

Die relative Zeitbestimmung der Mastabas 
unserer Gruppe ist somit gegeben, und fast schien 
es, auch die absolute, da sich auf Blöcken im 
Innern des Serdäbs des R'tor Datierungen fan
den — aber leider ohne den Namen des Königs. 
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Abb. 11. Plan der Gräber südlich von R'wr II. 

Die Aufschriften in roter Tinte stehen auf vier 
nebeneinanderliegenden Werksteinen, die nur ober
flächlich geglättet waren; es handelt sich um 
Steinbruchmarken, 1 die bei der endgültigen Glät
tung verschwinden sollten; siehe Abb. 12. In der 
oberen Reihe ist die Schrift am besten bei dem 

Quader am linken Ende erhalten: | ^ — C~3 
< = = > ® ,Jahr (nach dem) elften Mal der Zäh-

III? v ' 
lung, dritter Monat der Winterzeit, Tag 3? ' . Auf 
dem rechts anschließenden mittleren Block läßt 

1 Siehe dazu Giza I, S. 157 f. 

die Verwitterung keine Wiederherstellung der 
Inschrift zu, von dem rechten ist das linke Ende 
mit der Angabe des Tages bei dem Zurecht-
hauen abgebrochen worden; bei dem darunter
liegenden war der Anfang der Aufschrift nicht 
mehr zu erkennen. Am Schluß scheint ^ zu stehen; 
damit ergäbe sich eine Verschiedenheit in der 
Schreibung der Monatstage, einmal scheinen sie 
mit senkrechten, das andere Mal mit waagerechten 
Strichen bezeichnet; aber die Lesung ist auf dem 
ersten Stein nicht sicher. Andererseits ist auch 
eine verschiedene Schreibung von prj-t zu be
obachten. Auf dem Block oben links werden 
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<=> und £ i getrennt, in den beiden anderen Fällen 
in einer Ligatur vereinigt. Bei dieser Ligatur, die 
wie g> aussieht, erwartete man am unteren Ende 
noch einen kleinen waagerechten Strich, wie 
Möl ler , Paläographie I, Nr. X X I X ; Hatnub 26, 
8; vielleicht stand er ursprünglich da und ist nur 
verwittert. 

Man könnte versucht sein, den im Datum 
fehlenden Königsnamen aus dem Siegelabdruck 
zu bestimmen, der im Grabe des E'iur gefunden 
wurde und Ddkh* — Asosis nennt, Giza III, 
Abb. 45, Nr. 7. Doch beweist die wiederholte 

Abb. 1 2 . Steinbruchinschriften auf Blöcken von B.'wr II. 

Nennung des Anubis auf dem Abdruck, daß das 
Siegel der Verwaltung der Totenstiftung des 
Königs angehört und daher für die Datierung 
der Anlage nicht herangezogen werden kann; 
siehe dazu Giza VII, S. 238 f. 

Der Oberbau ist seiner Werksteinverkleidung 
fast vollständig beraubt worden; wohl von den 
Inhabern der späteren kleinen Anlagen neben 
und in der Mastaba. Von der untersten Schicht 
waren noch in situ erhalten ein Stück an der 
Front, auch die Südostecke, und einige Quadern 
an der Südseite. Damit sind die Begrenzungen 
bis auf den westlichen Teil gegeben. Hier läuft 
eine Bruchsteinmauer Nordwest—Südost. Ob diese 
Unregelmäßigkeit durch die Werksteine der 
Außenwand ehedem ausgeglichen war, läßt sich 
nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Der Um
stand, daß die Mastaba der Hnjt und weiter süd
lich S 696/703 so dicht an der Schräge liegen, 
daß ein nachträglicher geradliniger Abschluß 
nicht möglich erscheint, ist nicht entscheidend; 
denn die Werksteinmauer könnte vorher abge
rissen worden sein. Wahrscheinlicher aber ist, 
daß man sich damit begnügt hatte, die Wand in 
Bruchstein aufzuführen, zumal die den Besuchern 
abgewendete Seite des Grabes oft sehr nachlässig 
behandelt wird; siehe unter anderem Giza VII, 
S. 158 und vergleiche dazu S. 90 f. Man wird das um 
so eher annehmen dürfen, als die Ma?taba keinen 
selbständigen Bruchsteinkern hatte, sondern im 
Innern mit Schotter gefüllt war; siehe weiter unten. 

Im nördlichen Teil der Vorderwand ist zwi
schen zwei Kalksteinpfosten eine Scheintür ein
gesetzt; sie scheint die einzige Opferstelle gewesen 
zu sein; denn wenn auch der Südteil der Front 
verbaut ist, so läßt sich der jetzige Befund der 
Mauer doch am besten erklären, wenn sie glatt 
durchlief. Auch paßte dazu, daß die Scheintür 
nicht nahe dem Nordende, sondern am Anfang 
des ersten Drittels der Arorderseite angebracht 
ist. Jedenfalls aber bezeichnete sie die Haupt
opferstelle, denn ihr war ein schmaler Kultraum 
vorgebaut. Man hatte im Süden hier eine Ver
bindungsmauer zu der Rückseite der Mastaba des 
'Itj gezogen, die also damals wenigstens im Roh
bau fertiggestellt sein mußte. Im Norden der 
Scheintür wurde eine Parallelmauer im Abstand 
von 1,14 m nur 1,80 m nach Osten geführt, die 
verbleibende Lücke von 0,80 m zwischen ihrem 
Ende und der Rückwand des 'Itj bildete den 
Eingang zur Kammer. 

Kulträume in Form einer tiefen Nische sind 
im späten Alten Reich sehr häufig; für unseren 
Teilabschnitt siehe oben S. 22 Ma§taba S 501/589, 
weiter unten die Gräber S 796, 'Idtc I und 'Itj. 

Gewöhnlich aber sind sie im Block der Mastaba 
ausgespart, während in unserem Falle die Kammer 
außen an dem Grabblock liegt. Das erklärt sich 
daraus, daß sie im ursprünglichen Plan nicht vor
gesehen war, denn ihre Wände sind nicht im 
Verband mit dem Block gemauert. Man hatte 
sich erst nachträglich entschlossen, die Kultstelle 
an der Front des Grabes nicht unter freiem 
Himmel zu lassen. 

Im Innern des Oberbaues fanden sich nicht 
weniger als zwölf Bestattungen, aber nur ein 
Teil von ihnen gehört zu der Anlage. Der Grab
herr dürfte in Schacht S 677 beigesetzt sein; 
wenn dieser auch nicht die größte Sargkammer 
aufweist, so spricht doch seine Lage für das 
Hauptbegräbnis; er ist unmittelbar vor der Schein
tür in den Boden der Kultkammer gehauen. 1 

In einer Tiefe von 6,10 m liegt die regelmäßige 
rechteckige Sargkammer im Westen der Sohle. 
In ihrem westlichen Teil ist eine Vertiefung zur 
Aufnahme der Leiche in den Felsboden gehauen. 
Da der Tote Süd—Nord gebettet wird, mit dem 
Kopf im Norden, lag dieser in der Tiefe der 
Mitte der Scheintür gegenüber. 

1 Schächte, die vom Boden des Kultraumes in die 
Tiefe führen, sind im späteren Alten Reich nicht selten; 
siehe N/r, Giza VI, Abb. 3, Kdfjj ebenda Abb. 21, HnÜcfws 
VIT, Abb. 28. 
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Neben Schacht 677 käme 817 für die Haupt
bestattung in Betracht, da er größer und tiefer 
ist und die Beigaben aus der geräumigen Kam
mer auf ein reicheres Begräbnis weisen. Aber er 
liegt weit ab von der Hauptkultstelle, im Süd
westen des Blockes. Die Wände des Schachtes 
sind mit Werksteinen verkleidet und liegen inner
halb einer Ziegelaufmauerung. Diese ungewöhn
liche Verbindung von verschiedenen Arten des 
Werkstoffes erklärt sich aus der Bauart der 
Ma§taba. Sie besitzt keinen festen Kern, um den 
später ein Mantel gelegt wurde; die aus Werk
steinen bestehenden Außenseiten sind vielmehr 
zugleich mit dem ganzen Bau hochgeführt wor
den, dessen Inneres mit Schotter gefüllt war. 
Nach der Regel mußten dabei die Schächte die 
gleiche Verkleidung wie die Außenseiten haben, 
in unserem Falle also mit Werksteinen aus
gemauert werden. In der Schotterfüllung 
schienen dem Baumeister aber die nur einen Stein 
dicken Mauern nicht genügend Halt zu haben, 
und er umgab sie daher mit einer Packung aus 
Ziegelmauerwerk. Das wird durch die Beispiele 
von unbedeutenderen Werksteinmastabas mit 
Schotterfüllung bestätigt, in denen Ziegelschächte 
beobachtet wurden, die zwecks größerer Festig
keit ebenfalls in einen Block von Ziegelmauerwerk 
gesetzt sind, wie Giza VI I , S. 126 und 143. 1 

In der großen Sargkammer, die im Westen 
der Schachtsohle liegt, 8 ist die Bodenvertiefung 
zur Aufnahme der Leiche im östlichen Teil aus
gehauen. Die Bestattung war geplündert, doch 
fanden sich noch einige Beigaben, vier Kanopen 
und ein Tonkrug. Die Kanopen sind aus Kalk
stein und haben die durchschnittliche Höhe von 
0,24 m. Ihre Form zeigt leichte Unterschiede, 
die Breite der Aufsatzfläche schwankt ebenso wie 
die Linie der Schultern; siehe Taf. 8 a ; der Rand 
ist bei dem ersten Stück von links senkrecht, bei 
dem zweiten abgedacht, bei dem dritten außen 
zugespitzt, bei dem vierten verbreitert er sich 
nach oben. Auch ist die Rundung der Deckel 
verschieden. Die Unterschiede sind gewiß nicht 
zufällig, sondern zeigen an, daß jeder Krug einen 
anderen Inhalt haben sollte; siehe unter anderem 
Giza VI I , S. 228. — Außer den Kanopen wurde 

1 Nahe der Mündung lag die obere Hälfte der Schein
tür des 'Ibib, die Giza VII, S. 241) f. mit ähnlichen Stücken 
veröffentlicht ist; wahrscheinlich geriet sie nur zufällig hier
her und diente nicht als Verschluß der Schachtöffnung. 

8 An der Nordwand des Schachtes ist eine unfertige 
Nische zu bemerken; ob man hier ursprünglich den Sarg
raum anlegen wollte? 

ein ungefähr ebenso hoher glatter Tonkrug ge
funden, breit-oval, mit niedrigem Hals und gerun
deter Lippe, siehe Taf. 8 b. 

Von den übrigen Schächten dürfte wohl keiner 
zu der Mastaba gehören; nur S 704 käme viel
leicht in Frage, da er mit — 6,5 m annähernd 
die gleiche Tiefe wie S 817 und S 677 hat ; 1 auch 
müßte die Ziegelausmauerung bei einem Neben
grab nicht gegen die Zugehörigkeit sprechen. 
Aber um die Öffnung war in einiger Entfernung 
eine Mauer aus Werksteinen gezogen, deren glatte 
Seiten nach außen liegen. Wahrscheinlich dürfte 
es sich also um eine ganz späte Bestattung han
deln, bei der auf den Trümmern der Mastaba 
ein kleines Grab in Form eines ummauerten 
Schachtes errichtet wurde; zu solchen Miniatur-
mastabas siehe unter anderem Njht oben S. 28 
und Giza V, S. 154, 178, VI, Abb. 54, 57, VI I , 
Abb. 15. Diese Annahme wird durch S 655 in 
der Nordostecke unserer Mastaba bestätigt, das 
nicht anders gedeutet werden kann; hier ist noch 
die westliche Hälfte des Grundrisses erhalten, die 
Hausteine überall mit der glatten Seite nach 
außen. Wenn hier Schacht und Sargkammer klein 
und unregelmäßig sind, so konnten bei S 704 die 
größere Tiefe und der geräumigere, gut ausgehauene 
unterirdische Raum höchstens so erklärt werden, 
daß der Schacht zwar zur Anlage S 677/817 ge
hörte, aber zunächst unbenutzt blieb 8 und erst in 
wesentlich späterer Zeit für ein Raubgrab ver
wendet wurde. Noch später hat sich eine Be
stattung an die Westseite der Ummauerung von 
S 704 gelegt; denn anders kann die rechteckige, 
mit Bruchsteinen ausgemauerte Vertiefung wohl 
nicht gedeutet werden. 

Reste der Ummauerung eines Schachtes 
liegen vielleicht auch bei der Steinsetzung nörd
lich S 675 vor, der selbst halb mit Bruchsteinen 
und halb mit Werksteinen ausgekleidet ist. — 
Schacht 7 3 7 3 liegt am Südende einer größeren 
rechteckigen Mauerung, bei der die glatten Seiten 
der Hausteine nach innen gerichtet sind; vielleicht 
war es ursprünglich der Serdäb der Mastaba, 
der später von S 737 benutzt wurde; siehe ent
sprechend bei Hsj, Giza VI , Abb. 57 und S. 166 

1 Die Maße sind wie bei S 817 vom jetzigen Niveau, 
nur wenige Steinlagen über dem Boden, genommen; es fehlt 
also der restliche, durch den Oberbau führende Teil. Ur
sprünglich betrug die Tiefe rund — 10 m. 

8 Unbenutzte Sehächte siehe zum Beispiel Giza VI, 
Abb. 64 und S. 184. 

3 Im Schutt des Schachtes kam eine Opferplatte zum 
Vorschein. 
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und bei S 8/82 ebenda Abb. 59 und S. 174. Die 
unterirdische Kammer liegt bei S 737 im Norden, 
ebenso wie bei dem nördlich anschließenden, 
mit Bruchsteinen verkleideten S 645. Zur Aus
mauerung des östlich von S 737 gelegenen S 736 
wurden im Norden Werksteine, im Osten Bruch
steine und im Süden und Westen Ziegel ver
wendet. 

Vier Gräber liegen am Südrande der Mastaba, 
die beiden mittleren, 738 a—b, so nahe, daß bei 
ihrem Bau die Verkleidung abgerissen werden 
mußte oder schon verschwunden war. Schacht 738 c 
ist im Süden von Bruchsteinen, an den übrigen 
Seiten von Ziegeln eingefaßt. 

Die lleliefbruckstücke. 

(Abb. 13—15.) 

a. Schacht 735. 
Über der Mündung des Schachtes fanden wir 

als Decksteine das Bruchstück einer Darstellung 

Pantherfell zusammenhält. Sonst müßte es der 
Daumen der Hand sein, die die Frau auf seine 
Schulter legt; dann fehlte jedoch die Angabe der 
übrigen Finger; siehe etwa Giza VI , Abb. 11. 

Die Frau hat um ihr Haar eine Binde ge
legt, mit einer Papyrusdolde an der Stirn und am 
Hinterhaupt. Diese Art der Verzierung ist nicht 
gewöhnlich; meist zeigt sich nur rückwärts eine 
Schleife mit gegeneinandergesetzten Papyrusdol
den, wie unten Abb. 15; oder der Reif ist rings
um mit Rosetten aus Papyrusdolden und i^-Vögeln 
besetzt, wie S c h ä f e r , Propyl. 270. Daneben wer
den von Frauen Bänder getragen, die mit Lotos
blüten verziert waren, wie F e c h h e i m e r , Plastik 
115. In anderen Fällen bekränzen sich die Frauen 
mit frischen Lotosblumen, wie S c h ä f e r , ebenda 
250, F e c h h e i m e r , ebenda 124, Giza V, Taf. 16a 
und Abb. 48, Vorbericht 1928, Taf. 6. Im Flach
bild wird dabei der Schmuck des Stirnbandes 
meist nur an der dem Beschauer abgewendeten 
Seite des Kopfes wiedergegeben, um Band und 
Haartracht nicht zu verdecken. So könnten in 

Abb. 13. Reliefbruchstück, als Deckstein von S 735 verwendet. 

und die rechte Hälfte eines Architravs gelegt; 
die Stücke waren von zwei fremden Gräbern 
gestohlen worden; vergleiche dazu oben S 590 
auf S. 24. 

Auf dem Bruchstück = Abb. 13 ist links der 
oberste Teil der Darstellung eines Paares zu sehen, 
in gutem Flachrelief gearbeitet. Der Mann trägt 
Strähnenfrisur, Kinnbart und Halskragen; auf 
seiner linken Schulter bemerkt man eine drei
eckige Erhöhung; sie muß wohl zu dem Verschluß 
eines Gewandstückes gehören, wenn die Form 
auch nicht zu der Schließe paßt, die hier oft das 

unserem Beispiel die Papyrusdolden an Stirn und 
Hinterkopf andeuten, daß der Reif ringsum mit 
Blumen verziert war. 

Vor dem Paar steht oben noch ein Teil der 
Opferliste, wie oft in vertieftem Relief; siehe 
z. B . Giza VI, Abb. 72 und Taf. 18b—c; VII , 
Taf. 16b. In der oberen Zeile unserer Abb. 13 
werden die Nummern 30—32 des üblichen Ver
zeichnisses genannt; t-wt und t-rik kommen zwar 
auch als Nr. 20—21 vor, ihnen aber folgt als 22 
nmi't-dir-t, wozu die Spuren unserer dritten 
Nummer nicht passen, während sich die Zeichen 
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reste eher zu 3 2 = 8 n ergänzen lassen, wenn 

auch das links Uber s = stehende Zeichen uner
klärt bleibt. Mit der üblichen Schreibweise stimmt 
aber auch das Wortzeichen O bei 30 nicht über
ein, gewöhnlich steht das konische Brot. Die 
zweite Zeile beginnt mit npi-t,1 mit 0 0 0 deter
miniert; ihm folgt =msie-t, das vielleicht 

eine Speise aus Weizen (stc-t) bezeichnet und in 
der Liste gewöhnlich ohne Deutezeichen bleibt; 
sonst erhält es immer die Bezeichnung der Por
tionen: O l l oder ähnlich, die aber hier bei 
msw-t fehlt. Als letzte Nummer steht dsr-t. Die 
drei Gaben entsprechen Nr. 62—64 der normalen 
Liste. 

Da die obere Zeile mit Nr. 30 beginnt, muß 
über ihr eine weitere mit Nr. 1—29 gestanden 
haben; sie selbst aber enthielt 31 Bestandteile, 
da am Anfang der unteren Reihe Nr. 62 steht. 
Will man nicht annehmen, daß zwei Nummern 
ausgelassen wurden, so wäre der Wechsel in der 
Anzahl bei einem normal angelegten Verzeichnis 
nicht möglich, weil die Fläche meist durch senk
rechte und waagerechte Leisten oder Rillen gleich
mäßig in Rechtecke aufgeteilt wird. In unserem 
Falle aber fehlt jede Begrenzung der Zeichen
gruppen, so daß durch ein engeres Zusammen
rücken unsere erste Zeile zwei Bestandteile mehr 
aufnehmen konnte als die ihr vorangehende. Mit 
der dritten Zeile endete die Liste, die etwa 
94 Nummern enthielt. Unser Block schloß die 
Darstellung nicht oben ab, da ja eine Zeile des 
Verzeichnisses fehlt. Damit erklärt sich auch das 
Fehlen einer Beischrift zu den Figuren. Namen 
und Titel werden in kurzen, senkrechten Zeilen 
auf dem verlorengegangenen obersten Stück gestan
den haben. 

Das Bruchstück Abb. 13 gehört ohne Zweifel 
zu einer Speisetischszene, die sich im wesentlichen 
wiederherstellen läßt. Links s a ß 2 der Grabherr 
mit seiner Gemahlin vor dem Opfertisch. Aus 
der Länge der Zeilen der Speiseliste läßt sich er
schließen, daß nicht die häufigere Darstellung 
gewählt wurde, bei der rechts vom Tische nur 
mehr wenig Raum verblieb; unser Bruchstück 
nahm nur ein Drittel der Länge der Wand ein. 
Daher muß sich rechts die Wiedergabe von 

1 Oder nplw-t, wie Giza III, Abb. 17; vergleiche auch 
Wb. 2, 248. 

2 Er stand nicht etwa wie bei der Opferszene in 
HntkhcS, Giza VII, Abb. 32; denn sonst müßte das obere 
Ende des Stabes erscheinen. 

Opferriten, Gabenträgern oder auch einer großen 
Auswahl von Speisen angeschlossen haben, wie 
etwa Giza VII, Abb. 32, 70, 87. 

Der zweite Block, der zur Bedeckung der 
Schachtöffnung verwendet wurde, stellt die vor
dere Hälfte eines beschrifteten Architravs dar = 
Abb. 14. Da die Inschrift in vertieftem Relief 
ausgeführt ist, dürfte das Stück eher Uber einem 
Grabeingang als über einer Scheintür gesessen 
haben. Die drei Zeilen sind unfertig geblieben; 
bei den beiden ersten ist ein wenig über die 
Hälfte ausgehauen, von der dritten nur der An
fang. Die anschließende Fläche ist leer, nicht 

Abb. 14. Areliitravbruchstück, als Deckstein von S 735 
verwendet. 

etwa abgemeißelt; doch war von der zu erwar
tenden Vorzeichnung in Tinte keine Spur mehr 
zu sehen. Zu solchen unvollendeten Stücken ver
gleiche Giza VII, Abb. 50 mit S. 133ff. und 
Abb. 50 mit S. 143 ff. 

Zeile 3 n U ^ l e e i . 

1. ,Der König sei gnädig und gebe, und 
Anubis, der au der Spitze der Gotteshalle ist, sei 
gnädig und gebe, daß er begraben werde (im) 
Westen' — 2. ,und daß ihm ein Totenopfer dar
gebracht werde am Tag, der das Jahr eröffnet, 
am Thotfest, am ersten Jahrestag, am icig-Yest1 — 
3. ,dem Vorsteher der Botschaften der Mann
schaften des Hofes . . .' 

In der ersten Zeile ist sh ntr sicher, von 
hntj sind nur mehr Spuren vorhanden. Hinter sh 

ist der Sarkophag zu erkennen, ^ p fehlt; 
es schließt sich imnt't ohne smj-t an. Die dritte 
Zeile sollte nur Titel und Namen des Grabin
habers enthalten. Ob das imj-r) wp-wt J>rj-ei mit 
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Abb. 15. Reliefbruchstück, als Deckstein von S 738 a 
verwendet. 

dolden-Verzierung. Diesmal ist am Hinterkopf 
eine stilisierte Schleife zu sehen, eine Rosette, 
von der seitlich zwei Dolden ausgehen und schräg 
nach unten zwei Bänder herabhängen; eine weitere 
Dolde schaut an der Stirn hinter dem Reif her
vor. Der Haarschmuck verbindet also die Vor
stellung eines Bandes mit Schleife mit der eines 
Blumenkranzes, wie etwa S c h ä f e r , Propyl. 
Taf. 8 aus dem Mittleren Reich. 

Das Stück stammt wohl aus der Kammer 
der gleichen Mastaba wie das des nahegelegenen 
Schachtes 735; der Stein ist derselben Art, und 
die Flachbilder zeigen volle Ubereinstimmung in 
der Ausführung. Diese ältere Mastaba wurde also 
zur Zeit von S 735 und 738 a abgetragen. Ihr 
Standort läßt sich aus der Fundstelle der Bruch
stücke nicht bestimmen. Zunächst käme wohl die 
ganz nahe gelegene Anlage des 'Itj in Frage; ihr 
Oberbau war damals schon stark zerstört, wie 

das neben S 735 liegende Grab S 676/707 beweist; 
siehe weiter unten. Aber es ist auch die Mastaba 
des K)jkrpth im Südosten der Schächte in Betracht 
zu ziehen. Freilich könnten die Stücke auch aus 
einer entfernteren Anlage geraubt sein, wie etwa 
in dem Fall Sinhn, Giza V, Taf. 19b und S. 182, 
wo die Scheintürtafel eines rund 200 m ent
fernten Grabes als Deckstein eines Schachtes 
verwendet wurde. 

Der Anhau im Osten = S 676/707. 

In dem Raum zwischen der Mastaba 677/817, 
ihrem Kultvorbau und der Mastaba des 'Itj hat 
sich in späterer Zeit Grab S 676/707 eingenistet, 
das in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung ist. 
Zunächst möchte man in ihm die Begräbnisstätte 
von Angehörigen des Besitzers der Mastaba 
677/817 vermuten, doch ist das eine Täuschung; 
denn bei dem Anbau wurde die Vorderseite der 
älteren Anlage stark beschädigt. Auch dürfte eine 
größere Zeitspanne die beiden Gräber trennen. 
Die Front von S 676/707 liegt nämlich in dem 
rückwärtigen Teil der Mastaba des 'Itj. Das setzt 
aber voraus, daß diese schon stark zerstört und 
teilweise bis zu den unteren Schichten abgetragen 
war. Zur Zeit der Erbauung von Grab S 677/817 
aber muß 'Itj noch unversehrt gestanden haben, 
da es dessen Westmauer mitbenutzt. Wie stark 
die Verwüstung der Anlage zur Zeit von S 676/707 
war, zeigt der Umstand, daß nicht nur dessen Front 
in den älteren Tumulus ragte, sondern davor 
noch ein Weg geführt werden konnte. Gegen 
Norden liegt nämlich in der untersten Schicht ein 
größerer Kalksteinblock, auf dem wohl die Schein
tür gestanden hatte. Davor fanden wir noch eine 
Opferplatte in ihrer ursprünglichen Lage mit 
Mörtel befestigt Phot. 631 und Abb. 16. Hier fanden 
also die Riten des Totenopfers statt, und wir 
müssen dafür einen freien Raum annehmen, einen 
Gang oder Weg, der sich an der Vorderseite des 
Grabes entlang zog und nach Osten noch tiefer 
in die Mastaba des schnitt. 

Grab S 676/707 benutzte also geschickt den 
Raum, der im Westen von der Front der Mastaba 
{577/817, im Norden von deren vorgebautem Kult
raum und im Osten von der Rückwand des 'Itj 
umschlossen war. Das Niveau legte man aber 
höher als das der Nachbarbauten, offenbar weil 
hier schon Abtragungen stattgefunden hatten, und 
im Osten ein neuer Boden entstanden war oder 
leicht hergerichtet werden konnte. Auch im Westen, 
an der Mastaba S 677/817, entfernte man, was nicht 

dem folgenden epr zu verbinden ist = , Vorsteher 
der Botschaften der Mannschaften . . . des Hofes', 

stehe dahin. Neben | ist oben links noch ein 

schmales waagerechtes Zeichen zu sehen; es folgt 
eine größere leere Fläche, dann ein unvollendetes 

, vielleicht zu imj-ri zu ergänzen. Der Befund 

zeigt, daß der Steinmetz die Zeichen nicht immer 
streng in der Reihenfolge der Inschrift ausge
meißelt hat; siehe auch Giza VI, Abb. 88 mit 
S. 223. 

b. Schacht 738 a. 
(Abb. 15.) 

Die Öffnung war mit einem ähnlichen Relief
bruchstück zugedeckt wie S 735; es bildete die 
obere rechte Ecke einer linksgerichteten Dar
stellung und zeigt die Köpfe eines Paares. Der 
Grabherr trägt wiederum die Strähnenfrisur und 
den Kinnbart; die Frau ein Haarband mit Papyrus-
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paßte, und verwendete die losgebrochenen Werk
steine wieder, so zu der einzigen selbständigen 
Südmauer. 

Das Grab besteht nur aus Schächten und 
Statuenkammern. Die Kultstelle liegt im nörd
lichen Teil der Vorderseite. Die hier vor der 
Scheintür (siehe oben) in den Boden eingesetzte 
Opfertafel trägt auf der Oberfläche drei -̂fl-̂  

Abb. 16. Die Opferplatte vor S G84. 

miteinander verbunden in Flachrelief; darüber 
sind drei rechteckige Becken eingeschnitten, siehe 
Phot. 534 und Abb. 16. Zu dieser in dem späteren 
Alten Reich häufigen Form der Opfertafel ver
gleiche unter anderem F i r th -Gunn , Teti pyr. 
cem. I I , Taf. 11. 

Die drei Bestattungen liegen dicht nebenein
ander. Für den Grabherrn dürfte S 684 bestimmt 
gewesen sein, da er die größte Tiefe hat und 
allein eine geräumige Sargkammer aufweist. Alle 
Begräbnisse waren geplündert und nur Reste von 
Knochen in 676 und von Tonware in 684 übrig
geblieben. 

Die Statuenräume liegen am Süd- und Nord
ende der Anlage, tief und dicht neben den 
Schächten. Für den nördlichen wurde die Süd
wand der Kultkammer vou S 677/817 mitbenutzt; 
man zog ihr parallel eine Bruchsteinmauer und 
verengte den so entstandenen Raum durch 
Blöcke im Westen und Osten; siehe die Feld
aufnahme 530. Infolge von Plünderung und Ab
tragung ist ein Teil des Inhalts verlorengegangen 
und der Rest war nicht unversehrt geblieben, da 
die Figuren aus Holz gearbeitet waren. Gesichtet 
wurden: 

1. Vertreterin eines Dorfes, die die Abgaben 
in einem Korbe auf ihrem Kopfe trägt. Das 
Stück war sehr morsch und konnte nur nach 
Härtung mit Paraffin geborgen werden; siehe 

die Feldaufnahme 530. — Die Haltung der Bäuerin 
ist die übliche, mit der einen Hand stützt sie den 
Korb, die andere hängt senkrecht herab. Auf den 
Flachbildern des Alten Reiches sind die Füße 
der Dörflerinnen meist geschlossen, in den spä
teren Rundbildern hat man sie wie in unserem 
Beispiel, soviel ich sehe, überhaupt nur schreitend 
dargestellt. Auch ist zu bemerken, daß dabei als 
Abordnungen der Stiftungsguter nur mehr Frauen 
erscheinen, während man ehedem wechselte und 
je nach dem Geschlecht der Dorfbezeichnungen 
einen Mann oder eine Frau auftreten ließ. Jetzt 
wählte man ausschließlich Bäuerinnen, weil mau 

die Güter allgemein als ® oder Q | _ j bezeichnen 
wollte. Meist dürften wohl auch nur traditionelle 
Weiterführungen der alten Bilder vorliegen und 
ihnen in Wirklichkeit keine Stiftungsguter mehr 
entsprochen haben. Nach dem Ende des Alten 
Reiches wird ja auch die Wiedergabe der Dörf
lerinnen im Flachbild vernachlässigt. 

Der Korb, den unsere Bäuerin trägt, hat 
einen länglich-rechteckigen Schnitt; die Seiten
wände erhielten meist ein Netz von senkrechten 
und waagerechten Strichen, die das Flechtwerk 
andeuten; siehe zum Beispiel F i r t h - G u n n , Teti 
pyr. cem. I I , Taf. 29 B, S c h ä f e r , Propyl. 290. 
Die im Korbe untergebrachten Gaben sollten 
weit über den oberen Rand hinausreichen, und 
diese Fülle wird durch eine Wölbung angedeutet. 

2. Die Holzstatuette eines hockenden Kochs, 
der einen Feuerfächer in der einen Hand hält, 
war zerfallen, und es konnte nicht mehr festge
stellt werden, welchen Braten er zubereitete. Auf 
den Flach bildern begegnet uns der Koch mit dem 
Palmwedel fast ausschließlich bei dem Braten von 
Geflügel, wie Giza IV, Taf. 8, K lebs , Reliefs des 
A. R., S. 77. Ausnahmsweise werden aber auch 
FleischstUcke auf die gleiche Weise Uber dem 
offenen Feuer gebraten, wie ebenda S. 78; man 
vergleiche auch, wie in der Liste der für das 
w)h-(h benötigten Dinge, Giza V, S. 90 ff., Feuer
becken, Bratspieß und Wedel 1 genannt sind. Da 
eine sm?i-Gans und ein ihr geopfert und weder 
Herd noch Kochtopf angeführt werden, muß die 
junge Ziege auf gleiche Weise wie die Gans zu
bereitet worden sein. 

3. Bruchstücke eines hockenden Mannes, wohl 
eines Ofenschürers. 

Der zweite Serdäb schloß sich an die West
wand des Schachtes 707 an, siehe Abb. 11 und 

1 Das Wort ist trotz der sonderbaren Schreibung 
des zweiten Zeichens 'hn zu lesen, siehe Wh. 1, 22l>. 
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die Feldaufnahme 617; er war geplündert und zer
stört und ließ seinen ursprünglichen Inhalt nur 
noch in Anzeichen erkennen. Auch in ihm hatten 
Holzstatuen gestanden, darunter sicher Diener-
figuren; denn wenn auch die Diener selbst ver
schwunden waren, so fanden sich doch einige aus 
Kalkstein gearbeitete Gegenstände, an denen sie 
gearbeitet hatten, wie ein Mühlstein und ein 
Biertrog; es waren also Müllerin und Brauer ver
treten. — Der eigentümlichen Verbindung von 
Holz und Stein bei demselben Rundbild begegnen 
wir noch öfter, wie bei 'Idw II. Sie ist nicht so 
zu deuten, daß das Gerät in seinem wirklichen 
Werkstoff wiedergegeben werden soll; denn das 
träfe nur bei dem Mahlstein zu, nicht aber bei 
Töpfen und Schüsseln oder gar bei Körben wie 
Pliot. 530. Vielleicht war man sich bewußt, daß 
den Holzfiguren im Serdäb keine allzu große 
Dauer beschieden sein mochte, und darum sollten 
wenigstens die Geräte dem Verstorbenen ewig 
von Nutzen sein. 

Die Statuenräume und ihr Inhalt bieten uns 
einen guten Anhalt für die Zeitbestimmung des 
Grabes. Die Lage der beiden Kammern wurde 
oben S. 45 besprochen; zusammen mit der Störung 
der Nachbaranlagen weist sie uns frühestens ganz 
an das Ende des Alten Reiches. Der Umstand, 
daß alle Figuren aus Holz angefertigt waren, 
könnte uns noch weiter hinab, in die Zwischen
zeit, führen. Für Sakkara wird F i r t h -Gunn , 
Teti pyr. cem. I, S. 43 bemerkt, daß die Diener
figuren in der 6. Dynastie gewöhnlich in Kalk
stein gearbeitet waren, sich gelegentlich aber 
Figuren aus Stein und aus Holz nebeneinander 
fanden; in der herakleopolitanischen Epoche werde 
aber ausschließlich Holz verwendet. Doch dürfte 
dieses Bild der Entwicklung noch einige Korrek
turen erfahren, da es nur auf einem Teilabschnitt 
gewonnen wurde. — In Giza sind jedenfalls 
Gräber nachgewiesen, die nur holzgeschnitzte 
Dienerfiguren enthielten und doch noch aus dem 
Alten Reich oder aus dem Beginn der anschließen
den Zwischenperiode und nicht schon aus der 
10. Dynastie stammen. 

Einen weiteren Hinweis auf das Alter gibt 
die Auswahl der Darstellungen. Im späten Alten 
Reich werden meist nur bestimmte Diener wieder
gegeben, wie die Kornverreiberin, der Ofenschürer, 
der Brauer am Bottich und der Krugausreiber. 
Andere Figuren treten gewöhnlich erst viel später 
auf. So sind die Dorfvertreterinnen, soviel aus 
den Veröffentlichungen zu ersehen ist, bisher erst 
aus der ersten Zwischenzeit belegt. F i r t h - G u n n , 

ebenda S. 43 heißt es von der herakleopolitanischen 
Periode: ,There are one or inore women carry-
ing birds in their hands or with baskets on their 
heads as if bringing offerings to the tomb from 
the farms of the deceased.' 1 Es sind also die 
Dorfvertreter und Opferträger von den Wänden 
der Kultkammer hinabgestiegen und umstehen 
jetzt den Verstorbenen im Sargraum. Die Bäuerin
nen, F i r t h - G u n n , ebenda I I , Taf. 2 9 B stammen 
aus dem Grabe des Gmnj, das frühestens in die 
10. Dynastie zu setzen ist, wie der Name des 
Mrjkh*, ebenda I, S. 187, beweist. 2 Das Beispiel 
S c h ä f e r , Propyl. 290 gehört der 11. Dynastie an. 

Trotzdem darf man aus dem Auftreten dieser 
Figuren allein nicht schließen, daß das betreffende 
Grab schon in die 10. Dynastie zu setzen sei; 
denn in Giza fanden sie sich schon früher, wie 
im Grab des 'Idw II. Das gleiche wird daher 
auch für das Auftreten des Dieners gelten, der 
den Braten über dem offenen Feuer röstet; die 
Figur begegnet uns bisher erst nach dem Alten 
Reich, könnte aber nach dem Beispiel der Bäuerin
nen und der Boote in 'Idw II schon früher auf
getreten sein. 

In unserem Falle freilich kommen andere 
Anzeichen hinzu, die eine spätere Ansetzung 
nahelegen. Wenn insbesondere, wie oben erwähnt 
wurde, der Westteil der späten Mastaba des 
'Itj schon so abgetragen war, daß Vorderseite 
und Kultplatz von Grab S 676/707 in ihn hinein
ragten, so muß man wohl annehmen, daß der Bau 
erst nach der 6. Dynastie errichtet wurde. 

6. Mas taba S 794 . 
(Abb. 17 und Taf. 1.) 

a. Der Oberbau. 
(Abb. 17.) 

Südlich von S 677/817 steht eine große 
Mastaba, die wohl zu der Gruppe Kijkcdi — 
S 846/847 gehört. Sie mißt 21,75 X 10,90 m und 
ihre ursprüngliche Höhe betrug rund 6 m. Wie 
die genannten Nachbargräber und Ditjj (Giza VI I , 
S. 158, 230) ist sie ohne selbständigen Kern 
hochgeführt worden; die Außenseiten bestehen 
aus großen Nummulitquadern, das Innere wurde 

1 E s folgt: .Sometimes a whole procession of offering 
bearers aecompanied by a priest is provided.' 

* Da der Name des Königs nur in der Bezeichnung 
seiner Pyramide vorkommt, ist die Schlußfolgerung .These 
objects are thus dated to the Tenth Dynasty' nicht ganz 
zwingend. 



Abb. 17. Die Mastaba S 794, Grundriß und Schnitte. 
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mit Bruchsteinen und Schotter gefüllt. Von den 
abgetreppten Schichten stehen an einigen Stellen 
noch sechs an; da die oberste nicht Uber die 
Deckbalken der Kammer und des Serdäbs reicht, 
müssen wohl noch zwei weitere Lagen angenom
men werden. Die Blöcke sollten außen abgearbeitet 
werden, so daß die Abtreppung verschwand und 
glatte geböschte Außenwände entstanden; aber 
diese Arbeit wurde auch an der Vorderseite nur 
teilweise durchgeführt, an vielen Stellen stehen 
auch hier noch die Bossen an. 1 

Im Südteil des Baues ist eine Kultkammer 
ausgespart; 6,30 m von der Südostecke beginnt 
ein Rücksprung der Vorderwand von 3,30 m 
Breite. In seiner Mitte liegt der Eingang; er hat 
eine Breite von 0,90 m und führt 1,75 m nach 
Westen. Am Ende treten die Seitenwände beider
seits ein wenig zurück, um die Winkel für das 
Einsetzen der Tür zu bilden. Die Kammer selbst 
mißt 4,80 X 1,55 m und ist ganz mit geglätteten 
Nummulitquadern ausgekleidet. In ihrer West
wand stehen zwei Scheintüren, gleich weit von 
den Ecken entfernt; sie zeigten keine Spuren von 
Bebilderung oder Beschriftung, so daß uns der 
Name des Grabherrn unbekannt bleibt. 

Neben der Kammer zieht sich nahe der süd
lichen Außenwand ein langer schmaler Statuen
raum entlang. In seinem Westteil lagen noch 
eine Anzahl der Decksteine an ihrer ursprüng
lichen Stelle, im Osten dagegen sind die Mauern 
so weit abgetragen, daß sich auch das Fenster 
nicht mehr nachweisen läßt, das wohl in die 
Front der Mastaba mündete. 

Der Serdäb, der dicht neben der Südwand 
liegt und ihr parallel läuft, begegnet uns bei den 
großen Nachbarmastabas des Kij&wdi und S 846/847, 
die einem seiner Nachkommen gehört; so wäre 
es naheliegend, daß der Inhaber von S 794 eben
falls ein Verwandter des Kijkvdi war. Wir treffen 
eine ähnliche Familienüberlieferung in der Anlage 
der Statuenkammer auch zum Beispiel bei S&m-
nfr II—III und R'wr I—//. Unser Grab wurde 
vor der Vollendung von Mastaba S 846/847 er
richtet, da deren Vorbau die Rückwand von 
S 794 mitbenutzt, siehe Giza VI I , Abb. 76. Wenn 
aber auch keine Familienzusammenhänge zwischen 
den Inhabern der drei Masfabas bestünden, so 
könnten diese doch nicht zeitlich sehr weit aus
einanderliegen; dafür sind die Übereinstimmungen 
in dem Plan und in der Bauart zu groß. Für die 
Datierung des Kijkcdi siehe Giza VI I , S. 162. 

1 Die Andeutung einer Opferstelle an der nördlichen 
Außenwand fehlt. 

b. Die unterirdischen Anlagen. 
(Abb. 17.) 

Das Grab besitzt nur den einen Schacht 794, 
der fast genau in der Mitte der Längslinie liegt, 
aber aus der Achse nach Osten verschoben ist, 
von der Ostseite 3,90 m, von der Westseite da
gegen 5,90 m entfernt. Er hat eine Mündung von 
1 ,50X1,40 m und geht •—15 m in die Tiefe; da
von führen 8 m durch den Fels, wobei eine all
mähliche Erweiterung auf 1 ,65X1,65 m eintritt. 
Da die Mastaba keinen selbständigen Kern be
sitzt, erhielt der Oberteil des Schachtes eine 
Ausmauerung mit großen Nummulitquadern, wie 
sie bei den Außenseiten verwendet wurden. 

Die Sargkammer liegt an der Südseite der 
Sohle, der nördlichen Scheintür des oberen Kult
raumes gegenüber. Sie hat eine unregelmäßige 
Gestalt; ihre Länge beträgt 3,60 m, ihre Breite 
im Süden 2,60 m, im Norden nur 2,15 m. Auch 
die Höhe ist nicht ganz gleichmäßig, vom Ein
gang senkt sich die Decke ein wenig nach Süden. 
Der Boden des Raumes liegt 0,85 m tiefer als 
die Schachtsohle, der Eintritt wird durch eine 
Stufe erleichtert. Zu dieser altertümlichen An
ordnung vergleiche oben S. 7 f. 

In der Mitte der Kammer hatte man einen 
großen rechteckigen Felsblock stehen lassen und 
ihn zu einem Sarkophag ausgearbeitet, der 
2,50 X 1,16 + 0,85 m mißt und 0,30 m dicke Wände 
hat. E r wurde mit einem leicht gewölbten Deckel 
mit geraden Backenstücken verschlossen. Reste 
einer Holzkiste, die in dem Raum verworfen ge
funden wurden, stammen vielleicht von einem 
Innen sarg. 

Das Begräbnis war geplündert; von den Bei
gaben fanden sich noch eine Kanope aus Kalk
stein mit Deckel, Bruchstücke von drei weiteren 
Kanopen ähnlicher Art mit drei Kanopendeckeln, 
zwei größere und ein kleinerer. Ferner wurde 
ein dickwandiges gedrungenes Alabastergefäß 
gesichtet, mit eingezogenen Seiten und breitem 
Randwulst, eine entartete Form der Salbvasen, 
die bei Alabasterscheingefäßen häufiger gefunden 
wurde, Giza I, Abb. 11, Nr. 4—5, ganz selten 
bei der Tonware, ebenda Abb. 15, Nr. 3 mit 
Text S. 128. 

c. Die südlich anschließenden Gräber. 
(Abb. 17.) 

Zwischen der Vorderseite von S 794 und der 
Rückwand von Kijhrpth finden sich nur einige 
späte Schächte, von denen 710 und 739 vielleicht 
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zu einem kleinen Grabe rechts vom Eingang zur 
Kultkammer gehören; ebenso mögen 708, 708a 
und 729 c in einer Anlage vereint gewesen sein. 

Um die Südwestecke von S 794 legt sich 
der nördliche Vorbau von S 846/847, und an
schließend benutzt Kinfr für seinen Kultraum die 
Sudmauer; siehe Giza VI I , Abb. 76 und S. 188. 

Östlich von Kinfr lehnt sich Grab 766/766 a 
an die gleiche Südwand an, seine Vorderseite 
tritt nur ein wenig gegen die der älteren Anlage 
zurück. Der Plan der Anlage ist ungewöhnlich. 
Man erwartete zunächst den Zugang im Osten, 
da zur Zeit der Erbauung hier ein freier Raum 
lag, zu dem ein Weg von Norden führte; auch 
konnte man, falls die Mastaba des Hnmichtp 
schon stand, um deren Nordwestecke hierher
gelangen. Statt dessen ist die Front des Grabes 
nach Süden gerichtet; 1 hier liegt am Ostende der 
Eingang; er führt zu einem Ost—West gerichteten 
Gang, an den sich im Westen der Süd—Nord 
verlaufende Kultraum anschließt. An dessen West
wand steht zwischen zwei hohen Steinplatten, die 
wohl als Außenpfosten aufzufassen sind, eine 
Scheintür mit davorliegender Opferplatte. Weiter 
südlich ist eine zweite Opferstelle nur durch eine 
Kalksteinplatte im Mauerwerk angedeutet. 

Ebenso auffallend ist die Verteilung der 
Bestattungen. Schacht 766 b liegt hinter der nörd
lichen Scheintür; zwar entspräche es mehr dem 
Brauch, wenn Hauptopferstelle und Hauptbegräb
nis im Sudteil angebracht wären; aber die Ver
legung nach Norden ist auch sonst mehrfach 
nachgewiesen, und in unserem Falle wollte man 
die große Scheintür vielleicht nicht an die Stelle 
setzen, wo Gang und Kammer rechtwinkelig zu
sammenstoßen; so rückte man bei Spsj die Schein
tür des Grabherrn an das Nordende, damit sie 
nicht gleich beim Eingang im Süden liege; Giza 
VI, Abb. 61 und S. 174. 

Ganz gegen die Regel ist die Lage des 
Schachtes 766 a in dem Block östlich der Kult
kammer. Sonst hält man darauf, daß die Be
stattung sich westlich der Opferstelle befindet, 
damit die Riten vor dem mit dem Gesicht nach 
Osten gerichteten Verstorbenen verrichtet werden; 
in unserem Falle aber wendete der Totenpriester 
im Kultraum ihm den Rücken zu. Auch geht es 
nicht an, 766 b als späteres, nicht zum Grabe 
gehöriges Begräbnis zu erklären; denn in der 
Kammer war aus dem anstehenden Fels ein Sarg 

1 Ob damit etwa die Zugehörigkeit zu der Gräber
gruppe Klj&wdt, S 846/847, Kinfr angedeutet werden soll? 

Gfza VI I I . 

mit Deckel ausgehauen, was bei einer Raubbestat
tung ausgeschlossen erscheint. 

Anschließend an Mastaba S 766 und Kinfr 
ist im Süden eine größere Fläche unbelegt ge
blieben; abgesehen von den an den Rändern lie
genden S 763 a und 764a findet sich keine Spur 
eines Grabes, was angesichts der dicht zusammen 
liegenden Anlagen in den Nachbarbezirken schwer 
zu erklären ist. 1 Die Annahme, daß die Mastabas 
hier alle vollständig abgetragen seien, kann nicht 
aufrechterhalten werden, da ja wenigstens die 
Schächte vorhanden sein müßten, wie das der 
südlich anschließende Raum zwischen Kij&icdi 
und S 796 zeigt. Hier sind die Oberbauten rest
los verschwunden, aber zwölf Schächte beweisen 
die starke Ausnutzung der Fläche. Einige Gräber 
dürften bloß ummauerte Schächte gewesen sein, 
wie S 814 und 779 a, so wie das besser erhaltene 
des Schachtes 813; siehe Giza VI I , Abb. 67. Von 
den übrigen Bestattungen lagen wohl in einem 
gemeinsamen Grabe S 777—778 vor dem Vorbau 
des Kijhodi und S 811—812 südlich desselben. 

Von den Bestattungen ist an erster Stelle 
die des Schachtes 810 zu erwähnen. Die Nummer 
läßt sich nicht mehr mit Sicherheit mit einem der 
zwölf Schächte verbinden, da das 1914 unter
suchte Grab erst 1925 in den Plan aufgenommen 
werden konnte und von den Bezeichnungen 
unterdessen einige verwittert waren, aber die Lage 
östlich Kijhvdi ist bestimmt; es muß sich 810 
unter einer der später behelfsmäßig x + a ge
nannten Nummern verbergen. In seiner geplün
derten Sargkammer fanden sich Reste des Holz
sarges. Auf seiner östlichen Innenseite war am 
Nordende das Palasttor in bunten, leuchtenden 
Farben aufgemalt, daran schloß sich rechts die 
Speiseliste, wie auf dem Sarg des 'Jdw II. Der 
Name der Besitzerin ist MrrtitL Die wenigen 
Sargbruchstücke sind zur Zeit unzugänglich, ihre 
Zeichnung soll später nachgetragen werden. Von 
dem Schmuck der Leiche fanden sich noch Perlen 
aus Fayence, Karneol und Stein; sie stammen 
wohl von einer enganliegenden Halskette, wie sie 
Giza VII , Abb. 74 wiedergegeben und S. 179 ff. 
beschrieben ist. Solche Ketten tragen gewöhnlich 

1 Am SUdende führt eine starke Ziegelmauer nahe dem 
Nordende von Kijhodi nach Osten; sie liegt in einer Flucht 
mit der Nordkante von Mastaba S 796/796 a. Als Abschluß 
des freien Platzes hat sie keinen Sinn, ebensowenig als 
Hofmauer der Anlage des Kißwdl, die nach Süden offen 
liegt. Auch dürfte sie nicht von einer Ziegel mastaba stammen; 
denn dahinter liegt nur ein unscheinbarer Ziegelschacht 
ganz im Westen. 

4 
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Männer, aber auch S. Hassan, Excav. I I , Taf. 
52—53 wurde der gleiche Schmuck bei einer 
Frauenleiche gefunden. 

Bei S 811 lag die Leiche in der Kammer 
mit angezogenen Knien; die Orientierung war die 
übliche: Kopf Nord, Gesicht Ost. Auch S 812 
wurde unversehrt gefunden; die Kammer war 
noch verschlossen, aber die Leiche vollkommen 
zerfallen. In 809 muß der Tote auf dem 
Schachtboden bestattet worden sein, da eine 
Nische fehlt. 

Bei der südlichen Gruppe fällt die länglich
rechteckige Form von S 8 0 8 a und 814a auf. 
Bei 808 a ist im Süden, bei 814 a im Norden ein 
Teil nur als seichte Grube ausgehoben. In 808 a 
lag die Leiche im Schutt der Kammer mit dem 
Kopf im Süden, dem Gesicht im Osten; aus
geschlossen wäre nicht, daß man sie bei der 
Plünderung ganz umgedreht hätte. 

7. Die Mastaba des Hwfwdjnf'nh. 
(Abb. 18, 19 und Taf. 1 und 9.) 

Vor dem Südende von Kij&wdi wird der 
eben beschriebene Raum von einer größeren An
lage abgeschlossen, die im Osten einen Durch
gang längs der Rückwand von S 796 frei läßt, im 
Westen ganz nahe an Kißtcdi rückt und im Nor
den bis knapp vor dessen Eingang reicht. Die 
Längsachse des länglich-rechteckigen Ziegelbaues 
verläuft Ost—West, seine Front liegt im Norden. 
Auch hier hätte der Baugrund die normale Orien
tierung, mit Eingang im Osten, gestattet. Die Ver
legung nach Norden, auf den freien Platz vor 
Kij&icdi, wäre verständlich, wenn Hwftodjnf'nh zu 
der Familie des Inhabers der älteren Anlage in 
irgendeiner Verbindung stünde oder in dessen 
Totendienst angestellt gewesen wäre. 

Man könnte im Zweifel sein, ob der Ziegel
bau nicht ursprünglich eine Werksteinverkleidung 
trug; denn an seiner Südseite stehen westlich 
einige Kalksteinblöcke an. Bei einer vollständigen 
Ummantelung hätte freilich die dünne, den Gang 
im Osten begrenzende Ziegelmauer keinen Sinn 
gehabt; denn statt sie als Futtermauer zu ver
wenden wäre es einfacher gewesen, diesen Teil 
gleich ganz in Haustein aufzuführen, zumal der 
Gang im Innern vielleicht eine Verkleidung trug; 
siehe unten.1 

1 Man kann auch wohl nicht annehmen, daß man nur 
den massiven Westteil ummantelt, den Gang aber wie die 
Werksteinmastabas vorgelagerten Ziegelräume behandelt 
hätte, wie Htjj, Giza VI, Abb. 57, JJntklwi, VII, Abb. 28. 

Zu dem Kultraum gelangt man durch den 
am Ostende der Nordseite gelegenen Eingang; 
man betritt zunächst einen die ganze Tiefe des 
Grabes einnehmenden Gang; an dessen Südteil 
schließt sich westlich die Opferkammer in Gestalt 
einer offenen Nische. Die ganze Westwand der
selben wird von einer breiten Scheintür einge
nommen, die Seitenwände waren mit großen 
Kalksteinblöcken verkleidet. Diese Verkleidung 
greift seitlich auf den Gang über, auch scheinen 
sich Spuren derselben an dessen Südwand zu 
finden. Darnach wäre es möglich, daß man, wenn 
auch nicht den ganzen östlichen Raum, so doch 
seinen südlichen Teil mit einer Plattenverkleidung 
versehen hätte. Darauf könnte auch eine Stein
schwelle (?) am Ende des ersten Drittels des 
Ganges weisen. Das bedingte aber wohl den 
Abschluß des südlichen Teiles durch eine Tür; 
der nördliche, nicht verkleidete Teil hätte dann 
als Vorraum gegolten. Bei der starken Abtragung 
gerade des Ostteiles läßt sich aber keine Sicher
heit darüber erlangen und ebenso muß ungewiß 
bleiben, ob eine zweite Scheintür an der West
wand des Ganges direkt nördlich der Nische stand. 

Die Anbringung der Scheintür am Ende 
einer tiefen Nische ist für das Ende des Alten 
Reiches bezeichnend; auf unserem Abschnitt fin
den sich Belege bei Mastaba S 501/589, oben S. 22, 
bei S 796, 'Idw I und Kijhrpth, für den westlich 
anschließenden Abschnitt, siehe Giza VI I , Abb. 55. 

Die Scheintür hat einen Mittelteil mit zwei 
Pfostenpaaren, der aus e inem Block gearbeitet 
ist, und breite Seitenteile, die als drittes Pfosten
paar gelten können. Diese Zusammensetzung ist 
wiederum für den Ausgang des Alten Reiches 
bezeichnend; vergleiche unter anderem Minw, 
Giza VI , Taf. 23 c, Wrld, ebenda Taf. 24 b, 
'Imjstkij, ebenda Abb. 83 und Ptljhtp, Giza VII , 
Abb. 89. 

Am Fuß der Scheintür liegt eine schwere 
rechteckige, glatt gearbeitete Platte aus Tura.-
Kalkstein, auf der man die Opfer niederlegte 
und die Trankspenden ausgoß, wie bei &$3thtp II, 
Giza VI I , Abb. 55. — Die obere Hälfte der 
ganzen Westwand ist bis zur Höhe des Rund
balkens der Scheintür verschwunden. Die Ober
fläche der noch anstehenden Stücke hat durch 
Verwitterung so stark gelitten, daß die Inschriften 
zum Teil unlesbar geworden sind; siehe Phot. 738 
auf Taf. 9. 

Die sich entsprechenden Pfosten tragen die 
gleiche Beschriftung und Bebilderung; die inneren 
nennen den abgekürzten Namen des Grabherrn, 
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Abb. 18. Die Scheintür des HwftDdjnpn}}. 

die mittleren den vollen; die äußeren wechseln 
in der Bezeichnung, auf dem rechten steht der 
,schöne', auf dem linken der ,große' Name. Die 
Inschriftenzeilen lassen an einigen Stellen noch 
eine Rilleneinfassung erkennen; sie sind schmal 
gehalten und werden in ihrer Breite meist von 
einer größeren oder von zwei schmalen senk
rechten Hieroglyphen gefüllt. Nur am Schluß 
stehen auch Zeichengruppen nebeneinander und 
nehmen die ganze Pfostenbreite ein, was für die 
Ergänzung an den beschädigten Stellen von 
Wichtigkeit ist. 

Auf dem linken inneren Pfosten liest man 

[ 1 > ] * l i . 1 l 2 r t i l = C T 
,Der von dem großen Gott Geehrte, der Auf
seher der „Pächter" des Hofes, Djnßnh'. Mit 
imihw muß die Zeile begonnen haben, da sie nur 
bis zu dem unteren Architrav reichen konnte. 
Auf dem gegenüberliegenden Pfosten ist nur mehr 
der Schluß der Inschrift erhalten. Unter den 
Zeilen ist beide Male der Grabherr dargestellt, 
dünn und überschlank, wie dies am Ende des 
Alten Reiches häufig vorkommt. Er trägt einen 
weit abstehenden, aber kurzen Schurz, Halskragen 
und Löckchenperücke und hält in der einen Hand 

den Stab, in der anderen das Szepter. — Auf 
den mittleren Pfosten steht er an gleicher Stelle 
in derselben Tracht, nur daß die Strähnenfrisur 
an die Stelle der kurzen Perücke getreten ist. Die 
Inschrift gibt am Schluß Titel und den vollen 
Namen des Verstorbenen. Da die Pfosten bis zu 
dem oberen Architrav reichten, könnte einleitend 
eine Opferformel gestanden haben; sie müßte 
aber sehr kurz gewesen sein und konnte wohl 
keine der üblichen Bitten enthalten. Rechts er
kennt man noch j j j j p . • . J H ^ ^ 

| ^ "=*- ^ ^ • Zu Anfang 

nimmt die Gruppe nicht die ganze Zeilen-

breite ein, vor ihr ist noch Platz für ein schmales 
Zeichen; darunter sieht man eine Vertiefung, fast 
wie i 1, aber es mag sich um den obersten 

Teil des anschließenden f f ^ j handeln. Man darf 

daher ergänzen & j ] T ^ ^ 

,Vorsteher des Verwaltungssitzes der Pächter des 
Hofes'. Zu dem Titel siehe Giza VI , S. 19, zu 
der Genitivpartikel, die meist ausgelassen wird, 

3* 
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nungen gemeinsame Zeichen - 0, nicht & a ge
schrieben; so deutlicli bei der größeren Hiero
glyphe auf dem rechten Außenpfosten. Dabei 
kann nur eine Schreibung für dj = ,geben' vor
liegen,1 sie paßt aber eigentlich so wenig wie 
A n für das Alte Reich. Nach Wb. 2, 464 kommen 
A n und =__a erst im Mittleren Reich vor. Doch 
beweist eben unsere Inschrift, daß solche Schrei
bungen gelegentlich auch schon früher auftreten 
können. Unser Beispiel ist übrigens nicht das 
einzige, das dem Alten Reich angehört. Gunn 
führt in Studies in Egyptian syntax, S. 76, Nr. (9), 

Pyr. 1742 an: a .n (j (j ^a=^ ,gegeben wurde 

das Horusauge'; in einer Anmerkung verweist 
er auf ein noch früheres Vorkommen = Urk. I, 

q www 

36/15 ,die ich ihm gegeben habe'. Wenn 

aber =, fl vereinzelt schon so früli erscheint, so 
ist es nicht mehr unverständlich, daß unser Text, 
der ganz aus dem Ende des Alten Reiches stammt, 
nur dieses Zeichen für dj bei der Schreibung in 
den beiden Eigennamen verwendet. 

Diese Namen sind R a n k e , PN. noch nicht 
belegt, auch ist bisher keine Bildung rdj + 'nh + 
Gottesname aus dem Alten Reich nachgewiesen. 
Für die Deutung des Vollnamens stünden drei 
Möglichkeiten offen: 

1. ,Cheops hat Leben gegeben' = Hwfto dj-nf 
enh, die Sdm-nf-Form mit Voranstellung des Sub

jekts (Cheops) und dessen Wiederaufnahme durch 

das Suffix / . Man erwartete aber bei dieser Deu

tung die Schreibung oder <=> j ^ , siehe E r 

mann, Grammatik 4, § 304 und vergleiche den 

Namen «w« ,Er hat mir gegeben'?, 

R a n k e , PN. 228, 4 aus dem M.R. 

2. Cheops gibt (oder gebe) ihm Leben' = 
dj n-f Htofio enh, wobei Hwfw aus Gründen der 
Ehrfurcht in der Schrift vor dj gesetzt wäre. 
Die Schreibung von rdj ohne r wäre normal, auch 
könnte man auf eine entsprechende Bezeichnung 

hinweisen: A__d d R a n k e , PN. 396, 19 

aus dem M.R. 

1 H. R a n k e , dem nur eine Textabschrift vorlag, gab 

zu bedenken, ob nicht ~ ~ 0 zu gehören könne, also der 

Kurzname = enh-f zu lesen sei, statt eines korrekten 

"g* •¥• , aber kalligraphische Gründe können nicht vor

liegen, wenn nicht neben, sondern über ^ g steht, 

wie auf dem mittleren rechten Pfosten. 

vergleiche S. Hassan, Excav. I, 91 . Der Name 
ist am Anfang und am Schluß gut erhalten, das 

i « v w ^ aber nur in Spuren zu erkennen. Auf dem 

linken Pfosten dagegen ist •¥- klar, der da-

vor stehende Name des Königs aber verwittert. 
Da die Inschriften gleichlautend sind, ergänzen 
sie sich gegenseitig. 

Die breiteren Außenpfosten geben beide den 
Grabherrn auf einem Sessel sitzend wieder, dessen 
Stempel Löwenfüße nachahmen; ,sie ruhen auf 
einem hohen konischen Untersatz. Hiofwdjnf'nh 
trägt einen gefältelten Knieschurz, Halskragen, 
Löckchenperücke und Kinnbart; seine eine Hand 
faßt den langen vorgesetzten Stab, die andere 
liegt auf dem Oberschenkel. Dicht hinter der 
Figur ist eine zweite in kleinerem Maßstab dar
gestellt, stehend, mit kurzem weitem Schurz und 
Löckchenperücke. Der von der Hauptfigur ent
ferntere Arm hängt senkrecht herab, der andere 
dagegen ist gebogen; die Hand müßte dabei den 
Oberarm des Sitzenden berühren. Diese Haltung, 
die beweist, daß der Sohn des Grabherrn dar
gestellt ist, dürfte in der gleichen Weise bisher 
noch nicht belegt sein, aber entsprechend hält 
S. Hassan, Excav. I I I , Abb. 128 die kleine 
Tochter ihre Hand an das Knie der stehenden 
Mutter und 'Ibbj seine Hand an die Schulter 
seiner, Mutter, siehe unten Abb. 59. 

Über der Figur des Verstorbenen ist rechts 
nur ein Teil des Schlusses der Inschriftzeile 

erhalten: j j j . . . § J § f f ] r j g J ^ Sj. 

, . . . der . . . der Pächter (des Hofes), mit seinem 
schönen Namen Djnf'nh1. Auf dem linken Pfosten 

sind dieReste noch geringer: 

,dessen (großer) Name Hwfw(djnfenh) ist'. 

Auf der rechten Seite sind noch Reste der 
Beischrift zu der Figur des Sohnes erhalten: 

2 J k ^ f f f i i l l l B z u e r g ä n z e n i n " 
j ^ , ßjjjjjj N. N. .Unteraufseher der Päch

ter des Hofes N. N.'; zu dem Titel siehe Giza VI, 

S. 18 f. Auf dem linken Pfosten muß die gleiche 

Inschrift gestanden haben, aber man erkennt nur 

mehr das I I des Anfangs. Der Grabherr trug zwei 

Namen, den als rn-'i bezeichneten ^ \ ^ 

»—" und den rn nfr Soweit sich er-
^ = — I s— I 

kennen läßt, wird das erste den beiden Bezeich-
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3. ,Cheops ist es, der ihm Leben gegeben 
hat' = Hiofw dj n-f 'nh. Es läge ein nominaler No
minalsatz mit nachstehendem relativischem Prädi
kat vor, Se the , Nominalsatz, § 4 3 , wie ^ ̂  *—Q 

,Anukis ist es, die gibt', aus dem M. R. Bei dem 
Partizip act. perf. sind bei rdj Schreibungen mit 
und ohne r im Gebrauch. Eine solche Bildung 

liegt sicher PN. 339, 8 vor: J J .Mein Ka 

ist es, der befiehlt, daß ich lebe', und wohl auch 
ebenda 156, 4 ,Wh ist es, der will, daß er lebt'; 
nach brieflichem Hinweis von R a n k e , der auch 

auf 88, 12 D 1<j> ̂  verweist. 

II. Die östliche Gräberreihe. 

1. Mastaba S 796. 

a. Der Oberbau. 
Das Grab war das bedeutendste in der Reihe 

der Mastabas, die unmittelbar hinter der Um
fassungsmauer des Pyramidenhofes liegen. Es 
hält nicht die von diesen gebildete gerade Linie 
ein, sondern tritt rund 4,50 m nach Westen zurück. 
Möglicherweise war der Unterschied ehedem durch 
einen Vorhof ausgeglichen, aber entscheidend ist, 
daß die Flucht der massiven Bauten nicht fort
gesetzt wurde. Auch scheinen die sich südlich 
anschließenden, schon auf amerikanischem Gra
bungsgebiet liegenden Mastabas der Linie von 
S 796/796 a zu folgen, bis zum Südende der 
Mastaba des Bifbi hin, so daß sich für die öst
lichste Reihe an unserer Stelle ein Knick ergibt. 

Der zuerst geplante Bau hatte mit 3 1 X 13 m 
die Größe der dahinterliegenden Mastaba des 
KijSwdi, später verlängerte man ihn nach Norden 
um 8,80 m. Die Nordseite lag fast in einer Flucht 
mit der der dahinterliegenden Anlage. Ob man 
daraus schließen darf, daß der Anbau errichtet 
wurde, ehe die Nordmauer des Kijhcdi durch 
S 846/847 unsichtbar wurde,1 muß ungewiß bleiben. 

Von dem ganzen Oberbau stand nur mehr 
die unterste Werksteinlage an. Zwar ist deutlich 
zu erkennen, daß ein ungewöhnlicher Plan vor
liegt, wie ihn ähnlich 'Idw I und Kijhrpth auf
weisen, aber die Einzelheiten sind schwer zu be
stimmen, zumal gerade im Südteil sich mehrere 
Raubbestattungen eingenistet und die Innenräume 
zerstört haben. 

1 Giza VII, S. 184 mit Abb. 76. 

Im Südteil der Vorderseite wurde ein offener 
Raum mit den lichten Maßen 5,60 X 4 m aus
gespart, der als Eingangshalle diente. Nach Westen 
zu standen hier zwei Pfeiler, deren Basen 
0 , 6 0 X 0 , 6 0 m noch in ihrer ursprünglichen Lage 
gefunden wurden. Sie trugen den Architrav, auf 
dem die Deckbalken des Raumes lagen. Versucht 
man aber, auf Grund dieser Baureste die Halle 
wiederherzustellen, so zeigt sich gleich eine 
Schwierigkeit. Da die Pfeiler nur 1,20 m von der 
Rückwand entfernt stehen, ergäbe sich, daß die 
Front im Hintergrund, etwa in der halben Tiefe 
des ausgesparten Raumes, läge. Davor hätten wir 
einen unbedeckten, 2,20 m tiefen Hof anzunehmen, 
der seitlich von der Süd- und Nordwand des 
Rücktrittes begrenzt würde. Das wäre aber ein 
ganz ungewohntes Bild, und es ist daher zu er
wägen, ob nicht weiter östlich ein zweites Pfeiler
paar gefordert wird. Nimmt man den gleichen 
Abstand, den das erste Paar von der Rück
wand hat, so stünde das zweite 0,40 m von der 
Grundlinie der Mastabafront entfernt. Das ist 
aber der Abstand, der anzunehmen ist, wenn man 
die Böschung der Front und das Überkragen der 
Decksteine in Berechnung zieht. Der über den 
Pfeilern liegende Architrav reichte dann seitlich 
in die Frontmauern, wie das bei allen erhaltenen 
Beispielen ähnlicher Art geschieht. So ist es nicht 
willkürlich, zu vermuten, daß ursprünglich vier 
Pfeiler vorhanden waren, das östliche Paar aber 
bei der Abtragung der Mastaba völlig verschwun
den ist, während sich von dem innern noch die 
Basen erhalten haben. Diese Art der Anlage einer 
Vorhalle findet sich sonst auf unserem Westfelde 
nicht, es begegnen uns nur Pfeilerräume, die dem 
Hauptbau vorgelagert sind, sei es, daß sie dessen 
ganze Breite einnehmen — wie Mnlfbw weiter unten, 
Kdfjj, Giza VI , Abb. 21, Mrwki, Vorbericht 1926, 
S. 95 — oder schmaler als der Grabblock blieben, 
wie Nidrkij, Giza I I , Abb. 1 f. In Sakkära finden 
wir eine Anordnung, die der unseren ähnlich ist, 
bei Tjj, siehe S te indor f f , Grab des Ti, Blatt 1. 
Hier ist in dem Gemäuer links vom Eingang ein 
Statuenraum ausgespart; an gleicher Stelle fanden 
sich bei S 796 noch zwei rechtwinkelig aneinander
stoßende Mauern mit glatter Innenseite, und es 
ist anzunehmen, daß sie gleichfalls Von einem 
Serdäb stammen. Der Eingang zu den Kammern 
wird in der Mitte der Rückwand gelegen haben. 
Vielleicht führte er, wie bei Kijhrpth, zu einem 
größeren Raum, von dem man zu den verschie
denen Kultstellen gelangte. Wir haben deren 
mindestens zwei anzunehmen. Die größere liegt 
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allele Striche am Fuße der Schilfbündel gaben 
die Bindung an. Die Hieroglyphe stammt aus dem 
mit prj-hrw eingeleiteten Gebete, in dem die 
Totenfeste aufgezählt werden. 

Nördlich der Mastaba, nahe S 763, lag ein 
weiteres Bruchstück einer Scheintür, das noch 
einige Zeichen der Inschrift des linken Außen-
und Innenpfostens trug, ebenfalls in sorgfältig 
ausgeführtem Flachrelief, wie die Innenzeichnung 
von imih beweist. Die Stücke können nicht zu 
der Scheintür des nördlich gelegenen 'Idw I ge
hören und wohl ebensowenig zu der des Hnmwhtp; 
daher wäre zu erwägen, ob sie nicht aus 
unserer Mastaba stammen. Auf dem äußeren 

Pfosten steht 9\ ^ = imihw hr, auf dem 
_ wx-amm 

inneren ® . Ein hn will zu keinem Gebete 
/ w w w \ • 

und zu keinem Titel passen, könnte aber der 

Anfang des Namens * O % s e m ) R a n k e , PN. 

270, 4. 

b. Die unterirdischen Räume. 
(Abb. 20, 20 a, 20 b, 24 und Taf. 10 a —b. ) 

Von den Schächten, die im Innern der 
Ma§taba liegen, erweisen sich alle bis auf drei 
als spätere Einbauten. So 806 a im Vorraum 
hinter der Pfeilerhalle, 806 b 1 in der schräg weg
gebrochenen Ecke der südlichsten Opferkammer, 
798 in dem zerstörten Gemäuer eines Raumes; 
7 9 9 — 8 0 1 , 8 0 5 2 und 815 kommen schon wegen 
ihrer geringen Maße nicht in Betracht, 807 hat 
keine Sargnische. 

Für den Grabherrn war Schacht 796 be
stimmt, die eigenartigste unterirdische Anlage 
unseres Feldes. Weit von Osten her führt ein 
schräger Gang in die Tiefe, zunächst 6 m durch 
Geröllboden und dann 4 m in den Fels. Hier 
trifft auf ihn der senkrechte, mit Werksteinen 
verkleidete Schacht 796. Hinter dem Schnittpunkt 
setzt sich die Höhlung noch 2,70 m nach Westen 
fort, wendet sich dann in rechtem Winkel nach 
Süden, beschreibt einen Halbbogen nach Westen 
und mündet nach 14 m in die große Sargkammer, 

1 Mit Sargkammer im Norden. 

* In S 805 fanden sich Reste von Gips, der über einen 
Korb ans Rohrgeflecht gegossen war. F ü r die Verwendung 
von Korben statt Särgen in ärmlichen Gräbern der 3. Dy
nastie siehe P e t r i e , Meydum and Memphis, S. 30. F ü r 
unseren Fal l kommt diese Bestimmung des Korbes schwerlich 
in Frage, da die Gipsverkleidung dabei keinen Sinn hätte. 

ganz im Süden und hat die Gestalt einer tiefen 
Nische; ihr Eingang ist wie bei Pthl.itp, Giza VI I , 
Abb. 83 im Ostteil der Nordwand. Die Westseite 
wurde wohl wie ebenda und in vielen anderen 
Fällen ganz von der Scheintür eingenommen. 

Neben dem Westteil des Hauptkultraumes 
liegt nördlich eine kleine Kammer mit Eingang 
am südlichen Ende der östlichen Schmalwand. 
Auch hier wurde die Westwand wohl von einer 
Scheintür gebildet. 

Dicht nördlich der Kammer liegt ein kleiner 
Serdäb; westlich ist an ihn der spätere Schacht 799 
angeschlossen, in dem noch Tonware als Rest der 
Beigaben gefunden wurde. Weitere Räume dürften 
nördlich angereiht gewesen sein, aber gerade hier 
häufen sich die später eingebauten Bestattungen, 
so daß ein sicherer Nachweis nicht möglich ist. 
Von diesen Raubgräbern S 798, 800, 801, 807, 
815 verdient nur 807 wegen seines rechteckigen 
Schnittes Erwähnung. 

Größere Kammern lagen auch nördlich des 
Eingangs. Hier bemerkt man auf Abb. 19 ganz 
Östlich noch zwei in rechtem Winkel aufeinander
stoßende Mauern aus Werksteinen mit glatter 
Innenseite, die östliche 8 m, die südliche 3,50 m 
lang. Sie stammen wohl von einer langgestreckten 
Kammer, die man von dem oben erwähnten 
Raum hinter der Pfeilerhalle betrat. Für die west
liche Begrenzung gibt uns eine zweite Kammer 
einen Anhalt, die Ost—West gerichtet ist. Ihr 
Eingang muß in der Nordwestecke des östlichen 
langen Raumes gelegen haben. Ihre Nordostecke 
ist noch erhalten, siehe auch Taf. 1; die west
liche Schmalseite fehlt, sie dürfte aber in gleicher 
Linie wie die der westlichen Kammern im Süden 
gelegen haben. Noch weiter nördlich stehen noch 
einige Mauerreste an, die wohl nicht von späteren 
Einbauten herrühren; aber sie sind zu kümmerlich, 
als daß man eine Rekonstruktion versuchen könnte. 

Bei der völligen Abtragung des Oberbaues 
sind auch die Reliefs und Inschriften verschwun
den. Bei dem Südteil fanden sich noch zwei 
Scheintürbruchstücke. Das eine stammt von einem 
rechten, neben der Mittelnische stehenden Pfosten; 
es trägt in gut gearbeitetem Flachrelief die Inschrift 

i P ^ f i & ü "^Sf^fP '^6r
 ~rJ~*P ^ e s ^ n ' S s > ^ e r Leiter 

der rkj-t'. Das andere, kleinere Stück gehört 
ebenfalls zu einem Pfosten, aber vielleicht nicht 
zu der gleichen Scheintür; auf ihm sind nur mehr 

die Reste von zu erkennen. Die Hieroglyphe 

I p j ^ j ist sorgfältig ausgeführt, waagerechte par-



Abb. 19. Mastaba S 796, Grundriß. 
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Abb. 20 a. Mastaba S 796, Schnitt durch den großen Schrägschacht. 

die nach Osten vorspringt; sie mißt 4 , 5 0 X 4 , 5 0 + 
2,50 m; Über die Verbindung von schrägem mit 
senkrechtem Schacht siehe oben S. 9. Unser 
Beispiel nimmt insofern eine Sonderstellung ein, 
als sich der Sargraum nicht wie sonst unmittel
bar an den Schnittpunkt der beiden Schächte 
anschließt, sondern am Ende eines weiteren langen 
schrägen Stollens liegt. Im einzelnen sei bemerkt, 
daß der Anfang des schiefen Schachtes sehr un
regelmäßig gearbeitet ist, während man zum 
Beispiel bei 'Idw I und Kijhrpth ihn mit beson
derer Sorgfalt behandelt. Bei S 796 hat der Boden 
weder eine glatte Schräge noch gleichhohe Stufen, 
die Seitenwände sind nur zum Teil in Mauerwerk 
ausgeführt und weisen Einbuchtungen auf, die 
wohl nur teilweise durch den Einbau späterer 
Bestattungen entstanden sind. Ungleich gearbeitet 
und zum Teil sehr holperig ist auch der Boden 
des letzten Teiles des Stollens hinter der Ein
mündung des Schachtes 796. Eigentümlich ist 
ferner der gewundene Lauf dieses Abschnittes; die 
Beschaffenheit des Felsgesteins kann wohl nicht 
die Ursache sein; denn man konnte sich, wie das 
am Nordende geschah (Phot. I, 5849), durch 
Ausmauern mit Steinblöcken behelfen. Ebenso 
auffallend ist die Lage der Sargkammer, die sonst 

meist unfern der Opferstelle angebracht wurde. 
Bei S 796 aber liegt sie unter dem großen Vor
raum, also weit nordöstlich von dem Hauptkult
raum und nahe dem Eingang. 

Von der Bestattung fand sich keine Spur 
mehr, weder von einem Sarg noch von Beigaben. 
Will man nicht annehmen, daß das Grab nie be
nutzt wurde, worauf das Unfertige des Schräg
ganges hinweisen könnte, so muß es schon sehr 
früh geplündert worden sein. Schacht 796 wurde 
nämlich schon in alter Zeit als Abfallstätte von 
den diebischen Handwerkern benutzt, die geraubte 
Rundbilder als Material für die Anfertigung von 
Steingerät, insbesondere von Scheingefäßen be
nutzten. Hauptsächlich waren es zwei Statuen 
aus dem nicht weit abliegenden Totentempel des 
Chephren, von denen sich Abfälle im Schacht 
vorfanden. Von einer Alabasterstatue lasen wir 
Tausende von Splittern auf, darunter ein Ohr, 
eine Nase und das Bruchstück einer Thronver
zierung; von einer Dioritstatue fanden sich Teile 
des Schädels. Aber auch die Statuenkammern von 
Privatgräbern wurden für den angegebenen Zweck 
ausgeraubt; denn im gleichen Schutt kam auch 
der Kopf der Granitstatue zum Vorschein, der 
Feldphoto 680 aufgenommen ist und sich jetzt im 
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Abb. 20 b. Mastaba S 796, Grundriß und Schnitt von Gang und Sargkaminer. 

Museum von Kairo befindet. Eine zweite ,Werk-
stätte' dieser Art lag vor der Mastaba des R'wr II; 
zu ähnlichen Fundstätten auf dem Felde südlich 
der Cheopspyramide siehe Vorbericht 1928, S. 185 f. 
und 1929, S. 138 f. 

Ein zweiter Schrägschacht, der zu unserer 
Mastaba gehört, liegt südwestlich des eben be
schriebenen. E r beginnt nahe der Südostecke des 
nördlichsten Kultraumes und führt durch die Ge
röllschicht nach Süden; siehe oben S. 54 und 
Abb. 20. Sein Ende liegt über dem Halbbogen 
des Stollens von Schacht 796. Hier ist aber keine 
Felskammer angelegt, man gewahrt nur einen 
engen Raum, der zu dem schrägen Gang in keinem 
Verhältnis steht. Reste von Ziegelmauerwerk am 
oberen Rande des Ganges legen die Vermutung 
nahe, daß er ursprünglich überwölbt war. Da der 
kleine Endraum nicht weit von der Sargkammer 
des Schachtes 796 liegt, war er wohl für ein Mit
glied der Familie des Grabherrn bestimmt, das 

ihm nahe bestattet sein wollte.1 Die Unzulänff-
lichkeit der Kammer könnte sich daraus erklären, 
daß sie unvollendet blieb. 

Der dritte Schacht der Anlage liegt ganz am 
Nordende des nördlichen Zubaues in einer Ziegel
mauerung. Er hat eine Tiefe von 8 m im Fels und 
eine so unregelmäßige Kammer, so daß man ver
sucht wäre, an einen späteren Einbau zu denken. 
Aber seine Lage in der Achse der Mastaba spricht 
dagegen, ebenso wie der Umstand, daß das Ziegel
mauerwerk sich nach Osten und Westen fortsetzt. 

Es geht merkwürdigerweise auch ein wenig 
Uber den nördlichen Rand des Felsschachtes weg:. 
Auf dessen Sohle führt ein kleiner Verbindungs-

1 Beispiele, in denen aus diesem Grunde die Kammer 
nicht die übliche Lage zum Schacht erhielt, sondern nach 
dem Räume gerückt wurde, in dem Vater oder Mutter oder 
Ahne bestattet war, siehe unter anderem Nidrklj-Mrjib, 
Giza II, S. 109, Ktnjnjhct II—I, III , S. 150, S 9 8 4 — Wnit, 
VII, S. 22. 
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gang zu dem südlich gelegenen Sargraum von 
3 , 7 0 X 2 , 5 0 + 1 , 6 0 m; siehe Abb. 24. Auf seinem 
Boden hatte man einen rechteckigen Block von 
2,50 X 1,15 + 0,50m stehen lassen und ihn zu einem 
Sarg ausgearbeitet. Seine Vertiefung hat die Maße 
1,87 X 0 ,58—0,50 m; sie wurde von einem Deckel 
mit leichtgewölbter Oberseite und geraden Backen
seiten verschlossen. 

c. Die Revisionsvermerke. 
(Abb. 21.) 

In dem Teil des Schrägschachtes 796, der 
nach Süden führt, fanden sich an mehreren Stellen 
Tinteninschriften, die von einem Aufseher der 
Steinmetzen stammen und ihm eine Überwachung 
des Fortgangs der Arbeiten ermöglichen sollten. 
Die Vermerke haben immer den gleichen Wort
laut, nur das Datum ändert sich. Die erste Re
visionsinschrift steht am Anfang des Sudstollens 
auf dessen Oberkante und ist mit schwarzer Tinte 
geschrieben. Im Stollen selbst findet sich kurz 
nach der Biegung rechts und links auf den Seiten
wänden eine gleichlautende Notiz in roter Tinte, 
und weiter im Abstand von 2,20 m eine weitere. 
Abb. 20 b ist hier nur eine Inschrift auf der West
seite angegeben, die Skizze stammt aus dem 
Jahre 1925. Bei der Ausgrabung 1914 hatten 
sich auch auf der gegenüberliegenden Seite Spuren 
gezeigt, vielleicht waren diese unterdessen un
kenntlich geworden; siehe Vorbericht 1914, S. 16. 

Die Inschrift rechts vom Eingang lautet: 
/ # = = ^ © fl E ' - n U ^ ,1m zweiten Mo-

— /www ^ ! I ' > W V M ' \ ' * 

nat der Sommerjahreszeit (Payni), Tag 11, Re
vision des Zustandes 1 der Arbeit'. 

Der Text ist nicht in hieratischer Schrift 
geschrieben, die Zeichen stellen nur Vereinfachung 
der Hieroglyphen dar, wie sie auch in den Stein-
bruchinschriften verwendet werden. Von dieser 
Schriftart sind unterdessen so viele Belege zutage 
gekommen, daß es sich lohnte, die Zeichenformen 
zusam menzustellen. 

Der Sinn der Vermerke ist klar; sie wurden 
jeweils am Ende eines fertiggestellten Abschnittes 
angebracht, um die Tätigkeit der Steinmetzen an 
den betreffenden Tagen kontrollieren zu können. 
Wenn der Aufseher bei Beginn des Sudstollens 
das Datum an die Oberkante der Öffnung setzte 
und am Schluß des ersten Tages an das Ende 

1 Nach Wb. 1, 158 bezeichnet | ,1 Zustand, Befinden 
einer Person'; nach unserem Beispiel muß es auch den Zu
stand einer Sache bedeuten. 

Abb. 21. Mastaba S 796, Revisionsinschriften im Stollen. 

des unterdessen abgearbeiteten Stückes, und dann 
am folgenden Tage den weiteren Fortschritt auf 
den Wänden notierte, so ergab der Vergleich, ob 
die Steinmetzen mit dem gleichen Eifer gearbeitet 
hatten oder nicht. Um aber einen absoluten Maß
stab zu haben, mußte er entweder am ersten Tage 
den Gang der Arbeit selber beaufsichtigen und 
sich von dem Fleiß der Leute überzeugen, 
oder es mußte als feststehend gelten, wie viele 
Kubikellen ein Steinmetz mit seinen Gehilfen an 
einem Tage unter normalen Bedingungen aus dem 
Fels aushauen konnte. In jedem Falle ermöglichten 
es die Vermerke, die Leute ohne Aufsicht arbeiten 
zu lassen. Man brauchte nur die Entfernungen 
zwischen den einzelnen Inschriften zu messen, 
um festzustellen, ob die Arbeiter ihre Pflicht ge
tan hatten. Wenn die Vermerke tiefer im Stollen 
fehlten, so stand doch die Anzahl der Arbeits
tage fest, und für die Kontrolle genügte die Ver
messung des beendeten Stückes in Verbindung mit 
den Notizen der beiden ersten Tage. 

Wären die Tagesangaben alle unversehrt er
halten, so könnten wir die Leistung der Leute heute 
noch mit Sicherheit nachprüfen. Aber die Zahl
zeichen sind nur in einem Falle deutlich, sonst, 
wie auch die meisten anderen Zeichen, durch 
Meißelhiebe beschädigt. Da die Inschriften jedes
mal dicht an der Grenze der Tagesarbeit ange-
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bracht wurden, war es natürlich, daß man beim 
Weiterarbeiten nicht viel Rücksicht auf sie nehmen 
konnte, aber ganz ausgeschlossen bliebe es nicht, 
daß man diese Mahner absichtlich nicht glimpf
lich behandelt hätte. 

Die besser erhaltenen Zahlzeichen des Ver
merks rechts vom Eingang sind — ZD = 11 zu 
lesen, trotz der sonderbaren Form von Z D . Im 
Hieratischen hat 10 im Monatsdatum eine ganz 
andere Gestalt; hier wird Z D durch einen Strich 
meist mit oberer Krümmung wiedergegeben, DD 
durch zwei Striche, von denen meist der zweite 
eine stärkere Biegung aufweist als der erste. Für 
unser Zeichen dürfen wir nur Steinbruchinschriften 
und ähnliche heranziehen. P e t r i e , Meydum and 
Memphis, Taf. 5, Nr. 1 wird 20 ganz ähnlich 
wie im Hieroglyphischen wiedergegeben, auch 
bei Nr. 2 1 und 5. Ebenso entspricht auf dem Kalk
steinblock Hildesheim, Inv. Nr. 2405 = Abb. 22 a 
dem ZO ein ganz ähnliches Zeichen. Bei Minfr 
ist dagegen die Abkürzung von 20 sehr stark 

Abb. 22 a. Hieratische Form der Zahl 20, auf einem Bruch
stein Inv. Hildesheim Nr. 2405. 

und dem Hieratischen ähnlich, doch bleibt diesem 
gegenüber der Unterschied, daß das zweite Zei
chen nicht stärker als das erste gekrümmt ist; es 
werden nur zwei parallele Striche \ \ gegeben. 
Eine Ähnlichkeit mit unserer Schreibung zeigt 
aber die Inschrift des Verkleidungsblocks Vor
bericht 1929, Taf. 4 a = A b b . 22b. Bei dem Monats
datum ist der erste Zehner durch einen Bogen 
angegeben, 2 der am oberen Ende einen Ansatz 
hat, in Gestalt eines kleinen schrägen Striches. 
Er erklärt sich daraus, daß bei der üblichen 
rechtsgerichteten Schrift der Schreiber gewohnt 
war, tunlichst die Zeichen rechts zu beginnen, 

1 Nr. 2 liest P e t r i e , ebenda S. 9 die Zahl ,24(?)'. 
Nach der Zeichnung vermutete man eher 11; auch für die 
Lesung von Nr. 5 ,22(?)' finde ich keinen Anhalt auf Taf. 5. 

* Der zweite wird im Gegensatz zum Hieratischen 
(siehe oben) nur durch einen leicht gekrümmten Strich be
zeichnet. 

weil es für seine Pinselführung bequemer war. 
So vermied er es, den oberen Schenkel von ZD 
waagerecht ganz links anzufangen. In unserem Falle 
begann er ihn rechts 
mit einem kleinen 
überflüssigen Bogen. 

Das geschwungene 
Ende des unteren 
Schenkels kann nicht 
etwa die Abkürzung 
eines zweiten Zeichens 
für Zehn sein, denn Abb. 22 b. Hieratische Form 
Ligaturen sind hier der Zahl 20, auf einem Ver-
nicht im Gebrauch, kleidstein der Mastaba VI 
und dazu wäre die Ab- s ü d l i c h d e r Cheopspyramide. 
kürzung nicht ent
sprechend. Der nach oben geführte Schnörkel soll 
vielmehr zu dem waagerechten Einer überleiten. 

Unsere Gruppe ist also sicher — Z D = H zu 
lesen, und ebenso sind die entsprechenden Zeichen 
bei den anderen Vermerken zu deuten. Sie haben 
hier die Gestalt eines Winkels, wie dem senk
rechten n ein A entspricht. Die dahinter stehen
den Einer sind zerstört, aber bei dem gegenüber
liegenden Vermerk kann nur 1, bei den 2,20 m 
entfernten Inschriften nur 2 gestanden haben, da 
nicht anzunehmen ist, daß bei der geringen Di
stanz mehr als ein Tagespensum bezeichnet werden 
sollte. Wir erhielten damit einen Anhalt für die 
Leistung der Steinmetzen; am 12. Payni hatten 
sie ein Stück von 2,20 m Länge, 2 m Breite und 
1,50 m durchschnittlicher Höhe abgearbeitet, das 
ungefähr sechs Kubikmetern entspricht. Das stellt 
aber nicht die Arbeit e i n e s Mannes dar, denn 
wir müssen annehmen, daß, abgesehen von den 
Gehilfen, die den Schutt wegschafften, mehrere 
Leute mit Meißel und Hammer beschäftigt waren. 
Bei der Breite des Stollens konnten wohl nur 
drei Steinmetzen nebeneinander arbeiten, ohne sich 
zu hindern. 1 Dann käme auf jeden Mann eine 
Tagesleistung von zwei Kubikmetern. 

Da die Inschriften in unserem Schacht ein
deutig der Kontrolle der Arbeit dienten, wird 
man auch die fast gleichlautenden Aufschreibungen 
in Minfr, S c h ä f e r , Äg. Inschr. Berl. Mus. I, 104, 2 

als Revisionsvermerke deuten müssen. Hier steht 
auf der Scheintür zwischen den ausgearbeiteten 

1 Man arbeitete den Fels nicht in breiter Fläche ab, 
sondern trieb in kurzen Abständen tiefe senkrechte Rillen 
in die Wand; die dazwischen stehengebliebenen Stücke 
wurden mit dem Hammer abgeschlagen; siehe unter anderem 
Giza VII, 8. 184 mit Abb. 76. 

• Siehe L. D. II, 65. 
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Abb. 23. Revisionsinschriften aus Minfr. 

mit Inschriften der einzelnen Flächen mußten 
nämlich nicht systematisch der Reihe nach fertig-
gestelltwerden, auch wenn e i n Steinmetz arbeitete; 2 

um so eher ergaben sich verschiedene unfertige 
Stellen, wenn mehrere Leute beschäftigt waren. 
Wenn ferner gleichartige Vermerke von verschie-

1 Se the übersetzt ,6renze der Arbeit', was dem Sinne 
nach richtig ist; ebenso könnte man r)-e dem f in unserem 
Stollen gleichsetzen =,Zustand der Arbeit', zu der Bedeu
tung von rt-' siehe aber Ä. Z. 77, S. 6. 

* Vergleiche unter anderem die Speiseliste des K)pwpth, 
Giza VI, Abb. 88 und S. 223, und siehe oben S. 43f. 

Abb. 24. Mastaba S 796, Schacht 796 a. 

denen Tagen an anderen Stellen vermißt werden, 
so ist das nach dem oben Gesagten nicht ver
wunderlich. Der Aufseher brauchte streng ge
nommen nur an einem Tage den Fortgang der 
Arbeit zu überwachen und die Leistung durch 
einen Vermerk zu bezeichnen und konnte später 
nach diesem Maßstab berechnen, ob die Stein
metzen bei dem restlichen Teil den gleichen 
Eifer entwickelt hatten; wie auch in unserem 
Fall die verschiedenen Vermerke sich nur zu 
Beginn des Schachtes fanden. 

2 . D i e G r ä b e r z w i s c h e n S 7 9 6 u n d 
'Idw I. 

a. Die Mastaba des Hnmwhtp. 
(Abb. 25 — 28.) 

Der Mitte der Nordwand von S 796 gegen
über liegt in einem Abstand von 2,30 m das 
Ziegelgrab S 763. Der im Nordostteil gelegene 

Hieroglyphen an drei verschiedenen Stellen die 

gleiche Notiz: ^ §^> © C - < = > _̂fl U $ 

,Im ersten Monat der Überschwemmungsjahres
zeit Tag 21 — die Arbeit'. 1 S e t h e , Unters. III, 
S. 114 erklärt die Inschriften in einem anderen 
Sinne und zieht daraus Schlußfolgerungen für die 
Zeitrechnung: ,Da das Datum an allen drei Stellen 
dasselbe ist, so kann mit diesem Vermerk nicht 
etwa die Leistung eines beliebigen Arbeitstages 
bezeichnet sein, sondern es muß damit das Er
gebnis einer ganzen Arbeitssaison angezeigt sein. 
Im anderen Falle wäre es nicht zu verstehen, 
warum sich uns nicht gleichartige Vermerke von 
verschiedenen Tagen erbalten haben. Man wird 
sich die Sache also wohl so zu denken haben, 
daß der Steinmetz seine Arbeit an dem genannten 
Tage für längere Zeit unterbrechen mußte, und 
daß die Grenze der bis dahin vollendeten Arbeit 
an verschiedenen Stellen der Scheintür angegeben 
wurde, damit später danach der Lohn für den 
Rest der Arbeit berechnet werden könnte. Als 
Gründe für eine solche Unterbrechung könnten 
in Frage kommen eine Erkrankung des Stein
metzen, augenblickliches Fehlen der Mittel oder 
unter anderem das Eintreten der Sommerhitze.' 

Die geäußerten Bedenken gegen die Auf
fassung, daß die Notizen eine Tagesleistung be
zeichnen, lassen sich nicht aufrechterhalten; denn 
auch so konnte es nötig sein, das gleiche Datum 
an verschiedenen Stellen anzubringen. Die Bilder 
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einzige Schacht ist auffallenderweise mit Werk
steinen verkleidet und hat eine im Norden an
schließende Sargkammer. Dem Schacht gegenüber 
war in der Front eine Nische eingelassen, siehe 
Phot. 632 und Taf. 1. Auf ihre einstige Ausklei
dung weist ein noch anstehender Kalksteinblock 
an der Südostecke. Vor der Nische war eine 
quadratische Opferplatte in den Boden eingesetzt. 

läuft Ost—West, obwohl ihre Front im Osten 
liegt; das erklärt sich aus der Enge des Raumes, 
wenn zur Zeit der Erbauung sowohl die Mastaba 
des 'Idto I wie S 763 schon bestanden. 

Bei L e p s i u s ist die Mastaba als Grab 38 
bezeichnet; er fand in der im Osten gelegenen 
Kultkammer noch den Unterteil der einzigen 
Scheintür, L. D. I I , 88 c veröffentlicht. L . D. Text 

Abb. 25. Die Mastaba des 'Idw I und des Hnmwhtp und die umliegenden Gräber, Grundrisse. 

Östlich von S 763 steht ein kleineres Grab mit 
einem ganz im Süden gelegenen Schacht, dessen 
Kammer wieder im Norden der Sohle angebracht 
ist. Wie die Reste des Oberbaues erkennen 
lassen, reichte dessen Nordmauer bis zur Höhe 
der Nische von S 763. 

Nördlich von diesen beiden Anlagen stand 
die Mastaba des Hnmwhtp.1 Ihre Längsachse ver-

1 Darnach ist der Plan P o r t e r - M o s s , Memphis S. 32 
zu ändern. 

I, 65 wird dazu bemerkt: ,In der Z(eichnung) 
403 ist noch zu beiden Seiten der Blendthüre ein 
größeres Stück der Wand zu sehen; es sind nur 
die beiden untersten Steinlagen erhalten, die aus 
unbeschriebenen Blöcken gebildet sind. Links 
von der Blendthüre hat die Wand bis zu der 
nächsten Ecke, wo eine andere (vermutlich die 
Süd-) Wand darauf stößt, eine Länge von etwa 
88 cm.' Heute stehen die beiden Werksteinlagen 
nur mehr im Norden an, der südliche Teil 
der Wand ist mit dem Unterteil der Scheintür 
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vorgesetzte Fuß reicht dicht bis an die Vorder
kante der Platte, für das Aufsetzen des Stockes 
war also kein Raum mehr vorhanden; so müssen 
beide Arme gesenkt gewesen sein. Die Gemahlin 
wird den Grabherrn mit beiden Armen umfaßt 
haben, denn die beiden Figuren stehen so dicht 
beieinander und die der Frau reicht rückwärts 

verschwunden. Da die Verkleidung der Kammer 
aus kleineren Blöcken bestand, ist mit einer ur
sprünglichen Bebilderung der Wände nicht zu 
rechnen, 1 die bunte Scheintür stand also zwischen 
glatten, einfarbigen Flächen. 

In der Nähe des Schachtes lag ein Archi-
trav des Grabes, in zwei Stücke gebrochen; die 
Fundstelle weist darauf hin, daß er über der 
Scheintür lag. Er trägt eine Inschrift in zwei 
waagerechten Zeilen mit je einem Totengebet; 
dahinter stehen in senkrechter Zeichenfolge Titel 
und Name des Grabherrn ohne seine Figur. 

Zeile 1: 

,Der König sei gnädig und gebe, und Anubis 
(der an der Spitze der Gotteshalle ist), der Herr 
des herrlichen Landes (der in Wt wohnt), sei 
gnädig und gebe, daß er bestattet werde in der 
Nekropole (als) ein bei dem großen Gott Geehrter'. 

Zeile 2 : 

,Der König sei gnädig und gebe, daß er wandele 
in Frieden, in Frieden auf den schönen Wegen, 
auf denen die Geehrten wandeln'. Auffällig ist 
die Wiederholung der Eingangsformel in der 
zweiten Zeile, auch enthält diese meist die mit 
prj-hrtv beginnende Bitte. Die zweimalige Setzung 
von m htp ist für das späte Alte Reich be
zeichnend; vergleiche zum Beispiel Giza VI, 
Abb. 31. — Die am Schluß stehenden, zu beiden 
Zeilen gehörenden Zeichengruppen nennen den 

2 . PI (Iii ^L'ß'^to > A u f s e h e r d e r P ä c h t e r 

des Hofes Hnmwhtp'. 
Reste der Darstellung des Grabherrn und 

seiner Gemahlin fanden sich auf dem Gewände 
des Eingangs, dessen Platten nicht im Verband 
gemauert, sondern am Ostende gegen die Wand 
gesetzt sind. Das sehr flache Relief ist stark 
verwittert; Hnmwhtp trägt den weiten Waden
schurz; die Haltung seines rechten Armes ist 
nicht mehr zu erkennen, aber augenscheinlich 
hielt die Hand nicht den langen Stab; denn der 

1 Nur wäre denkbar, daß Darstellungen in einer auf
getragenen Futzschicht modelliert waren; von einer solchen 
fanden sich aber auch im Schutt keine Spuren. 

Abb. 2 f > . Die Mastaba des Hnmwhtp, Reste der Darstellung 
auf dem südlichen Gewände. 

so nahe an die Kante der abgearbeiteten Fläche 
der Platte, daß weder vor noch hinter ihr Raum 
für ihre gesenkten Arme verblieb, siehe Abb. 26. 

Auf der Scheintür Ld II. 88 c = Abb. 27 
nennen die inneren Pfostenpaare den Grabherrn 
„Aufseher der ,Pächter' des Hofes", die äußeren 

dagegen j\ ^ fjjjjjj] »Vorsteher des 

Verwaltungssitzes der ,Pächter' des Hofes". 
Außerdem erscheinen hier rechts die Bezeich
nungen (im) hic) L y p J „der von sei
nem Herrn alle Tage (Geehrte), der ,Freund des 
Hauses'." 

Die Inschriften der beiden innersten Pfosten 
geben gleichlautend die Bitte wieder, (der K ö n i g . . . 
sei gnädig und gebe, daß er wandele) in Frieden 
auf den schönen Wegen." Die beiden mittleren 
Pfosten trugen die Bitte um eine regelmäßige 
Speisung, wobei die Aufzählung der Totenfeste 
aus Raummangel auf die Dielen verteilt wurde. 
Nach dem jeweils zu ergänzenden, (der König . . . 
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sei gnädig und verleihe, daß ihm ein Totenopfer 
dargebracht werde)" steht links: „am Tage (des 
Eröffners des Jahres), am Thotfest, am ersten 
Jahrestag und an (jedem) Fest und jedem Tag"; 
rechts: „am wlg-Fest, am Fest des Sokaris, am 
Fest der Monats- und Halbmonatsanfänge und an 
jedem Tage." 

Auf den breiteren äußersten Pfosten sind j e 
zwei Zeilen angebracht. Rechts stand in der ersten 

Zweifel erhebt sich bei dem schwer deutbaren 
Zipfel, der von der Mitte des unteren Schurz
saumes herabhängt. Verständlicher wäre beides, 
wenn Chnumhetep noch das Pantherfell umge
worfen hätte. Dann faßte die Linke dessen Schwanz, 
und der Zipfel stellte eine der Klauen dar, ganz 
wie etwa bei Kinjnjs'wt I, Giza I I , Taf. V I a, VI b 
und V I I I . Die Verbindung von weitem Schurz 
und Pantherfell wäre freilich befremdend, doch 

Abb. 27. Die Mastaba des Hnmwhtp, die Scheintür nach LD II, 88 c. 

Zeile die erste Bitte des Totengebetes: „(Der 
König sei gnädig und gebe, daß er bestattet 
werde . , . ) in sehr hohem Alter, (geehrt von) 
dem großen Gott." 

Unter der zweiten Zeile ist jedesmal der 
Grabherr dargestellt, stehend, den langen Stab 
an der dem Beschauer entfernteren Hand. Die 
südliche Figur zeigt ihn in normaler Gestalt, mit 
Strähnenperücke und kurzem Schurz; die nörd
liche dagegen gibt ihn als fettleibigen Mann wieder, 
in einen langen weiten Schurz gekleidet. Die 
herabhängende linke Hand scheint hier das Ende 
der Gürtelschleife zu fassen, aber vielleicht ist 
die Zeichnung Ld I I 88 c nicht genau. Derselbe 

sind ebenfalls ungewöhnlich die feierliche Strähnen
perücke und der Halskragen, da die Wohlbeleib
ten meist in der Haustracht, dem bequemen 
Schurz, dem kurzen natürlichen Haar und ohne 
Schmuck dargestellt werden. 

Neben dem Eingang wurde eine unbeschriftete 
Türrolle gefunden, auf der Feldaufnahme 632 süd
lich hinter dem Gewände sichtbar. Vielleicht ge
hört zu dem Grabe ein weiteres in der Nähe zu
tage gekommenes Stück, zwei aneinander passende 
Teile eines Architravs; es fehlt das linke Ende, 
das den Namen des Inhabers trug. Da in den 
Trümmern unserer Mastaba der Architrav über 
dem Eingang vermißt wurde, könnten die Bruch-
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stücke von ihm stammen, zumal die in der Nähe 
liegenden stark zerstörten Gräber kaum in Frage 
kommen und die Mastaba des 'Idw ausscheidet. 
Gegen die Zugehörigkeit zu unserer Mastaba 
kann angeführt werden, daß die Titel nicht ganz 
übereinstimmen. Zwar nennt sich Hnmtchtp auf 
der Scheintür imj-r) ä.t hntj-w $ und i^d hntj-io S 
und den gleichen Titel führt der Inhaber des in 
Rede stehenden Stückes, aber außerdem hatte 
letzterer noch andere Ämter inne, die in unserem 
Grabe nicht genannt sind. Das müßte nicht un
bedingt entscheidend sein, aber es ist vorsichtiger, 
die Zuweisung in Schwebe zu lassen. 

Der Architrav trägt drei waagerechte In
schriftzeilen, die nicht, wie meist üblich, von 
Rillen eingefaßt werden. Am Ende kann kein sehr 
großes Stück fehlen; denn in der ersten Zeile ist 
das Gebet fast vollständig erhalten, es fehlt nur 
etwa (m) im)hw hr ntr '), und in der zweiten Zeile 
wird man nach Skr nur noch hb nb r nb erwarten, 
wie entsprechend bei 'Idto I, Abb. 32. Ob am 
Schluß der Zeilen noch der Grabherr dargestellt 
war, allein oder mit seiner Gemahlin, muß unge
wiß bleiben. — Am Anfang ist die Anrufung des 
Königs und des Anubis senkrecht vor die drei 
Zeilen gesetzt, wie das öfter geschieht, obwohl 
die dritte Zeile nur Titel des Verstorbenen ent
hält, ebenso wie bei Kij, Giza I I I , Abb. 14. Bei 
dieser Anordnung verzichtete man in unserem 
Falle darauf, dem Anubis die üblichen Beiworte 
zu geben. 

,[Der König] sei gnädig und gebe, und Anubis 
sei gnädig und gebe, 1. daß er begraben werde 
auf dem Friedhof im westlichen Gebirgsland in 
sehr hohem Alter . . . 2. und daß ihm ein Toten
opfer dargebracht werde am Eröffner des Jahres, 
am Thotfest, am ersten Jahrestag, am wty-Fest, 
am Fest des Sokaris . . . 3. dem Hausoberen des 
Hofes, Vorsteher der Aufträge, Unteraufseher, 
Aufseher und Vorsteher des Verwaltungssitzes 
der „Pächter" . . .'. 

Zeile 1—2. tpj rnp-t erhielt wie öfters im 
späten Alten Reich ^ § 7 als Deutezeichen; ver
gleiche unter anderem Giza VI, Abb. 93 mit 

S. 230, 273 und 'Idw I weiter unten Abb. 32. 
Bei wig erwartete man ein Deutezeichen, q^p oder 
ein ähnliches. 

Zeile 3 gehört als Ergänzung sowohl zu Zeile 1 
wie 2 : ,daß er begraben werde.. . nämlich der . . .' 
und ,daß ihm ein Totenopfer gegeben werde.. . näm
lich dem . . .'. — Zu Ijrj-prj vergleiche Giza VI , 
S. 80. imj-r) wptot könnte selbständig stehen, mag 
aber auch mit prj-e), das dann nur einmal ge
schrieben wurde, zu verbinden sein. Die folgende 
Titelreihe ist ungewöhnlich. Das letzte Zeichen 

ist sicher unter dem wohl ein ^ stand; 

davor sieht man oben ein <=>, darunter ein 
halbzerstörtes Zeichen, das auf den ersten Blick 
mit r verbunden zu sein scheint; doch handelt 
es sich nur um eine Absplitterung des Steines 

und es ist sicher j ^ zu lesen; das ^ ist noch 

in Spuren zu erkennen. Wir haben also hinter
einander die verschiedenen Stufen in der Beamten
laufbahn: imj-ht, shd und imj-r) s-t; das dahinter 

stehende ffil ist in ffil zu ergänzen, das nur 

einmal gesetzt, aber hinter jeder der Rangstufen 
zu lesen ist. In der Reihenfolge vermißt man das 
einfache imj-r); es ist vielleicht zu ergänzen und 
nur deshalb nicht geschrieben worden, weil sonst 

zwei ^ S ^ < = >
 hintereinander gestanden hätten. 

Doch mag auch ein Shd hntj-w S gleich zu einem 
imj-r) &-t hntj-w S ernannt worden sein, wie Ssmnfr 
Urk. I, 193 nur diese beiden Titel führt, während 
'ImjStldj alle Stufen aufführt, imj-ht, &hd, imj-r) 
und imj-r) s-t, siehe Giza VI, S. 209 und ver
gleiche ebenda S. 19. 

Noch zwei weitere Fragen sind bei der Titel
reihe zu besprechen. Zunächst scheint der Ver
storbene die Ämter nicht bei den Pächtern der 
königlichen Domänen verwaltet zu haben, denn 
es fehlt das meist vorgesetzte prj-e), aber in dem 

verlorengegangenen Teil könnte '—' nachgestellt 

worden sein, wie bei Hwfw&nb II, Giza VII , Abb. 48 a, 

oder ein wie S c h ä f e r , Atlas I I I , S. 69. 

Weniger wahrscheinlich ist das zu Beginn der 
Zeile stehende prj-') auf alle folgenden Titel zu 
beziehen. Aber es müssen überhaupt die in ,Pacht' 
gegebenen Ländereien nicht königliche Domänen 
sein, sie mochten ebensogut zum Stiftungsgut 
einer Pyramide gehören; siehe Giza VI, S. 15ff. 
und S. 96. Die zweite Frage betrifft das imj-r) 
wp-wt. Da nach Giza VII , S. 128, 134, 138 fest-
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steht, daß dieses Amt auch bei den hntj-w s be
stand, könnte man den Titel ebenso mit den fol
genden verbinden, statt ihn selbständig aufzufassen. 

Der einzige Schacht 766 liegt fast in der 
Mitte der Anlage, direkt westlich der Scheintür. 
Oben ist er mit Ziegeln ausgemauert, was dem 
alten Brauch widerspricht; der Regel nach ver
kleidete man die Schächte nur bei einem Ziegel
bau mit Ziegeln, während unser Bau Haustein-
Außenmauern hatte, wahrscheinlich mit Schotter
füllung. Entsprechend erwartete man eine Aus
mauerung mit Werksteinen, allenfalls mit Bruch
steinen, wenn solche den Kern gebildet haben 
sollten. Aber es ist für das ausgehende Alte Reich 

sicher, daß das Bruchstück später in den offenen 
Schacht geworfen wurde. Vielleicht stammt es 
von der oben S. 56 erwähnten Werkstätte, die 
Statuen verarbeitete, deren Abfall hauptsächlich 
in dem nahe gelegenen Schacht 796 gefunden wurde. 

b. Die Gräber S 761 und S 757. 
(Abb. 25.) 

Östlich von den unter a beschriebenen An
lagen stehen zwei kleine Werksteinma?tabas in 
gleicher Linie nebeneinander. Die südliche S 761/ 
761 a mißt von Süd nach Nord 7,80 m, bei einer 
Tiefe von 5,50 m. Die breitere Ostwand bildet 
aber nicht die Front, diese liegt im Norden. Das 

Abb. 28. Bruchstück eines Architravs, in der Nähe von Hnmwhtp gefunden. 

bezeichnend, daß Ziegelschächte auch in Stein-
mastabas auftreten, wie Giza VII , S. 126, 143 und 
öfter; siehe auch oben S. 57. 

Die Sargkammer wurde im Osten der Sohle 
angelegt und in der Mitte ihres Bodens eine 
rechteckige Vertiefung für die Aufnahme der 
Bestattung ausgehauen, so daß die Leiche unter
halb der Opferstelle lag. Im Schutt des Schachtes 
fand sich der Teil eines Rundbildes aus Diorit, 
ein bestoßenes Stück, das von der Hüfte bis zu 
den Knöcheln reicht. An sich bestünde die Mög
lichkeit, daß die Figur den Grabherrn darstellte, 
auch wenn kein Serdäb nachzuweisen war; denn 
ausnahmsweise konnten Statuen auch in der Kult
kammer aufgestellt werden, wie bei 'Iho, Giza V, 
S. 146, und in ganz später Zeit findet man gele
gentlich die Rundbilder auch im Sargraum, wie 
Giza VII , S. 125. Aber zu unserer ärmlichen An
lage paßt der Werkstoff nicht, und es ist daher 

Grab hat also wie Hnmivljtp das umgekehrte Ver
hältnis von Länge zu Breite gegenüber den nor
malen Grabplänen. Im Nordosten befindet sich 
der Kultraum, mit Eingang im Osten der nörd
lichen Schmalseite; dieser hat jetzt die Breite 
(1,10 m) der 4 m langen Kammer, war aber viel
leicht ehedem durch angesetzte Platten des Ge
wändes verengert, wie bei Hnmwhtp, siehe oben 
S. 62. Die Scheintür stand am Südende der West
wand des gangartigen Raumes, gegenüber Schacht 
761. Die Stelle wurde später durch den Einbau 
der Raubbestattung 784 b gestört, deren Schacht 
von den Wänden des Südteiles und einer Quer
mauer gebildet wird. Die Leiche lag in einem 
schmalen, nördlich anschließenden Raum mitten 
in der Kultkainmer, in Strecklage; von der Um
hüllung war keine Spur mehr vorhanden. 

An den Kultraum schloß sich im Süden un
mittelbar die Statuenkammer an, die wohl durch 

G!za VII I . 5 
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ein Fenster mit ihm verbunden war. Von dem 
ursprünglichen Inhalt war nichts mehr verblieben. 

Das Grab enthält zwei in einer Linie liegende 
Schächte. Der größere 761 ist im Norden der 
Kultstelle gegenüber angebracht. Er hat eine 
Ziegelausmauerung, obwohl dieser Werkstoff bei 
dem Bau sonst nicht verwendet wurde; siehe den 
entsprechenden Fall bei Hnmtoktp oben S. 65. Die 

Abb. 29. Vase ans S 760. 

Sargkammer liegt im Norden der Sohle, bei dem 
kleineren südlichen Schacht 761 a im Osten. Aus 
diesem stammt wohl der Napf der Abb. 29. Das 
glatte rötliche Tongefäß, 0,14 m hoch, war zum 
größeren Teil mit Gips gefüllt. Dieser kommt 
kaum als Ersatz für eine andere Füllung in Be
tracht, aber seine Bestimmung bleibt unklar. 

Die nördliche Anlage S 757 lehnt sich im 
Norden an die Südwand der Mastaba des 'Idic I 
an, und zwar an das Kernmauerwerk. Will man 
nicht annehmen, daß diese Anlage hier anch ur
sprünglich keine Verkleidung hatte, 1 so müßte sie 
zur Zeit der Erbauung von S 757 schon weit
gehend abgetragen worden sein, und das Grab 
gehörte dann einer viel späteren Zeit an, worauf 
ohnedies verschiedene Umstände weisen, wie die 
Form der Kultstelle und der Inhalt des Serdäbs. 

1 Siehe unten S. 67. 

Wie Hnmwhtp und S 761/761 a ist unser 
Grab tiefer als breit, vielleicht, weil S 761 schon 
stand und nach Norden nur mehr ein schmaler 
Raum verblieb. In der Mitte der Vorderseite ist 
eine Nische ausgespart, 1,50 m breit und 1,10 m 
tief. Ihr Boden liegt Uber der ersten Steinlage 
und ihre Rückwand wurde ehedem gewiß von 
einer Scheintür gebildet. Von der Innenverkleidung 
waren aber nur mehr erhalten eine glatte Kalk
steinplatte auf dem Boden und eine rechts neben 
ihr senkrecht stehende. 

Schacht und Serdäb sind ganz am Westende 
des Baues ausgespart, ersterer in der Südwest-
ecke. Sein oberer Teil war fast völlig abgetragen, 
seine unregelmäßige Kammer liegt im Osten der 
Sohle. Von der geplünderten Bestattung fanden 
sich noch Reste eines beschrifteten Holzsarges. 
Der Name des Inhabers ist 'Ipw. Die Skizze der 
Inschriftreste ist zur Zeit nicht zu erreichen, 
weshalb nur die Transkription des Namens nach 
der Fundnotiz gegeben wird. 'Ipw ist sonst erst 
im Mittleren Reich als Eigenname belegt, siehe 
R a n k e , PN. 123; aber oft finden wir nur aus 
späterer Zeit bekannte Namen schon am Ende 
des Alten Reiches im Gebrauch. — Von den 
Beigaben waren noch einige flache runde Ton
schalen übriggeblieben. 

Der rechts vom Schacht liegende Serdäb 
lehnt sich im Norden an I an, die übrigen 
Wände waren mit glatten Werksteinen ausge
kleidet, das Südende ist zerstört. Im Schutt lagen 
nur mehr Reste des einstigen Inhalts: ein Bäcker
ofen, ein Brauernapf, Korb und Brote(?), alles aus 
Kalkstein. Die dazugehörigen Figuren waren aus 
Holz und sind vollständig verwittert oder von 
Termiten zerfressen worden. Aus den Funden 
aber können wir erschließen, daß in dem Serdäb 
einst aufgestellt waren: ein Feuerschürer wie 
Giza VII, Taf. 22 c, ein Brauer wie etwa Schä
fer, Propyl. 241, eine Bäuerin wie in Schacht 684, 
oben S. 45; vergleiche auch Schacht 707, S. 46. 

3 . D i e M a s t a b a d e s 'Idw I. 

a. Oer Bau. 
(Abb. 25, 30 und Taf. 11.) 

Das Grab hat einen fast quadratischen Grund
riß, seine Länge be träg t l l , 20m, die Breite 10,20m. 
Von dem Oberbau stehen die Mauern noch rund 
1 m hoch an; sie sind ziemlich roh aus Bruch
steinen aufgeführt, nur die Eckverbände werden 
gelegentlich sorgfältiger behandelt, siehe Phot. 
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Abb. 30. Die Mastaba des 'Idw I, die unterirdischen Räume. 

635, 666, im Innern ist eine Füllung aus Klein
schlag. Nur an der Front ist noch die unterste 
Lage einer Werksteinmauer erhalten, überall 
sonst fehlt jede Spur einer glatten Außenwand, 
so daß man fragen muß ob ursprünglich eine 
vollständige Ummantelung vorhanden war, oder 
ob man sich auf die Verkleidung der Vorderseite 
beschränkt hatte. In letzterem Falle hätten die 
drei restlichen Außenmauern einen stärkeren 
Nilschlammverputz mit Kalkanstrich erhalten, 
aber dafür fand sich kein Nachweis mehr. Wir 
haben also die Wahl, anzunehmen, daß an den 
in Frage kommenden Mauern entweder die Um

mantelung vollständig weggerissen oder der Nil
schlammbelag verschwunden ist. An sich möchte 
uns das erstere wahrscheinlicher dünken, da zwar 
die Vernachlässigung einer Seite, vor allem der 
Rückwand, mehrfach nachgewiesen ist, nicht aber 
die Beschränkung der Verkleidung allein auf die 
Front; auch wäre dieser Behelf gegenüber der 
bebilderten Kultkammer und der bedeutenden 
unterirdischen Anlage auffallend. Aber gegen eine 
ursprüngliche vollständige Ummantelung spricht 
andererseits der Umstand, daß die Werksteine 
an drei Seiten vollständig fehlten, auch die der 
untersten Schicht, die sich sonst auch bei ganz 

5* 
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zerstörten Anlagen erhalten hat, weil sie beim 
Abtragen der Mastaba in den Schutt geriet. Bei 
'Idw I aber fand sich nicht ein einziger Block 
neben dein Bruchsteinmauerwerk; vergleiche die 
Feldaufnahmen 635 und 666. Der auf Abb. 25 
am Ostende der Nordwand eingezeichnete Quader 
spricht eher gegen als für eine Verkleidung, da 
er nicht über das Bruchsteinmauerwerk hinaus
ragt, sondern in ihm sitzt; und auch der Befund 
an der Nordost- und Südostecke läßt sich am 
besten deuten, wenn wir annehmen, daß nur die 
Frontmauer in Werkstein aufgeführt war. So hätte 
man bei dem Bau stark auf die Fassade hinge
arbeitet und sich bei den übrigen Wänden mit 
Ersatz begnügt. 

Von den Kulträumen im Innern ist nichts 
mehr erhalten, aber bedeutende Stücke von Dar
stellungen und Inschriften beweisen, daß sie einst 
vorhanden waren. Der Befund der Baureste er
gibt, daß sie Uber dem Schräggang lagen, der von 
Osten zur Sargkammer hinabführte; siehe Taf. 1, 
Phot. 618 = Taf. 11, Phot. 635, Phot. 614 = 
Taf. 12. Man erkennt hier noch an beiden Seiten 
Futtermauern von 6,30 m Länge, die in einem 
Abstand von 2,20 m parallel laufen. Es kann sich 
also nur um eine lange schmale Nische handeln, 
wie sie im späten Alten Reich so oft als Form 
der Opferkammer gewählt wird. Ihre Rückwand 
wurde von der Scheintür gebildet, deren Reste 
sich noch ganz in der Nähe fanden; sie ist also 
an Ort und Stelle zerschlagen worden. Die Breite 
ihres Mittelteils beträgt 1,10 m, dazu kommen die 
Außenpfosten von je 0,44 m, so daß sich zusam
men rund 2 m ergeben. Damit wird die ganze 
Breite des Raumes in Anspruch genommen, da 
die seitlichen Futtermauern einen Abstand von 
2,20 m haben und für die Verkleidungsplatten 
der Seiten wände eine Dicke von rund 0,15 m in 
Ansatz gebracht werden muß. 

Der Raum kann aber nicht die ganze Länge 
der 6,30 m tiefen Nische eingenommen haben; 
denn es fanden sich nur Bruchstücke von Szenen 
auf der Süd- und Nordwand, die j e rund 2 m 
breit waren. Von weiteren Darstellungen fehlt, 
abgesehen von einem Gewändeteil des Einganges, 
jeder Nachweis. Nun ist nicht anzunehmen, daß 
sie, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen, ver
schwunden wären, während von dem westlichen 
Endabschnitt der größere Teil geborgen werden 
konnte. Auch ist die Vermutung abzuweisen, daß 
nur der Westteil der Kammer bebildert war, 
während der doppelt so große vordere Teil die 
leeren Wände zeigte. Eher ist anzunehmen, daß 

ursprünglich eine Unterteilung bestand und die 
lange Nische durch eine Quermauer in zwei un
gleich große Kammern geteilt war: eine, die 
unmittelbar hinter dem Eingang gelegen war und 
als Vorraum ohne Bilderschmuck blieb — und 
die eigentliche Opferkammer, von deren Wänden 
die aufgefundenen Reliefbruchstücke stammen. 

In den Vorraum führte das Tor mit beider
seits vorspringendem Gewände, Rundbalken und 
Architrav. Erhalten blieb vom Gewände nur eine 
Platte, die auf dem nördlichen Vorsprung aufsaß, 
Abb. 31 und Taf. 13 c Sie zeigt oben links eine 
Abarbeitung für das Einsetzen der Türrolle; die 
rauhe Oberfläche der hinteren linken Kante könnte 
so gedeutet werden, daß sich hier eine Mauerung 
anschloß. Das setzte aber eine nochmalige Ver
engung des Durchganges voraus, die ganz unge
wöhnlich wäre. So wird man eher annehmen, daß 
das linke Ende der Platte nachlässig bearbeitet 
war und die rauhen Stellen von dem Verputz 
verdeckt wurden. 

Der Architrav ist nahezu ganz erhalten. Er 
zeigt eine ganz ungewöhnliche Bebilderung; statt 
der waagerechten Inschriftzeilen mit der Figur 
des Grabherrn am linken Ende sehen wir hier 
die Fläche in Felder geteilt, in denen jedesmal 
'Idw stehend dargestellt ist; vor ihm werden in 
senkrechten Inschriftzeilen Titel und Namen an
gegeben, siehe Abb. 38. 

Da das Stück nicht in situ gefunden wurde 
und aus mehreren Teilen bestand, bedarf es des 
Beweises, daß es tatsächlich als Türsturz diente. 
Einer Folge von Darstellungen des Verstorbenen 
mit dazwischen stehenden Inschriftzeilen begegnen 
wir unter anderem auf der Außenseite des Vor
hofes des Mrrwk3, F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. II , 
Taf. 9 A und 1 7 B , Text I , S. 137: ,The low wall 
west of the entrance to the mastaba bears a frieze 
41 cm high, formed of a continuous succession 
of similar sections, each of which consists of three 
vertical lines of inscription, followed by a S t a n d 

ing figure of Mereruka in füll wig and short kilt, 
with long staff and baton. In each case the first 
of these three lines contains titles, the second, 
who is in honour with a funerary god, the third 
Mereruka's two names.' So wurde auch Vorbericht 
1914, S. 12 angenommen, daß unsere Stücke sich 
als Fries an den unteren Längswänden der 
Kammer hingezogen hätten. Das ist aber aus 
verschiedenen Gründen wohl nicht möglich; denn 
in unserem Falle hätten auf der einen Seite, wohl 
der nördlichen, die rechtsgerichteten Figuren 
stehen müssen, auf der südlichen die linksgerich-
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teten, jeweils dem Eintretenden entgegenschauend.1 

Nun zeigt aber ein Stück gegeneinander gerichtete 
Figuren; als Stelle, an der sich die Reihen treffen, 
kommt eine Längswand nicht in Frage, aber auch 
Ost- und Westwand scheiden in unserem Falle 
aus, erstere weil in ihr die Tür zwischen der 
ersten und zweiten Kammer lag, letztere weil 
sie ganz von der Scheintür eingenommen wird; 
abgesehen davon waren beide Wände zu schmal, 
da die Stücke zusammen 2,20 m lang sind und 
die Futtermauern der Kammer ebensoweit aus
einander stehen; für die Verkleidung der Seiten
wände wäre also kein Raum verblieben. 

Nun finden wir die gleiche rhythmische 
Folge von Inschriftzeilen und Figuren auch an 
ganz anderen Stellen des Grabes. So bei Kijm'rih 
auf dem Architrav der offenen Kultkammer, 
Giza IV, S. 18 f. mit Abb. 10 b. Hier ist der 
Grabherr neunmal in wechselnder Tracht darge
stellt, nach rechts, dem Ausgang zu, gerichtet, 
und eine von Leisten umrahmte Inschriftzeile 
gibt jedesmal andere Titel und den Namen. 

Ein weiteres Beispiel der Verwendung unse
res Motivs findet sich in dem Doppelgrab des 
S'nhnihtj und 'nhhif, S. Hassan , Excav. I I I , 
S. 121 ff. und Abb. 1 0 6 - 1 0 7 , Uber dem Eingang 
zu dem östlichen Kultraum des S'nhnihtj: ,The 
eastern chapel is the main one. Both the lintel 
and the drum of its entrance were inscribed . . • 
On the left-hand side of the lintel (dim. 2-57 X0-55 m) 
are five figures of Ni-se-'ankh-akhtj in a W a l k i n g 

attitude, facing the east, and on the right-hand 
side were four figures of his father facing the 
wes t ; . . . In front of each figure are two vertical 
rows of incised inscriptions, giving two names 
and titles of the owner of the tomb.' Uber jeder 
der beiden Gruppen steht in waagerechter Zeile 
ein mit htp dj njhvt eingeleitetes Gebet. 

Die Übereinstimmung mit dem Fries des 
'Idw ist offensichtlich. In beiden Fällen stehen 
sich zwei Figurenreihen gegenüber, und hier wie 
dort ist die Anordnung asymmetrisch. 2 Da unser 
Stück in den Kammern nicht untergebracht wer
den kann, dürfen wir es mit Sicherheit als den 
Architrav betrachten, der ehedem über dem Grab
eingang lag. Darauf weist auch der Umstand, daß 
die Teile nicht mit den übrigen Reliefs zusam
men gefunden wurden, sondern weiter östlich, 

1 So ist es wenigstens immer bei den Gewänden der 
Türen; denn der Verstorbene will aus dem Grabe hervor
treten, im Gegensatz zu den Tempelbildern, auf denen der 
König immer in das Heiligtum schreitend dargestellt wird. 

* Siehe auch unten bei der Einzelbeschreibung. 

und daß die Länge des Stückes zu seiner Ver
wendung sehr gut paßt, da es mit seinen 2,20 m 
über die durch die Verkleidung verengerte 
Öffnung in der Front beiderseits hinausragte.1 

1 Auch erscheint die Art der Bebilderung weniger be
fremdlich, wenn man bedenkt, daß im ausgehenden Alten 
Reich sich gerade auf dem Architrav ähnliche Figurenreihen 
finden, der Verstorbene mit seiner Familie, wie äimw oben 
Abb. 6 und S. 24, und ffnjt, Giza VII, Abb. 102. 

b. Der Grabherr und seine Familie. 
Von den beiden Bezeichnungen des Inhabers 

der Ma§taba ist eine die feierliche, die andere die 

familiäre: (j ' " p j 3 | ,'Idw ist sein Kose

name' und ^ <-==• ,Nfr ist sein großer 
Name'. 'Idw ist auch sonst als Kosename belegt, 
siehe Ranke , PN. 54, 10, wird aber auch als 
großer Name geführt, ebenda. Bei unserer Be
zeichnung der Mastaba wurde der ,schöne' Name 
gewählt, weil ihn auch Nachkommen des Grab
herrn tragen. 

Bei den zahlreichen Titeln, die 'Idio führte, 
ist in dem folgenden Verzeichnis jedesmal der 
Ort des Vorkommens angegeben; dabei bezeichnet 
S die Scheintür, A den Architrav, Nw die Nord
wand, Sw die Südwand, G das Gewände, Sa den 
Sarg. 

1. Q ^ sib tiitj titj .Oberrichter und 

Wesir', S, A, Sa. 

2. 1" ^ hrj tp njswt ,Königlicher Aufseher', S, 
A, Sa. 

3. | mdw rhj-t .Leiter des Volkes', S, A. 

4. ||j ^ ^ > ^ iivnknmwt, S. 

^ ^ ^Jr^ imj-rihw-t-ki,Vorsteher des 

Stierhauses', S. 

6. < S 3 = f »tö 'd-mr, Richter und Verwalter', G. 

7. ^ i | " y j= imj-ri ivd-ict nb-t 

stit nj&wt ,Vorsteher aller geheimen 
Befehle des Königs', S. 

8. - ^ [ f ] ! ! ! ^mJ'ri w i ' w t (nb-t) ,Vorsteher 
(aller) Befehle', S. 

9. ^ ^ n ss ' njswt,Schreiber der Königs

urkunden', G. 
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28. (] y ^ ^ | imihw hr ntr-'i .Ge

ehrt von dem Großen Gott', Sa. 

29. \y^\^=>'^
s\ i m i h w br 'Inpw .Ge

ehrt von Anubis', Sa. 

30. ()J^ ^ ß i m i h w h r wr*v >Ge" 
ehrt von Osiris', S, Sa. 

« : [ i ] > i > i i n n n n r 
imihw hr päd-t e)-t ,Geehrt von der 
großen Götterneunheit', Nw. 

Nr. 1 = ,Oberrichter und Wesir' steht auf 
der Tafel der Scheintür allein, auf ihrem rechten 
Außenpfosten und auf dem Sargdeckel der Be
deutung des Amtes entsprechend an der Spitze 
der Titel. Bei den zahlreichen übrigen Bezeich
nungen wäre zu untersuchen, inwieweit sie die 
Stufen in der Laufbahn des Grabherrn oder den 
Bereich seiner Macht als Vertreter des Königs 
angeben. K e e s , Kulturgeschichte, S. 189 möchte 
für entsprechende Fälle das letztere annehmen.1 

Die grundsätzliche Frage bedarf aber noch der 
Klärung. Zunächst ist zu beachten, daß die We
sire in der 4 . und zu Anfang der 5. Dynastie 
diese Häufung der Verwaltungsämter noch nicht 
zeigen; man vergleiche zum Beispiel Nfrmi't, 
P e t r i e , Medum, Taf. 17 ff., Hmiwnw, Giza I, 
S. 148ff., Shmkh', S. Hassan, Excav. IV, S. 103, 
Nbjmihtj ebenda, S. 125; auch Sämnfr III aus 
der späteren 5. Dynastie hat noch eine kürzere 
Titulatur, Giza I I I , S. 204 f. Dann aber treten die 
langen Listen auf, und man findet beispielsweise 
in den Aufzählungen bei Kigmnj, F i r t h - G u n n , 
Teti pyr. cem. I, S. 104f., Mrrwk), ebenda S. 131 f., 
Tim, ebenda S. 151 f., K)j, M. M. D. 19 die von 
K e e s erwähnten Bezeichnungen immer wieder. 
Das ließe sich so erklären, daß die Zeit redseliger 
geworden sei und jetzt erst die Ausdehnung der 
Macht des Wesirs ausführlich beschrieben werde. 
Dabei verbleiben freilich einige Bedenken; denn 
gerade am Ausgang des Alten Reiches begegnen 
uns ähnliche, wenn auch nicht so lange Titel-

1 ,. . . Dasselbe geschieht aber mit allen Verwaltungen; 
es seien nur seine Titel „Vorsteher der beiden Getreide
speicher — Vorsteher der beiden Goldhäuser — Vorsteher 
der beiden Schatzhäuser — Vorsteher der beiden Kammern 
des königlichen Schmuckes — Vorsteher der beiden Waffen
kammern" bis zum Haupt der Öffentlichen Arbeiten als 
„Vorsteher aller Arbeiten des Königs" genannt, Titel, die 
im einzelnen doch sicher nicht die Verwaltungslaufbahn des 
Mannes bezeichnen sollten, sondern seine Kollektivvollmacht 
umschreiben.' 

io . k =̂ [^] p^i i m j ' r } s s ' w c n P w t >v°r" 

steher der Schreiber der Königsurkun

den', Sa. 

H- .k imj-r) itfb-t ,Vorsteher der 

w'b-«-Werkstatt', Sa. 

12. k | ^ ^2 im3~r) tfb.tj, Vorsteher der 

beiden vfb-«-Werkstätten', S. 

13- [.k ](][{] \ i j j j i irnj-ri is-wj nßwt 

,Vorsteher der beiden is-Werkstätten 
des Königs(-Schmuckes)', S. 

14- k JV\i tfl\i imj-r) sniv-tj , Vorsteher der 

beiden Scheunen', S. 

15. ^ '-?- ' imj-r) prj-wj hd ,Vorsteher der 

beiden Schatzhäuser', Sa. 

16. k " imj-r) gs-wj ,Vorsteher der 

beiden Hälften (-Verwaltungen)', Nw. 

17- k imj-r) hmo ,Vorsteher der 

Residenz', Nw. 

18. k ^ imj-r) &h-wt nb-wt ,Vorsteher 

aller Felder', Nw. 

19. k Li jfl'̂ 37!: ^ imj-r) k)-t nb-t n-t 

njswt ,Vorsteher aller Arbeiten des 
Königs', A. 

20. k imj-r) r)-prj ,Vorsteher des Tem

pels', Sa. 

21- .k imj-ri . . . .Vorsteher . . .', S. 

2 2 ' 12 P 3 ) ^ ^'J'm nJkot .Sekre
tär des Königs', S. 

23- Ä P i l l l hrj-sSt) . . . .Sekretär . . .', S. 
wm mm. wm J ' 

24. + £ ^ i w . ^ imj-ib n nb-f m 

t)-wj ,Vertrauter seines Herrn in den 
beiden Ländern', S. 

25. (j y §\ ^ im)hw .Geehrter', S, Sa. 

26. (] y ^ ^ ° imihw hr njSwt .Ge

ehrt von dem König', S. 

27- () y fSj\ ^ ^ "1 im)hio hr ntr .Geehrt 

von dem Gott', S. 
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folgen bei Beamten, die nicht zur Würde eines 
Wesirs gelangt waren. S'nhnihtj, S. Hassan, 

Excav. I I I , S. 119 ist nur "^y^ und nennt 

sich Vorsteher der Urkunden des Königs, der 
Waffen, der beiden Schatzhäuser, der beiden 
Goldhäuser, der beiden w'b-t-Werkstätten, der 
beiden Kammern des Königsschmuckes; vergleiche 
ferner die zu ganz verschiedenen Verwaltungen 
gehörenden Ämter des 'nhm'ki, M. M. D. 16, des 
'ImjStkij, Giza VI , S. 209 ff., des Hwjivjwr; 
S. Hassan, Excav. V, S. 237 f. Das weist auf 
eine Verwendung in verschiedenen Verwaltungs
zweigen in der Laufbahn des Beamten hin. An
dererseits spricht die so auffällige Übereinstim
mung in den Titeln der Wesire doch zugunsten 
der Auffassung, daß der Einfluß des zentralen 
Amtes auf das ganze Gebiet der Verwaltung her
vorgehoben werden soll. Um so schwieriger wäre 
es dann, die Laufbahn der Wesire zu bestimmen; 
denn einzelne der aufgeführten Ämter müssen sie 
ja schon vorher bekleidet haben.1 In unserem 
Falle möchte man annehmen, daß 'Idw seinen 
Weg als ,Urkundenschreiber' (9) begann, zum 
.Vorsteher der Urkundenschreiber' (10) aufrückte, 
,Richter und Verwalter' (6) und dann hrj-tp njiwt(2) 
wurde und die Titel mdw rhj • t (3) und iwn knmw • t (4) 
erhielt. Das wäre ein Aufstieg, wie er uns ähn
lich des öfteren begegnet, siehe zum Beispiel 
Stjkij, Giza VII , S. 198 ff. 

Zu einzelnen Titeln sei bemerkt: 

Nr. 5 ^ entspricht wohl dem 

J l . 3 * ) B } @ d e s w*rk3fnh> B o r c h a r d t , Ne-
user-re, 113 und des Kijmrhw, M. M. C. 25. 

Nr. 13 I I I 0 H 1 » f L ist wohl in 

^ | n ^ z u ergänzen, wenn auch ein 

^ ( ] | ~~~ 1 ^ belegt ist, M.M.D. 25. 

Nr. 16 ' ^-^ ist sehr selten; Murray, 

Index S. 24 und K e e s , Kulturgeschichte, S. 201, 

1 Die Frage legt sich K e e s , Kulturgeschichte, S. 201, 
Anm. 2 bei dem Amt des ,Vorstehers von Oberägypten' vor: 
,Der Titel erscheint gerade bei den älteren Beispielen recht 
häufig unter den Titeln des V e z i r s , wobei sich schwer sagen 
läßt, ob damit eine voraufgehende Amtsführung gemeint ist 
oder eine effektive Amterverbindung.' — Eine Klärung des 
ganzen Fragenkomplexes ist wohl zu erwarten, wenn die 
zahlreichen neuen Inschriften aus den Grabungen von Giza 
und Sakkära veröffentlicht sind; denn vorläufig arbeiten wir 
noch mit unzureichendem Material. 

Anm. 3 kennen nur das eine Beispiel des Grafen 
Wirkif'nh.1 Den Titel trägt aber auch der Wesir 
Kigmnj, F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, S. 107, 

Nr. 4 0 : I*. Die Bezeichnung 

ist häufiger, siehe Murray , Index S. 23—24. Er 
besagt aber nicht, daß der Inhaber des Titels 
nur für eine Hälfte des Deltas zuständig war; 
denn in dem ältesten, aus dem Anfang der 
4. Dynastie stammenden Beleg nennt sich 'Isj 

\ l ^ f und SwSw ™ ™ ^ « g * ,in den 

Gauen von Unterägypten' 3. E r hatte also die Ver
waltung in dem ganzen Delta, wie er entsprechend 
imj-ri prj-hd und iSm-ti ,von den Gauen Oberägyp
tens' war, siehe Koe foed -Pe t e r s en , Recueil des 
Inscriptions, Taf. 1. 

Zu Nr. 17 ^ n vergleiche 
t } ^ [ j ^ - j .Vorsteher der Residenz' des Wesirs Ttw, 

F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I , S. 153, Nr. 36. 

Das Amt ist verwandt mit dem des j j ^ ® ,Vor-

steher der Pyramidenstadt', das Kigmnj und nach 
ihm andere Wesire bekleideten. 

Der Titel Nr. 18 ^ ist sonst nicht 

belegt; vergleiche aber die ähnliche Bezeichnung 
des Wesirs Ttio, F i r t h - G u n n , ebenda I, S. 153, 
N r J 0 : ^ I ^ o ^ ^ f .Vorsteher der 
Äcker in Ober- und Unterägypten'. 

Nr. 20 ^ ^ = > tritt ebenfalls zum ersten
mal auf, und ob der Titel nun imj-ri ri-pr oder 
ri-io prj-w zu umschreiben ist, so scheint er für 
das Alte Reich befremdlich. E r ist nur in der 
Tintenaufschrift des Sarges erhalten, könnte frei
lich auch auf einem verlorengegangenen Stück der 
Scheintür gestanden haben. Eine Verschreibung 

aus ^ w ' 1 ^ m a n o n n e zwingenden Grund 

nicht annehmen dürfen, auch kommt eine Ver
lesung nicht in Frage, da bei der Handkopie ein 
sie! dazugesetzt ist. 

Zu Nr. 24 : imj-ib n nb-f m ti-ioj vergleiche 
unter anderem die Bezeichnung der Wesire 

* .Vorsteher der Gaue von Unterägypten in den beiden 
Hälftenverwaltungen.' 

* Übersetzt: .Overseer of the Two Royal Domains.' 
* Siehe Giza V, S. 48. 

« _ k stünde dabei für Nr. 16 & ^ n ', wie dem 

| ^ ^ der Sarginschrift das ^ ^ ^ der Scheintür 

entspräche. 
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Kigmnj und Mrrwki: imj ib n njswt hnt idb-icj-f, 
F i r t h - G u n n , ebenda I, S. 107, Nr. 33 und 132, 
Nr. 23; sie findet sich aber auch bei Beamten, die 
nicht Wesire waren, wie Simnfr IV, Yorbericht 
1929, S. 110. 

Von den mit imihiv zusammengesetzten Be
zeichnungen ist Nr. 31 besonders hervorzuheben: 
,Geehrt bei der großen Neunheit.' Ein weiterer 
Beleg scheint bisher nicht veröffentlicht zu sein, 
und es ist wohl das erste Mal, daß die pid-t cit 
in den Inschriften eines Privatgrabes erscheint. 

Die Gemahlin. 
Auf dem Relief der Nord wand ist der Grab

herr mit einer Frau dargestellt; da der Anfang 
ihrer Beischrift verlorengegangen ist, könnte die 
Figur ebensowohl die Mutter wiedergeben, aber 
der Titel irrt hss-t-f paßt nur zu der Gemahlin. 

Ihr Name ist <^~>

n fl Q ,Dienerin des R"; er ent
spricht dem männlichen lim-i-'- beide Bezeichnun
gen sind im Alten Reich mehrfach belegt, Ranke , 
PN. 240,5. Als Titel sind erhalten: 

j \J ^Zj^ ,Priesterin der Neith, der 

Wegeöffnerin'.1 

^ i r * $ f L d a s t u t ' w a s e r ^ e r G e m a u 0 lobt*. 

Die Kinder. 
Auf der Darstellung der Nordwand erscheinen 

zwei Söhne: 

1. j " ^ ^ (j () ^ -Sein ältester Sohn, 

von ihm alle Tage geliebt' 

Vater geehrt ist . . .' 

2- l ' - ' B « J s / ^ ^ '• • • d e r • • • d e s H ° " 
fes 'Idio' 

Der Name des Erstgeborenen ist nicht erhalten, 
auch können sich 1 und 2 nicht ergänzen, da 
beide Darstellungen in derselben Szene vorkom
men. 'Idw muß ein nachgeborener Sohn sein. 
Wenn auch seine Verwandtschaftsbezeichnung 
(si-f) nicht erhalten ist, so wird man ihn doch 
schwerlich bloß als Angestellten betrachten kön
nen, mag auch der Name 'Idw sehr häufig vor
kommen. Zu beachten sind seine Tracht, sein 
Titel und sein Platz in der Speisetischszene. Vor 

1 Siehe diesen Frauentitel auch Giza IV, Abb. 11 
und S. 7. 

dem Opfertisch steht unten der ,älteste Sohn', 
darüber der Hausverwalter und oben allein vor 
den aufgehäuften Gaben 'Idw in weitem Schurze. 
Bei einem Angestellten erwartete man hier die 
Nennung seines Amtes im Haushalt und nicht 
einen mit prj-'i zusammengesetzten Titel. Kommt 
dazu, daß sein Name auch der des Grabherrn 
ist, so wird man geneigt sein, unseren 'Idw als 
dessen Sohn anzusehen; siehe auch unten S. 84. 

Angestellte. 

1. ß Kh'- Seine Titel sind: 

^ = > ,Hausvorsteher', Sw, Nw. 

P | { j j ) ,Aufseher der Totenpriester', Sw, Nw. 

U l l i w ^ 7 ' G e e h r t S e i D e m 

Herrn alle Tage'. 

I \ ' d e r t U t' W a S ^ei'̂  ^0^t<-

< = = > V üo^ | ,der von (seinem) 

Herrn geliebte,1 der tut, was (er) befiehlt'. 

Der Name Kir ist im späten Alten Reich mehr
fach belegt, siehe R a n k e , PN. 333, 9; das letzte 
Zeichen ist ein Beutel, in anderen Fällen ein 
Körbchen mit Bügelhenkel. — Kir hat sein Amt 
als Hausvorsteher offenbar mit besonderem Eifer 
verwaltet; denn es war nicht alltäglich, daß ein 
imj-ri prj solche Ehrenbezeichnungen erhält, wie 
sie bei ihm als Beischrift stehen. So war es 
selbstverständlich, daß er von seinem Herrn auch 
eine Versorgung für die Zukunft als Aufseher 
der Totenpriester erhielt, wie seine Kollegen Kij, 
Giza I I I , S. 141 und 'Inpicw&r, ebenda S. 208. 

2. Der Hauszwerg, der auf der Südwand 
unter dem Sessel seines Herrn steht, heißt 

^ (j Mrrj; das letzte Zeichen ist ein wenig 

plump geraten, hat aber sicher als 0 , nicht etwa 

als | zu gelten. 

In der großen Speisetischszene der Nord
wand sind die Namen einiger Leute erhalten: 

3. JS2>- (J 'Irj steht bei einem der Schlächter, 

der den Vorderschenkel des Opfertieres festhält; 

1 Weniger wahrscheinlich ist die Gruppe der Zeichen 
in MRR-T-F NB-T zu ergänzen, das von IRR abhängig wäre. 
Vergleiche auch die Titel des Hausvorstehers BLACKMAN, 
Meir IV, Taf. 3.: IMIH,W NB-F IRR HSS.T MRR.T-F. 
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zu dem Namen vergleiche /j (J, R a n k e , 
PN. 41 , 1. 

4. J ^ f ^ < I ^ n e i ß t d e r Schlächter, der den 
Schenkel abtrennt. Der Name ist noch einmal auf 
einem Relief der Universitätssammlung Freiburg be
legt, siehe R a n k e , PN. 163 ,29 : J ^ " " ^ ^ 

^rnkw-ik-tj1 (?). Wenn das Fragezeichen bei der 
Umschreibung des Namens gesetzt ist, weil der 

Vogel nicht sicher wie aussieht, so müßte 

unser Beispiel den Zweifel verstärken; denn hier 
gleicht das Bild dem ih sehr wenig, der Schopf 
fehlt, und der Schnabel ist gerade und dick; eher 
käme ein Reiher in Frage. Ist aber ih in dem 
Freiburger Beispiel sicher, so muß die ab
weichende Form der Hieroglyphe auf die kleine 
Schrift in dem schmalen Raum zurückgeführt 
werden; siehe Abb. 36 und Taf. 14b. Jedenfalls 
liegt der gleiche Name in beiden Fällen vor. 

5. Das Gänseopfer vollzieht ein Mann, vor 

dem oben steht; 1 vor seinen Füßen liest man 

ß ^ ^ 1 . Das erste Zeichen sieht fast 

wie ein Dreieck aus, aber die vordere Linie ist 
geschwungen. Von a an sind die Zeichen wesent
lich kleiner und unregelmäßig angeordnet, da bis 
zur Grundlinie nur mehr sehr wenig Raum war; 

das | steht schief im Rücken des Vogels. Zu 

Namen, die mit Kio beginnen, siehe Ranke , 

PN. 333, 18 / ] ^ > | ^ aus dem Mittleren 

Reich. 

6. Bei dem Räuchernden ist ebenda vor den 
Füßen noch der Schluß des Namens zu sehen: 

l l l l A , das wohl in ^ A Ftkt zu ergänzen 

ist, Ranke , ebenda 142, 26 und unsere Abb. 53. 

e. Die Darstellungen und Inschriften. 

e t ) Das Gewände. 
(Abb. 31 und Taf. 13c.) 

Die Kalksteinplatte der Taf. 13 c muß von dem 
Gewände des Eingangs stammen, siehe oben S. 68. 
Sie saß an der Nordseite, wie die Rechtsrichtung 
der Figur zeigt, die hier immer dem Eintretenden 

1 Das Zeichen ist nicht ganz erhalten, aber das hoch
gezogene • und das danebenstehende senkrechte Zeichen 
wollen zu keiner anderen Ergänzung passen. 

Abb. 31 . Die Mastaba des 'Idw I, Darstellung auf dem 
nördlichen Gewände. 

entgegenschauen muß. 'Idio trägt einen weiten, 
vorn in einer Spitze endenden Knieschurz, dessen 
Gürtelschleife bis hinter die rechten Kniekehle ge-
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1 

zeichnet ist; außerdem die sonderbare, nur den 
Rücken bedeckende Weste. Sie wird durch ein 
breites Band gehalten, das von der rechten Achsel 
über die linke Schulter geht; siehe dazu Giza I I I , 
S. 136. Als Schmuck hat er den breiten Hals
kragen und zwei Armbänder angelegt. Die Löck-
chenperücke läßt die Ohren frei und fällt bis auf 
die Schultern; am Kinn sitzt der kurze trapez
förmige Bart. 

Der linke gesenkte Arm hängt nicht senk
recht herab, sondern ist ein wenig nach vorne ge
bogen, damit die geöffnete Hand nicht auf dem 
vorstehenden Schurz liege. Die Rechte faßt das 
Arp-Zepter. 

Die Figur ist weich modelliert. Im einzelnen 
beachte man die Einziehung des Bauches durch 
den Gürtel und das sonderbare Vorspringen der 
Kniescheibe bei dem vorgesetzten Bein. 

Über der Figur steht in zwei durch Rillen 

eingefaßten Zeilen: " ^ j j ^ =j= ~ _ n 

^ ,Der Richter und Verwalter, der Schrei-

der Urkunden des Königs, 'Idw'. 

ß) Die Scheintür der Kultkammer. 
(Abb. 3 2 — 3 4 und Taf. 12.) 

Zwar wurde die Scheintür zertrümmert ge
funden, und manche der Bruchstücke waren ver
schwunden, aber die verbliebenen genügen, um 
die Maße sowie die Anordnung der Inschriften 
und Figuren erkennen zu lassen. Der Mittelteil 
bestand aus e inem Stück; sein oberes Ende (a) 
ist Taf. 12b und Abb. 32 wiedergegeben; seine 
Breite beträgt 1,10 m. Es zeigt die Tafel den 
unteren Architrav, den Anfang der inneren und 
den oberen Teil der mittleren Pfosten. Zu letzteren 
gehören die Bruchstücke b — c = Abb. 32. Sie 
stammen beide von der rechten Seite, passen aber 
wohl nicht unmittelbar aneinander, siehe weiter 
unten. Am Ende von c werden die beiden senk
rechten Zeilen von dem Namen des Grabherrn 
abgeschlossen, die Zeichen sind dabei waagerecht 
angeordnet. Darunter muß die Figur des Ver
storbenen gestanden haben, wie auf den Außen
pfosten, wo die Anordnung der Zeichen am Schluß 
die gleiche ist. Der rechte Außenpfosten ist fast 
vollständig erhalten, in zwei aneinander passenden 
Stücken, d—e. Auf ihm sind drei parallele, durch 
Rillen getrennte senkrechte Zeilen angebracht; 
unter diesen steht quer der Kosename des Grab
herrn, darunter dessen Figur. Von dem linken 

Außenpfosten ist uns nur ein Stück aus der Mitte 
überkommen = f; seine ursprüngliche Stelle er
gibt sich aus der Entsprechung zum rechten 
Pfosten. Die Bebilderung und Beschriftung der 
Pfosten entsprechen also im allgemeinen Giza VII , 
Abb. 89 (Pthhtp), nur daß bei 'Idw die inneren 
Paare je zwei Zeilen statt einer tragen. 

Um ein besseres Bild von dem ursprüng
lichen Aussehen der Scheintür zu vermitteln, 
wurde außer der zeichnerischen Wiedergabe der 
einzelnen Bruchstücke auch eine Rekonstruktion 
gegeben = Abb. 34. Von den mit allem Vorbe
halt gegebenen Ergänzungen ergeben sich einige 
mit ziemlicher Sicherheit aus der gegengleichen 
Anordnung der Scheintürhälften. So steht zum 
Beispiel rechts über der Figur des Mittelpfostens 
der ,große', daneben auf dem Außenpfosten der 
,schöne' Name des Verstorbenen; entsprechend 
wurden daher die Namen auch auf der linken 
Seite eingetragen. Doch sei nicht verschwiegen, 
daß wir ausnahmsweise auch asymmetrischen 
Anordnungen begegnen, wie bei Sndmib, Giza VII , 
Abb. 104 und S. 249. Ferner ergeben sich die 
Zeilenanfänge auf dem verlorengegangenen oberen 
Teil des linken Außenpfostens sowohl aus der 
Entsprechung mit dem rechten wie aus dem In
halt des aus der Mitte stammenden Bruchstücks 
und dem Anfang der Zeilen der Innenpfosten. 

Der obere Abschluß der Scheintür bereitet 
einige Schwierigkeiten. Getrennt wurde ein schma
ler beschrifteter Steinbalken gefunden; da er 
0,93 m lang ist und nur ein kleines Stück = htp 
dj njiwt am Anfang fehlt, so war die ursprüng
liche Länge rund 1 m; das ist aber die Breite 
des Mittelteils der Scheintür. Daher wurde das 
Stück auf Taf. 12b und Abb. 32 mit diesem zu
sammengesetzt, zumal eine andere Verwendung 
nicht zu erkennen ist. 

Aber so kann die Scheintür nicht an die 
Decke des Raumes gereicht haben; bei ihren 
Maßen erwartet man unbedingt einen breiten 
Architrav, der seitlich auch auf den Außenpfosten 
auflag und bis an die Seitenwände der Kammer 
reichte. Damit wäre ein doppelter oberer Ab
schluß gegeben, der kleinere für den Mittelteil 
und der endgültige, zusammenfassende über der 
ganzen Breite der Tür. Dadurch wurde auch ver
mieden, daß etwa die Außenpfosten oben unver
mittelt an die Decke stießen; ungewohnt ist nur, 
daß ihre Inschriftzeilen um die Breite des kleinen 
Architravs höher begannen als die des Mittelteils. 

Auf der hochgezogenen Scheintürtafel steht 
über der Speisetischszene eine zweizeilige waage-
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Abb. 32. Die Mastaba des 'Idw I, Bruchstücke der Scheintür. 
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rechte Inschrift in großen Hieroglyphen: 1. 

,Der von Osiris Geehrte, der Oberrichter und 
Wesir 'IDW'. Am Ende von 1. fehlt ein Teil des 

dem darunterstehenden ^ der Kopf; ob die 

Inschrift hier unfertig war oder die Stücke ab
gesplittert sind, stehe dahin; siehe Taf. 12b. 

'IDW sitzt auf einem Sessel, dessen Stempel 
die Gestalt von Löwenbeinen haben; sie stehen 
auf hohen kegelförmigen Untersätzen. Die Füße 
des Grabherrn sollten auf der Standfläche der 
letzteren aufgesetzt sein, enden aber schon höher, 
so daß sie in der Luft zu hängen scheinen; 1 der 
gleichen Unregelmäßigkeit begegnen wir auf der 
Darstellung der Südwand. Die Tracht des Spei
senden ist ungewohnt; sein eng anliegender Schurz 
endet an den Waden, daneben aber weist eine 
Linie über den Knien auf den kurzen Schurz, 
als ob er diesen über dem längeren Gewand 
trüge. Um die kurze Löckchenfrisur ist ein 
Stirnband gewunden, dessen Knotung durch zwei 
gegeneinandergesetzte Papyrusdolden nachgeahmt 
werden soll; von ihnen ist aber nur die eine, vom 
Hinterhaupt abstehend, wiedergegeben; die andere, 
sonst an dem Kopf liegende, fehlt im Relief. Die 
Enden des Bandes fallen über die Schulter herab.— 
'IDW streckt die rechte Hand zu den Broten aus, 
ihre Fingerspitzen berühren dabei den Tischrand. 
Mit der Linken führt er eine Salbvase zur Nase; 
dieses Motiv scheint in Giza seltener gewesen zu 
sein als in Sakkära, wo es unter anderem bei 
NFHSMPTH, Capart , Rue de tomb. 102, bei HKHB, 

F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I I , Taf. 64, HNIOTJ, 

ebenda Taf. 70, 2, SPSSPTH, Murray , Saqq. Mast., 
Taf. 28 vertreten ist; die Beispiele stammen alle 
aus dem späteren Alten Reich. 

Auf der Tischplatte sind die Brothälften 

schon wie hochgezogene (j gezeichnet, ähnlich wie 

bei NFRSSMPIH, Capart , ebenda 97, 99—102, und 
NFRSSMR''11, SPSSPTH, Murray , ebenda Taf. 27— 
30, HJFUB, F i r t h - G u n n , ebenda Taf. 64 . 2 Die 
Wünsche für das Mahl sind teils rechts unter dem 
Tisch, teils über den Broten aufgezeichnet, wie 
das am Ende des Alten Reiches üblich wird, ver-

1 E s ist weder eine' eigene Standlinie gezogen noch 
etwa ein Fußbrett angegeben. 

2 Also die gleichen Beispiele, die auch das Riechen 
an der Salbvase zeigten. Um für die Fingerspitzen am Tisch
rand Kaum zu gewinnen wurden die rechtsgerichteten Brot
hälften ein wenig nach rechts gerückt, so daß ihr erstes 
Stück genau in der Mitte der Platte steht. 

gleiche zum Beispiel Giza VI , Abb. 18 und S. 77. 

Genannt werden ^ ^ J 1 ~ j P ^ Q ? ~% ^ $ ,Tausend 

an Vasen mit Salbe, an Gewändern, Broten, Ge-

Abb. 33 a. Die Mastaba des 'IDW I, Scheintür, nördlicher 
Pfosten, oberer Teil. 



BEEICHT ÜBEE DIE GBABUNGE» AUF DEM FEIEDHOF VON GIZA. 7 7 
fltigel u n d R i n d e r n ' . A n z a h l u n d A n o r d n u n g d e r 
G a b e n s i n d u n r e g e l m ä ß i g , a n e r s t e r S t e l l e s o l l t e 
t s t e h e n , u n d n a c h i h m e r w a r t e t e m a n psn u n d 
hk-t. U n g e w ö h n l i c h i s t d i e S c h r e i b u n g t ~ j P 
f ü r , G e w a n d ' , s o n s t i s t M ü b l i c h . L i n k s u n t e r 
d e r T i s c h p l a t t e , a l s o u n m i t t e l b a r n e b e n d e r F i g u r , 
s t e h t d a s W a s e h g e s c h i r r a u f e i n e r b e s o n d e r e n 
S t a n d l i n i e , e b e n f a l l s e i n Z e i c h e n d e r s p ä t e n Z e i t ; 
v e r g l e i c h e ä h n l i c h 'Itjj, G i z a V I , A b b . 9 3 , Hsjj, 
e b e n d a A b b . 5 8 A . 

D e r u n t e r e A r c h i t r a v g i b t e i n e W i e d e r h o l u n g 
d e r S p e i s e t i s c h s z e n e . G e w ö h n l i c h t r ä g t e r n u r e i n 
e i n z e i l i g e s S c h r i f t b a n d ; a b e r e s s i n d a u c h D o p p e l 

z e i l e n b e l e g t , a n d e r e n E n d e o f t d i e F i g u r d e s 
G r a b h e r r n e r s c h e i n t , w i e b e i Stjkij, G i z a V I I , 
A b b . 8 5 — 8 6 , NfrSSmr', C a p a r t , R u e d e t o m b . 11, 
Spispth, M u r r a y , S a q q . M a s t . , T a f . 2 8 . I n u n s e r e m 
F a l l e s t e h e n r e c h t s z w e i k u r z e w a a g e r e c h t e Z e i l e n , 
d e r d a h i n t e r s e n k r e c h t g e s c h r i e b e n e N a m e i s t 
h i n t e r j e d e r d e r s e l b e n z u l e s e n : , D e r hrj-tp d e s 
K ö n i g s u n d V o r s t e h e r d e r b e i d e n S c h e u n e n — 
d e r G e e h r t e , Nfr m i t s e i n e m g r o ß e n N a m e n . ' 
L i n k s d a n e b e n s i t z t 'Idw i n d e r ü b e r l i e f e r t e n 
W e i s e a m S p e i s e t i s c h , d i e l i n k e H a n d g e b a l l t 
a n d e r B r u s t , d i e r e c h t e n a c h d e n B r o t e n a u s g e 
s t r e c k t . E r t r ä g t d i e S t r ä h n e n f r i s u r u n d d e n 
k u r z e n e n g a n l i e g e n d e n S c h u r z . D e r S e s s e l h a t 
w i e d e r u m L ö w e n f ü ß e a u f k o n i s c h e n U n t e r s ä t z e n . 
D i e G a b e n w ü n s c h e s i n d w i e a u f d e r T a f e l ü b e r 
u n d u n t e r d e n T i s c h v e r t e i l t : , T a u s e n d a n B r o t e n , 
T a u s e n d a n B i e r k r ü g e n , T a u s e n d a n S a l b v a s e n , 
T a u s e n d a n K l e i d e r n , T a u s e n d a n G e f l ü g e l u n d 
T a u s e n d a n R i n d e r n ' . Psn i s t a u s g e l a s s e n , w i e 
o b e n w i r d SS o h n e \&s u n d mnh-t m i t '"' 
g e s c h r i e b e n 1 . 

A u f d e m o b e r e n A b s c h l u ß d e s M i t t e l t e i l s 
( s i e h e o b e n ) s t e h t d i e e i n z e i l i g e I n s c h r i f t 6 ~| 

, D e r K ö n i g u n d A n u b i s s e i e n g n ä d i g 
u n d g e b e n , d a ß e i n T o t e n o p f e r a l l e T a g e d a r g e 
b r a c h t w e r d e d e m b e i d e m G o t t g e e h r t e n 'Idw'. 
D i e Z e i t a n g a b e r'-nb w i r d , w i e a u c h s o n s t i n d e r 
F o r m e l , v o r d e n D a t i v g e s e t z t , w e i l d i e s e r a u s 
m e h r e r e n W o r t e n b e s t e h t u n d a u ß e r d e m d e r 
N a m e a m E n d e d e r Z e i l e s t e h e n m u ß t e . 

V o n d e n z w e i z e i l i g e n I n s c h r i f t e n d e r I n n e n 
p f o s t e n s i n d n u r d i e A n f ä n g e e r h a l t e n ; d i e i n n e r e n 
Z e i l e n b e g i n n e n m i t imihw , D e r b e i . . . G e e h r t e ' , 
d i e ä u ß e r e n m i t , D e r hrj-tp d e s K ö n i g s ' . 
A u f d e r r e c h t e n S e i t e s t e h t d a r u n t e r n o c h e i n 

Abb. 33 b. Die Mastaba des 'Idw 1, Scheintür, nördlicher 
Pfosten, unterer Teil. 

g e w i ß v o n imj-r). W i e a u f d e n a n d e r e n P f o s t e n 
w a r q u e r u n t e r d i e Z e i l e n d e r N a m e d e s G r a b 
h e r r n g e s c h r i e b e n , u n d d a r u n t e r s t a n d d e s s e n 
F i g u r , e n t s p r e c h e n d G i z a V I I , A b b . 8 9 . 

D i e G e g e n g l e i c h h e i t i s t a u c h b e i d e n M i t t e l 
p f o s t e n g e w a h r t , i n s o f e r n d i e i n n e r e n Z e i l e n m i t 
htp-dj-njs'wt b e g i n n e n u n d d i e ä u ß e r e n T i t e l f o l g e n 
e n t h a l t e n . K e i n e r d e r P f o s t e n i s t u n s v o l l s t ä n d i g 
ü b e r k o m m e n , v o n d e m l i n k e n n u r d e r o b e r e T e i l 
a u f B r u c h s t ü c k a = A b b . 3 2 , e b e n d o r t a u c h e n t -

1 Zu Füßen der Figur steht wieder das Waschgeschirr. 
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I So, ohne ©. 
II Siehe auch Giza VI, S. 273 zu S. 230. 
3 E s fehlt hier, weil die Hieroglyphe sonst zweimal 

hintereinander gesetzt würde, einmal als Deutezeichen und 
dann als Bestandteil von hb-Skr. 

* Ein ^ fehlt; von dem Zeichner wurde das ^ C 7 von 
HB ohne Innenzeichnung schon als NB behandelt. 

' * P 3 1 k — ^ "> w i e KIGMNJ, F i r t h - G u n n , 

ebenda S. 106, Nr. 24, und Mrrwki S. 132, Nr. 22, muß wohl 

ausscheiden, DA.'Idw nicht Vorlesepriester und nicht Schreiber 

des Gottesbuches ist, wie die beiden Genannten. 

sprechend der Anfang des rechten Pfostens. Von 
letzterem fanden sich noch zwei weitere Bruch
stücke, b und c = Abb. 32. Dabei fragt sich, ob 
das stark zerstoßene b, das oben nicht an a an
schließt, sich an seinem Ende an c anpaßt. Trotz
dem lassen sich die Inschriften noch ziemlich 
genau wiederherstellen. Die Innenzeile beginnt 
auf a mit der Formel: ,Der König und Anubis 
seien gnädig und geben, daß ihm ein Totenopfer 
dargebracht werde am „Eröffner des Jahres" ' = 

~\ F T T Bruchstück b zeigt am oberen Ende 

den charakteristischen Untersatz, auf dem der 

Ibis = Thot steht: CQ ]; es folgen ( J j V f f T l 
Zwischen a und b fehlt also nur ein schmales 

Stück mit den Zeichen K ^ £ 7 . Bruchstück 

c beginnt mit ^ 3 7 , es folgt: HPl^ 

damit endet die Zeile; darunter steht quer der 
Name. Man wäre nun versucht, das ^ 3 7 des 

Beginnes von c an das am Schluß von b an
zufügen, also zu lesen: tpj-rnp-t hb-Skr hb (nb) 
r'-nb. Das paßte scheinbar auch am besten zu 
der zweiten Zeile, in der Bruchstück b mit ^ 
endet, das mit dem (hrj)iMi zu Beginn von c 
zu verbinden wäre. Trotzdem wird man sich da
für entscheiden müssen, zwischen b und c eine 
Lücke anzunehmen; denn es fehlt in der Auf
zählung der Feste das wig, das in der Reihenfolge 
wpj-rnp-t — Dhwtj.t — tpj-rnp-t — wig — hb-Skr 
nicht fehlen darf; siehe unter anderem Nsdrkij, 
Giza I I , Abb. 7, S te indor f f , Ti, Taf. 135, 139, 
wo sich beide Male wie in unserem Falle hb nb 
r'-nb unmittelbar an hb Skr anschließt, ohne 
Nennung weiterer Feste. Für die auffällige Setzung 

des Deutezeichens hinter jedem der Fes te 2 

mit Ausnahme von wig3 siehe auch Nfrssmr*, 
Capart , Rue de tomb., Taf. 11 bei einer Fest
folge wie bei 'Idw. Unsere Zeile ist demnach zu 

" r n i s m ® . ' 
C L _ P J < = > ^ZZ7 

Für die Ergänzung der zweiten Zeile sind 
die Anhalte nicht ebenso sieher, aber da die Länge 

der Inschrift nun feststehen dürfte, kommen nur 
beschränkte Möglichkeiten in Betracht. Bruchstück 

a endet mit k > der durch die erste Zeile er

rechnete Raum zwischen a und b entspricht zwei 

Zeichengruppen. Eine davon wird durch das vor 

b geforderte ^ in Anspruch genommen. Hinter 

dem ersten imj-ri kann also nur e ine Gruppe 

gestanden haben, wie etwa nebeneinander 

das sonst nur auf dem Sarg erhalten ist, gege

benenfalls auch [ ü L i l i i l i , das auf dem unteren 

Architrav steht. Nun folgt imj-ri is-wj (Wer)-njswt. 

Das unter ^ stehende 'v' paßte am besten zu 

der Gruppe ^ p von hrj-iSti, kann aber wohl 

nicht das ^ Q am Anfang von Bruch
stück c vervollständigen, denn hier ist über <=> 
noch der Hals von ^ erhalten, am Ende von b 
dürfte also nur der obere Teil der Hieroglyphe ^ 
erscheinen; aber auf dem freilich stark bestoßenen 
Stück scheint sie ganz gestanden zu haben. Außer
dem sind die oben bei der Innenzeile dargelegten 
Einwände gegen das Anpassen von c an b doch 
wohl entscheidend. Wenn bei unserer Ergänzung 
in derselben Zeile dreimal ein mit lirj-iSti be
ginnender Titel angenommen wird, so kann dabei 
auf die dritte Zeile des Außenpfostens von Pthhtp 
verwiesen werden, Giza VI I , Abb. 89, vergleiche 
F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, 143. Für den 
Schluß des Titels käme am ehesten n wdf-mdw 

in Frage: ^ ^ Q «««« IJ , wie Ttw in 

F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I , S. 153, Nr. 49 ; 
es paßte auch sehr wohl für den Raum. 1 Die Zeile 
wäre also zu lesen: ,Der Oberrichter und Wesir, 

Vorsteher der beiden ro f6-<-Werkstätten [ ? 

i \ | p ^ Vorsteher der beiden 

Schatzhäuser, Vorsteher der beiden is-Werkstätten 
des Königsschmucks, Sekretär der richterlichen 
Entscheidungen, Sekretär des Königs'. 

Die Inschriften werden durch das zu beiden 

Zeilen gehörige, waagerecht angeordnete^ 
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Abb. 34. Die Mastaba des 'Idw I, Rekonstruktion der Bebilderung und Beschriftung der Scheintür. 
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1 Vergleiche ^ ^ ^ ^ j j j ß l ^ .Dergroße 
Gott, der Herr des Westens, der Herr der reinen Stätten', 
C a p a r t , Rue de tomb., Taf. 11. 

< = abgeschlossen. Darunter war die ver
lorengegangene Figur des Grabherrn angebracht, 
wie entsprechend auf dem anschließenden äußeren 
Pfosten. Für die Ergänzung sei bemerkt, daß die 
Gestalten auf den Pfosten gleichgroß sein können, 
wie Capart , Rue de tomb. 102, NJSWPTL} — unsere 
Abb. 87, oder die der inneren Pfosten kleinere Maße 
haben, wie PTHHTP, Giza VII , Abb. 89. Gelegentlich 
erscheint statt der stehenden Figur der Grabherr in 
einem Naos sitzend, wie Capar t , ebenda Taf. 11 
auf dem linken innersten Pfosten, Quibe l l , Ra-
messeum, Taf. 39 auf dem rechten Außenpfosten. 

Auf dem linken Mittelpfosten ist auf der 
inneren Zeile der Anfang eines Totengebetes 

e r h a l t e n ^ J ^ ^ ^ ^ © ^ ? - F \ g 

I < = = > 1 1 . . . H ,Der König sei gnädig und 
gebe, und Anubis sei gnädig und gebe, daß er 
auf den schönen Wegen des Westens wandele . . . ' . 

Als Fortsetzung erwartet man zunächst ® ^ J\ 

\ y f f ^ 3 ^ < = L P m w i ' a u ^ ^ e n e n ^ e Ehrwür
digen wandeln'. Aber nach Ausweis des entspre
chenden rechten Pfostens füllte das die Länge 
der Zeile nicht. Freilich ist es in der Zeit, der 
unser Grab angehört, nicht mehr angängig, eine 
gesicherte Ergänzung vorzuschlagen, da der Schluß 
des Gebetes zu stark variiert. So kommen in Frage-' 

J | s ^ das, auch zweimal gesetzt, nicht nur 
hinter HPJ-F sondern auch hinter WI- WT NFR • WT stehen 
kann, wie Giza VII , Abb. 85, öderes folgt auf HPP-T 

IMIH-W HR-SN ein HR NTR-EI, wie ebenda S. 224 = ,auf 
denen die von dem großen Gott Geehrten wandeln" 
oder es wird an gleicher Stelle angefügt: IRJ HTP-T 

SBJ IMIH, wie ebenda Abb. 86 und S. 208. 
Unter dem ,Wandeln auf den schönen Wegen, 

haben wir in erster Linie die Zeremonien zu ver
stehen, die bei dem Begräbnis zu verrichten 
waren: die Leiche wurde im Boot zum Reinigungs
zelt gebracht, zur W'B-T getragen und endlich zum 
Grabe geleitet. Aber wie schon Giza I I , S. 58 f. 
bemerkt wurde, erschöpft sich damit der Inhalt 
des HPJ-F HR WI-WT NFR-WT nicht, es bezieht sich 
ebenso auf das Wandeln der Verklärten im Jen
seits. Mit aller Deutlichkeit zeigt das ein Spruch 
im Grabe des 'ITTJ, Murray, Saqq. Mast., Taf. 18 : 

e -A 

und gebe, und Anubis, der in WT ist, sei gnädig 
und gebe, daß er wandele auf den schönen Wegen 
alle Tage zu dem Speisefeld und zu den [reinen] 
Sitzen als Ehrwürdiger'. Wenn der Verstorbene 
immerdar ( r* NB) auf den schönen Wegen wandeln 
soll, so kann sich das Gebet nicht allein auf den 
Zug zu dem IBIV, der UFB-T und dem Grabe be
ziehen. Dann gilt die gleiche Beziehung zum 
Jenseits auch für die butischen Begräbnisfahrten: 
,Das Kommen von Buto und Fahren zum Speise
feld, sehr schön', Giza I I , Abb. 22. Die erste, 
einmalige Fahrt ist zugleich das Symbol für das 
sich täglich wiederholende ,Wandeln' im Reiche 
der Verklärten. 

Die linke Zeile des Pfostens beginnt mit 
IMIHW HR NJIWT IMIHW . . ., und wir werden anneh
men dürfen, daß sie nur mit IMIHW gebildete 
Bezeichnungen enthielt; denn solche Aufzählungen 
sind nicht selten; vergleiche unter anderem 
Giza VI, Abb. 18 a, Mur ray, Saqq. Mast., Taf. 29— 
30, F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, S. 143; auf 
der Mittelzeile des rechten Außenpfostens steht 
allerdings am Schluß ein anderer Titel, siehe 
unten. — Unter den beiden Zeilen ist wieder ein 
NFR RN-F EI in waagerecht angeordneten Zeichen 
anzunehmen, über der Gestalt des Grabherrn 
stehend. 

Der rechte Außenpfos ten ist bis auf Be-
stoßungen am oberen Teil erhalten. Von den drei 
senkrechten Zeilen enthält die linke die erste 
Bitte des Totengebetes in einer ungewöhnlichen 

sei gnädig und gebe, und Anubis sei gnädig und 
gebe.] daß er begraben werde auf dem Friedhof 
(als) Herr des Geehrtseins im Westen'. Die üb
liche Formel lautet: .. . . daß er begraben werde 
auf dem Friedhof im Westgebirge in sehr hohem 
Alter als ein beim großen Gott Geehrter', IMIH 

hat fälschlich die Endung W erhalten; NB-IMIH ist 
dem Sinne nach dasselbe wie IMIHW, wie NB-MI'-T 

,Herr der Wahrheit' = ,der Wahrhaftige', NB-'NH 

,der Lebendige', NB-MRWT ,der Beliebte', ver
gleiche Wb. 2, 228 I I I . Ein ,im Westen Geehrter, 
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y) Die Seitenwände der Kultkammer. 

( A b b . 35—36 u n d T a f . 14.) 

V o n d e n R e s t e n d e r B e b i l d e r u n g d e r K a m m e r 

m u ß d a s B r u c h s t ü c k P e l i z ä u s - M u s e u m I n v . - N r . 2390 
z u r S ü d w a n d g e h ö r e n , d ie p a r a l l e l e D a r s t e l l u n g 

I n v . - N r . 2399 z u r N o r d w a n d . M a n k a n n die S t ü c k e 

n i c h t e t w a a u f d e r O s t w a n d u n t e r b r i n g e n , r e c h t s 

u n d l inks d e r T ü r ; d e n n d a s v e r b i e t e n s c h o n die 

M a ß e . D i e S p e i s e t i s c h e h a b e n g e w i ß r e c h t s u n d 

l inks d e r O p f e r s t e l l e a u f d e r S ü d - u n d N o r d w a n d 

g e s t a n d e n . S o e r g i b t s i ch b e i d e r s e i t s e ine g l e i ch 

m ä ß i g e B e w e g u n g d e r O p f e r n d e n n a c h W e s t e n , 

w i e w i r s i e in ä h n l i c h e n n i s c h e n a r t i g e n K a m m e r n 

häuf ig b e o b a c h t e n k ö n n e n , so be i e n t s p r e c h e n d e n 

R a u m v e r h ä l t n i s s e n in SpiSpth II, M u r r a y , S a q q . 

M a s t . , T a f . 28—30 u n d P l a n T a f . 35 ; v e r g l e i c h e 

a u c h SSmnfr IV, V o r b e r i c h t 1929, S . 111. 

B e i k e i n e r d e r b e i d e n W ä n d e e r g e b e n d ie 

e r h a l t e n e n B r u c h s t ü c k e e i n e v o l l s t ä n d i g e D a r 

s te l lung , a b e r s ie e r g ä n z e n s i ch so g l ü c k l i c h , d a ß 

d e r A u f b a u d e r S z e n e n im w e s e n t l i c h e n w i e d e r 

h e r g e s t e l l t w e r d e n k a n n : v o n d e r N o r d w a n d ist 

d e r o b e r e , v o n d e r S ü d w a n d d e r u n t e r e T e i l e r 

h a l t e n . B e i d e M a l e s e h e n w i r 'Idw u n d s e i n e G e 

m a h l i n v o r d e m S p e i s e t i s c h s i tzen , a u f d e m h o h e 

B r o t h ä l f t e n g e z e i c h n e t s i n d ; i h r e o b e r e n E n d e n 

l i egen in e i n e r L i n i e m i t d e n S c h u l t e r n d e r b e i m 

M a h l e S i t z e n d e n . J e n s e i t s d e s T i s c h e s ist die 

F l ä c h e in z w e i B i l d f e l d e r g e t e i l t ; d a s u n t e r e 

r e i c h t bis z u d e s s e n P l a t t e , d a s o b e r e bis z u r 

S p i t z e d e r B r o t e . D i e s e w o h l ü b e r l e g t e E i n t e i l u n g , 

be i d e r d ie L i n i e n d e r H a u p t d a r s t e l l u n g s i c h 

s e i t l i ch f o r t s e t z e n so l len , b e g e g n e t u n s be i d e r 

se lben S z e n e u n t e r a n d e r e m a u c h be i Spsspth II, 
M u r r a y , S a q q . M a s t . , T a f . 29—30, Nfrsimpth, 
C a p a r t , R u e d e t o m b . , T a f . 97, 101; a n d e r e 

L ö s u n g e n s i ehe b e i s p i e l s w e i s e T i , T a f . 126, R'wr II, 

G i z a I I I , A b b . 46. 

U b e r d e r D a r s t e l l u n g des E h e p a a r e s a m 

W e s t e n d e s t a n d e n l a n g e s e n k r e c h t e I n s c h r i f t z e i l e n 

m i t T i t e l n u n d N a m e n d e r V e r s t o r b e n e n , g a n z 

w i e be i SpS&pth II. A n s c h e i n e n d w a r die W a n d 

d u r c h w a a g e r e c h t e L i n i e n in g l e i c h b r e i t e B i l d 

f e l d e r z e r l e g t , a u f d e n e n S p e i s e n u n d G e t r ä n k e , 

G a b e n t r ä g e r , S c h l a c h t s z e n e n , O p f e r t i e r e u n d 

O p f e r n d e w i e d e r g e g e b e n w e r d e n . D i e Z a h l d i e s e r 

B i l d e r r e i h e n l ä ß t s i c h n o c h e r s c h l i e ß e n . D i e H ö h e 

d e r W a n d b e t r ä g t , w i e d ie S c h e i n t ü r ze ig t , r u n d 

2,50 m, d ie e i n z e l n e n S t r e i f e n h a b e n e i n e B r e i t e 

v o n u n g e f ä h r 0,33 m . R e c h n e n w i r n u n d ie z w e i 

F e l d e r n e b e n d e m S p e i s e t i s c h d e r S ü d w a n d z u 

den d r e i ü b e r d e m s e l b e n , w i e s ie a u f d e r N o r d 

w a n d e r h a l t e n s ind , so e r g e b e n s i c h 5 X 3 3 = 
1,65 m . N u n s ind n o c h B r u c h s t ü c k e e r h a l t e n , d ie 

n i c h t a n d i e e r w ä h n t e n a n p a s s e n , H i l d e s h e i m , 

I n v . - N r . 2398 u n d 2401. S i e k ö n n e n z u k e i n e r 

d e r fünf R e i h e n g e h ö r e n u n d m ü s s e n a l s o b e r e r 

A b s c h l u ß Uber d iesen g e s t a n d e n h a b e n ; i h r e be 

b i l d e r t e F l ä c h e ist 0,33 m h o c h , d a z u k o m m t e ine 

Giza vm. 

ist d e r V e r s t o r b e n e , d e r d a s f e i e r l i c h e B e g r ä b n i s 

e r h i e l t , d e m a n s e i n e m G r a b e d ie T o t e n o p f e r 

s t ä n d i g d a r g e b r a c h t w e r d e n u n d d e r i m J e n s e i t s 

u n t e r d e n V e r k l ä r t e n wei l t . 

D i e a n s c h l i e ß e n d e n b e i d e n Z e i l e n f ü h r e n n u r 

T i t e l des V e r s t o r b e n e n a u f : 2. , D e r be i d e m 

g r o ß e n G o t t G e e h r t e , d e r G e e h r t e , d e r V e r t r a u t e 

se ines H e r r n in d e n b e i d e n L ä n d e r n , 3. d e r k ö n i g 

l i c h e hrj-tp, d e r L e i t e r d e r M e n s c h e n , d e r iwn 
knmw-t, d e r V o r s t e h e r d e s „ S t i e r h a u s e s " , d e r V o r 

s t e h e r a l l e r g e h e i m e n B e f e h l e d e s K ö n i g s ' . D i e 

s e n k r e c h t e n Z e i l e n w e r d e n d u r c h e i n e w a a g e 

r e c h t e a b g e s c h l o s s e n : (j C j | = ' ^ > ^ ,'Idw m i t 

s e i n e m s c h ö n e n N a m e n ( g e n a n n t ) ' . D a r u n t e r s t e h t 

d e r G r a b h e r r in w e i t e m S c h u r z , S c h u l t e r p e r ü c k e 

u n d H a l s k r a g e n . M i t d e r l i n k e n H a n d faß t e r 

d e n g r o ß e n S t a b , d ie r e c h t e sol l te d a s S z e p t e r 

fassen , d a s h i n t e r d e r F i g u r h e r g e f ü h r t w u r d e . 

D e r Z e i c h n e r h a t n u r d e n z w i s c h e n F a u s t und 

S c h u r z l i e g e n d e n T e i l v e r g e s s e n . 

V o n d e m g e g e n ü b e r l i e g e n d e n l i n k e n P f o s t e n 

ist n u r e in B r u c h s t ü c k a u s d e r M i t t e e r h a l t e n = f ; 

e s ze ig t , d a ß d ie B e s c h r i f t u n g in g l e i c h e r W e i s e 

a n g e o r d n e t w a r . D a s H . . . H ^ \ I S k % \ ^ 

/a 

ist z u e r g ä n z e n : , ( D e r K ö n i g se i g n ä d i g u n d 

g e b e , u n d A n u b i s se i g n ä d i g u n d g e b e , d a ß e r 

b e g r a b e n w e r d e ) a u f d e m F r i e d h o f i m W ü s t e n 

l a n d ( d e s W e s t e n s ) . ' O b n a c h smj.t imntj-t d a s 

ü b l i c h e iiwj-w nfr wr-t fo lgte , ist a n g e s i c h t s d e r 

A b w e i c h u n g v o n d e r ü b e r l i e f e r t e n F o r m e l a u f 

d e m n ö r d l i c h e n P f o s t e n n i c h t s i c h e r . D i e m i t t l e r e 

Z e i l e e n t h ä l t m i t imihw hr z u s a m m e n g e s e t z t e B e 

z e i c h n u n g e n , d ie d r i t t e b r i n g t e i n e A u s w a h l v o n 

A m t s t i t e l n : j j . . . j ff] ^ k [ { ] | • • • 

D e r e r s t e T i t e l k ö n n t e , S c h r e i b e r d e r U r k u n d e n 

des K ö n i g s ' l a u t e n , w i e a u f d e m G e w ä n d e , k ö n n t e 

a b e r a u c h z u , V o r s t e h e r d e r S c h r e i b e r d e r U r 

k u n d e n des K ö n i g s ' e r g ä n z t w e r d e n , w i e in d e r 

S a r g i n s c h r i f t . E s fo lgt imj-ri iod-iot . . . 
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OBERE LEERE BORTE VON + 0 , 1 0 M. 1 SO ERGABEN SIEH 

ZUSAMMEN 2 , 0 5 IN, UND ES VERBLIEBEN FÜR DEN 

LEEREN STREIFEN ÜBER DEM BODEN 0 , 4 5 M, WAS GANZ 

ENTSPRECHEND WÄRE. 

1. D I E SÜDWAND. 

( A B B . 3 5 UND TAF. 1 4 A.) 

B E I DER WIEDERGABE DES EHEPAARES VOR DEM 

SPEISETISCH WEICHT DER ZEICHNER VON DEM ÜBLICHEN 

MUSTER AB. BEI DIESEM SOLL ZWAR DIE FRAU NEBEN 

IHREM MANN SITZEN, ABER DA SICH BEI DER SEITEN

ANSICHT DIE FIGUREN FAST GANZ UBERSCHNITTEN HÄTTEN, 

ZEICHNETE MAN SIE HINTEREINANDER, DEN MANN IMMER 

VORAN. DIE KNIE DER FRAU WERDEN DABEI VON DEM 

GESÄß DES MANNES ÜBERDECKT, UND IHRE UNTER

SCHENKEL KOMMEN UNTER DEM SITZBRETT ZUM VOR

SCHEIN. SPÄTER LÄßT MAN UMGEKEHRT DAS GESÄß 

DES MANNES UND DAS SITZBRETT VON DEN KNIEN DER 

FRAU ÜBERSCHNEIDEN, SO DAß SIE BEI RECHTSRICHTUNG 

DES BILDES RECHTS VON IHREM MANNE ZU SITZEN 

SCHEINT;2 EIN SOLCHER FALL IST SCHON AUS DEM ALTEN 

REICH IN DER MASTABA DER Hntkiws BELEGT, GIZA 

V I I , A B B . 3 1 . IMMER ABER ERSCHEINEN DIE UNTER

SCHENKEL DER FRAU ZWISCHEN DEN HINTEREN UND 

VORDEREN STUHLSTEMPELN UNTER DEM SITZBRETT. 

AUF UNSERER ABBILDUNG ÜBERSCHNEIDET DAS 

GESÄß DES 'Idw DIE KNIE DER Hmtr', ABER IHRE 

UNTERSCHENKEL STEHEN DICHT NEBEN DENEN IHRES 

MANNES, VOR DEM VORDEREN STUHLSTEMPEL STATT 

HINTER IHM. VIELLEICHT HAT DER ZEICHNER EINE NEUE 

LÖSUNG FÜR DIE WIEDERGABE EINES SITZENDEN PAARES 

VERSUCHT, WAHRSCHEINLICHER ABER WOLLTE ER NUR 

UNTER DEM SITZBRETT FREIEN RAUM SCHAFFEN; DENN 

DA, WO WIR DIE F Ü ß E DER FRAU ERWARTETEN, STELLT 

ER DEN HAUSZWERG MIT DER MEERKATZE DAR. 

DAMIT ERKLÄRT SICH AUCH, DAß DIE STEMPEL NÄHER 

ALS ÜBLICH ANEINANDERGERÜCKT SIND UND DAS SITZ

BRETT VORN UNGEWÖHNLICH WEIT ÜBER DEN VORDEREN 

STEMPEL VERLÄNGERT WURDE. 

B E I DEM MAHLE TRÄGT 'Idio DIE DIE OHREN 

VERDECKENDE KURZE LÖCKCHENPERÜCKE, DEN KINN

BART, DEN BREITEN HALSKRAGEN UND AM LINKEN HAND

GELENK EIN ARMBAND, ALS GEWAND EINEN SEHR 

KURZEN ENG ANLIEGENDEN SCHURZ. SEINE RECHTE HAND 

GREIFT IN DIE BROTE HINEIN, OBWOHL DER ARM NUR 

WENIG AUSGESTRECKT IST; DENN DER TISCH STEHT 

GANZ NAHE, SEINE KANTE LIEGT ÜBER DEM KNIE DER 

FIGUR. Hmtr' HÄLT IHREN GEMAHL MIT BEIDEN ARMEN 

1 Eine sechste Bildreihe wird auch von der Inschrift 
über dem Ehepaar der Nordwand verlangt; denn diese fordert 
Ergänzungen, die die Höhe eines Streifens ausmachen. 

8 Siehe S c h ä f e r , VÄK. 3 , S. 166, Abb. 133a—b. 

UMFAßT, IHRE LINKE HAND GREIFT UM SEINEN LINKEN 

OBERARM, DIE HALTUNG DER RECHTEN IST NICHT ZU 

ERKENNEN. 

DER SESSEL HAT STEMPEL IN GESTALT VON LÖWEN

FÜßEN, DIE AUFFALLEND GEDRUNGEN UND PLUMP SIND; 

SIE RUHEN AUF EBENSO UNFÖRMLICHEN, UNGLEICHEN 

KONISCHEN UNTERSÄTZEN. ZWISCHEN DEN STEMPELN 

IST DER HAUSZWERG Mrrj MIT DER MEERKATZE WIE

DERGEGEBEN. SIE IST IHM AUF DEN KOPF GESTIEGEN 

UND ZERRT MIT EINER PFOTE AN DEM STRICK, MIT DEM 

ER SIE FESTHÄLT. ZU DEM BILDE VERGLEICHE CAPART, 

RUE DE TOMB., TAF. 4 1 AUS DEM GRABE DES 'nhm'hr: 
HINTER DER FIGUR DES GRABHERRN HOCKT DIE MEER

KATZE AUF DER SCHULTER DES ZWERGES UND FRIßT 

EINE FEIGE, DIE SIE AUS DEM KÖRBCHEN GESTOHLEN 

HAT, DAS DIESER IN SEINER LINKEN HAND TRÄGT; IN 

DER RECHTEN HÄLT ER WIE IN UNSEREM FALLE DEN 

STRICK, DER AM HALSBAND DER MEERKATZE BEFESTIGT 

IST. ZWERG UND MEERKATZE SIEHE AUCH STEINDORFF, 

T I , TAF. 1 5 UND 1 1 5 . 

RECHTS UNTER DER TISCHPLATTE STEHT: ^ Q © 

^ S ^ "1? £F ,TAUSEND AN BROTEN UND KUCHEN, 

TAUSEND AN BIER, TAUSEND AN GEFLÜGEL UND RIN

DERN'; DIE SONST ÜBLICHEN ss UND mnh-t SIND AUS

GELASSEN. MAN BEACHTE DIE GEWUNDENEN STENGEL DER 

^-ZEICHEN. DIE HIEROGLYPHEN SIND IN VERTIEFTEM 

RELIEF AUSGEFÜHRT, EBENSO WIE BEI DEN ÜBRIGEN 

INSCHRIFTEN LINKS VOM SPEISETISCH; DIE DARSTELLUN

GEN DAGEGEN WURDEN IN FLACHRELIEF GEARBEITET. 

ABER DIESE TRENNUNG IST NICHT FOLGERICHTIG DURCH

GEFÜHRT; DENN DER NAME DES ZWERGES ZEIGT ER

HÖHTE HIEROGLYPHEN, UND ANDERERSEITS IST DER HOHE 

F U ß DES SPEISETISCHES NUR DURCH RILLEN UMRISSEN, 

Avährend PLATTE UND BROTE ERHÖHT SIND. DER 

GLEICHEN NACHLÄSSIGEN AUSFÜHRUNG BEGEGNEN WIR 

AUF DER NORDWAND. 

LINKS VOM TISCHUNTERSATZ WAR DER ÄLTESTE 

SOHN DES GRABHERRN DARGESTELLT; VOR IHM STAND 

EINE INSCHRIFT VON DREI ZEILEN, VON DENEN NUR 

ZWEI ERHALTEN BLIEBEN, SIEHE OBEN S. 7 2 . DARÜBER 

STEHT NEBEN DEN BROTHÄLFTEN DER HAUSVERWALTER 

DES 'Idw. UNTER DEM RECHTEN ARM TRÄGT ER DAS 

SCHREIBGERÄT, DAS ALLES NOTWENDIGE ENTHIELT: 

PALETTE, ROHRFEDERN UND VORN, IN EINE ÖSE EIN

GEKNÜPFT, EINE SCHNUR MIT DEM WISCHER; SIEHE DIE 

GUTE WIEDERGABE MURRAY, SAQQ. MAST., TAF. 1 3 . 

IN DER HERABHÄNGENDEN LINKEN HAND HÄLT ER EINEN 

GEROLLTEN PAPYRUS; IN ANDEREN ÄHNLICHEN FÄLLEN 

WIRD DER PAPYRUS ENTFALTET ÜBERREICHT, ER ENTHIELT 

DAS VERZEICHNIS DER DARGESTELLTEN GABEN; SIEHE 

GIZA I I I , A B B . 3 0 , V I , A B B . 3 4 , MURRAY, SAQQ. 



Abb 35. Die Mastaba des 'Idw 1, Bruchstücke der Darstellung auf der Südwand. 
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Mast., Taf. 9. Kir trägt als Beamter den weiten 
Knieschurz, auch hat er einen breiten Halslcragen 
angelegt, den in den Darstellungen nur der Grab
herr, seine Söhne und besonders geehrte Personen 
tragen. Zu letzteren zählt Kir, wie seine oben 
S. 72 wiedergegebenen Titel zeigen. 

Von dem dritten Streifen ist nur die untere 
Hälfte erhalten, wie die Figur des 'Idw am linken 
Ende zeigt. So haben wir auch Uber der unteren 
Reihe der dargestellten Speisen noch eine zweite 
anzunehmen. Der erhaltene Streifen beginnt rechts 
vor dem Kopf des Grabherrn mit einer Gruppe 
von zwei Weinkrügen, an die sich vorn ein ovales 
Brot(?) anlehnt; über die Krüge ist eine gerupfte 
Gans gelegt. Links davon steht auf dem Boden 
eine Platte mit den drei Broten psn, t und kmljw-kmi 
in der Anordnung, die man so häufig auf Eßtischen 
sieht, wie Giza VI, Abb. 38 b. Dem Zeichner ist 
dabei eine Ungenauigkeit unterlaufen: der psn-
Kuchen steht nur halb auf der Platte, zwischen 
den Krug mit Ausguß und das f-Brot eingezwängt. 
Neben den Broten sieht man ein unregelmäßig ge
zeichnetes kelehartiges Gefäß mit einem über den 
Rand hinausragenden Deckel; vielleicht war eine 
Schüssel auf hohem Untersatz gemeint. Über die 
ganze Gruppe ist der große ,Rippenkorb' gelegt. 
Weiter schließen sich an der Kopf eines hornlosen 
Rindes und eine Gans, der man beim Opfer den 
Hals umgedreht hatte; zu ihrer Wiedergabe siehe 
Giza VI, S. 46. Über der Gans steht eine Platte 
mit zwei konischen Broten. 

Die folgenden Bildstreifen 4—5 sind nicht 
mehr erhalten, vom sechsten dürfte das Bruch
stück Pelizäus-Museum Inv .-Nr. 2401 stammen, 
worauf die bessere Ausarbeitung des Reliefs weist; 
siehe unten Abb. 37. Das 0,33 m hohe Stück nahm 
die ganze Höhe des Streifens ein. Dargestellt ist 
eine Schüssel mit scharf eingezogenem Rand und 
hohem, mit Blumen geziertem Geflechtdeckel. 
Rechts unter der Schüssel scheint ein Spitzbrot 
wiedergegeben zu sein, links von ihr steht ein 
Bierkrug mit Untersatz und anschließend eine 
Weinflasche mit geradem Ausguß. 

2. D i e Nordwand. 

(Abb. 36 und Taf. 14 b, 28 c.) 

Die Reliefs der Nord wand sind weniger sorg
fältig gearbeitet als die der Südwand; ihr Aussehen 
ist nicht nur auf stärkere Verwitterung zurück
zuführen, denn die verschiedenen verworfen ge
fundenen Bruchstücke unterscheiden sich alle von 

denen der Scheintür, der Südwand und des Ge
wändes, die besser ausgeführt sind. Die Dar
stellung der Nordwand stammt aber darum nicht 
notwendig von einer anderen Hand, sie ist nur 
nicht ganz fertig geworden, wie der Befund an 
mehreren Stellen beweist. So sind bei Pelizäus-
Museum Inv.-Nr. 2400 die ßrothälften rechts 
durch tiefe Rillen umrissen, weiter links nur 
durch leichte Ritzungen angedeutet. Rechts davon 
wurde bei der oberen Figur die Fläche neben 
den Füßen nicht abgemeißelt, und bei dem dar
unterstehenden Kir schaut das Schreibgerät hinter 
seiner rechten Schulter hervor, die Fortsetzung 
und der linke Unterarm sind aber auf der Brust 
nicht ausgearbeitet wie bei der entsprechenden 
Figur der Südwand. Auch ist das Bild, das Inv.-
Nr. 2398, bietet besser aus dem unfertigen Zu
stand zu verstehen, denn es fehlt den Gegen
ständen jede Rundung, sie werden von scharfen 
Rändern eingefaßt.1 Die Bilder der Kammer er
hielten wahrscheinlich einen Überzug, der zusam
men mit den aufgetragenen Farben die Mängel 
verschwinden ließ. Der Wechsel von flachem und 
vertieftem Relief wurde schon oben S. 82 erwähnt; 
auf der Nordwand ist besonders auffallend, daß 
in derselben Bildreihe die Beischriften das eine 
Mal in erhabenen, das andere Mal in vertieften 
Hieroglyphen gegeben werden. 

Von der Wand waren vier Bruchstücke er
halten; zwei von ihnen passen aneinander, als 
Inv.-Nr. 2399. Hier sind von der Speisetischszene 
die Köpfe des Ehepaares mit darüberstehenden 
Inschriften und drei Bildstreifen über dem Tisch 
zu sehen. Unten rechts schließt sich das Stück 
Inv.-Nr. 2400 an, mit den Brothälften des Tisches 
und der danebenstehenden Figur des Hausvor
stehers; Inv.-Nr. 2398 muß von der obersten, 
sechsten Reihe stammen. Über dem Kopf des 'Idw 
stehen zwei lange senkrechte Zeilen mit Titeln, 
darunter ist quer sein Name gesetzt: ,. . . der 
von der großen Götterneunheit Geehrte — 
. . . der Vorsteher der beiden Hälften (des 
Deltas), Vorsteher der Residenz, Vorsteher aller 
Felder — 'IdioS Über der Gemahlin gibt nur 
eine Zeile Titel und Namen an: ,. . . die Priesterin 
der Neith, der Wegeöffnerin, die tut, was er lobt 
— Hmtr1.' Die Inschriften reichen bis zum oberen 
Ende der fünften Bildreihe. Nach der oben S. 81 

1 Vielleicht erklärt sich auch so zum Teil der sonder
bare Befund bei Inv.-Nr. 2399, wo auf dem oberen Block 
gut gearbeitete Figuren zu sehen sind, während auf dem 
unteren das Aussehen einiger Gegenstände wohl nicht die 
Folge stärkerer Verwitterung ist. 
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Abb. 36. Die Mastaba des 'Idw I, Bruchstücke der Darstellung auf der Nordwand. 

schritt über der Gemahlin; ihre Titel können 
nicht mit hm-t-ntr N-t begonnen, zu Beginn 
muß ,Seine Gemahlin . . . ' gestanden haben, sonst 
wäre j a das / in irr-t hss-t-f ,tut, was er lobt' 

unverständlich. Setzen wir das übliche V-
<=> o . V - N 

ein, so wird bei der Schreibweise der 
<=> 
Zeilen gerade die Höhe eines Bildstreifens aus
gefüllt. 

Neben den Brothälften steht die gleiche Figur 
wie auf der Südwand, das Schreibgerät vor der 
Brust haltend, in der gesenkten Hand die Papyrus

angestellten Berechnung wird noch ein weiterer 
Streifen gefordert, und darauf weisen auch unsere 
Inschriften. Ergänzen wir in der ersten Zeile vor 

das fehlende (j J^p, so ragt diese Gruppe 
rechts über die obere Linie der Reihe 5 hinaus, 
und links steht sie höher als das Anfangs 

der zweiten Zeile; in dieser wird also ein weiterer 
Titel verlangt. Setzen sich aber die beiden Zeilen 
nach oben fort, so muß auch entsprechend rechts 
anschließend die Bebilderung höher hinauf gereicht 
haben. Deutlicher wird das noch durch die In-
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r o l l e . D i e B e i s c h r i f t b e s c h r ä n k t s i c h d i e s e s M a l a u f 
j ^ ^ H P I f ^ 3 k ^ ^ > D e r H a u s v o r s t e h e r 
u n d A u f s e h e r d e r T o t e n p r i e s t e r Kir'. D a s d a r u n t e r 
l i e g e n d e F e l d r e c h t s v o m h o h e n T i s c h u n t e r s a t z 
w a r w o h l w i e d e r d e r D a r s t e l l u n g d e s ä l t e s t e n 
S o h n e s d e s G r a b h e r r n v o r b e h a l t e n , w i e A b b . 3 5 . 

D i e d r i t t e R e i h e m i t d e n S p e i s e d a r s t e l l u n g e n 
r e i c h t w i e a u f d e r S ü d w a n d b i s n a h e a n d e n 
K o p f d e s 'Idw. D i e G a b e n z e i g e n d e n i m A l t e n 
R e i c h v o r h e r r s c h e n d e n k ü h n e n A u f b a u u n d e i n 
w a h l l o s e s D u r c h e i n a n d e r . A m l i n k e n E n d e s t e h t 
e i n k o n i s c h e s ( ? ) B r o t , e s f o l g e n z w e i h o h e K r ü g e , 
a u f d e r e n S p i t z e n e i n e P l a t t e m i t B r o t e n u n d 
e i n e m - » ( / - B r a t e n r u h t - , v o n i h r h ä n g t n a c h v o r n 
e i n e L o t o s b l u m e h e r a b . Z w i s c h e n d i e K r ü g e i s t 
e i n F r ü c h t e n a p f e i n g e k e i l t . R e c h t s s t e h t e i n e 
g r o ß e b o o t f ö r m i g e S c h ü s s e l a u s G e f l e c h t w e r k ; 
w a s i n i h r e r V e r t i e f u n g l a g , l ä ß t s i e h n i c h t m e h r 
e r k e n n e n . Ü b e r i h r s i e h t m a n d e n v o m O p f e r t i e r 
a b g e t r e n n t e n S c h e n k e l , d a r a u f l i n k s e i n e n N a p f 
m i t F r ü c h t e n , r e c h t s e i n e g e o p f e r t e G a n s , a u f d e m 
R ü c k e n l i e g e n d , h i n t e r u n d v o r i h r d e n K o p f e i n e s 
h o r n l o s e n R i n d e s . D i e r e c h t s a n s c h l i e ß e n d e n l ä n g 
l i c h e n G e b i l d e , d i e i n d e r L u f t z u h ä n g e n s c h e i n e n , 
s t e l l e n w o h l F l e i s c h s t ü c k e , v i e l l e i c h t d a s iwf n 
hi.t d a r , r e c h t s o b e n i s t e i n F r ü c h t e n a p f a n g e 
s c h l o s s e n . 

V o r d e n S p e i s e n s t a n d e i n r ä u c h e r n d e r P r i e s t e r , 
d o c h s i n d n u r m e h r R ä u c h e r n a p f m i t d e m s c h r ä g 
ü b e r i h m e r h o b e n e n D e c k e l ( a u f I n v . - N r . 2 3 9 9 ) 
u n d d i e F ü ß e d e s P r i e s t e r s ( a u f I n v . - N r . 2 4 0 0 ) 
e r h a l t e n . U n t e r d e m R ä u c h e r b e c k e n s t e h t p | 
" ^ f P O , d a s l e t z t e Z e i c h e n i s t v i e l l e i c h t \j. D i e 
B e i s c h r i f t m u ß d i e T ä t i g k e i t d e s R ä u c h e r n s b e 
z e i c h n e n ; d e n n d e r N a m e d e s P r i e s t e r s s t a n d 
w e i t e r u n t e n , v o n i h m i s t n o c h | | | p q e r h a l t e n , 
w a h r s c h e i n l i c h i n Q Ftkt z u e r g ä n z e n ; d i e s e n 
i m A l t e n R e i c h h ä u f i g e r b e l e g t e n N a m e n f ü h r t 
a u c h Kijhrpth, s i e h e u n t e n S . 1 1 1 . D a s sh . . t i s t 
s o n s t a l s B e z e i c h n u n g d e s R ä u c h e r o p f e r s n i c h t 
b e k a n n t ; d e r d r i t t e R a d i k a l d e s V e r b u m s m u ß 
u n g e w i ß b l e i b e n , d a d a s Z e i c h e n ü b e r u n 
d e u t l i c h i s t . 1 

I n d e r v i e r t e n R e i h e i s t e i n e S c h l a c h t s z e n e 
d a r g e s t e l l t . D a s g e f e s s e l t e T i e r l i e g t a u f d e m B o d e n , 
d i e b e i d e n S c h ä c h t e r s t e h e n r e c h t s u n d l i n k s v o n 
i h m ; i h r O b e r k ö r p e r i s t z e r s t ö r t , a b e r j e d e r v o n 
i h n e n h ä l t e i n e H a n d a n d e n A n s a t z d e s a b z u 

t r e n n e n d e n O b e r s c h e n k e l s . D a s i s t m i t d e r g e 
w ö h n l i c h e n S z e n e n i c h t z u v e r e i n b a r e n , b e i d e r 
r e c h t s d e r S c h l ä c h t e r d a s M e s s e r f ü h r t e u n d l i n k s 
d e r G e h i l f e d e n S c h e n k e l m i t b e i d e n H ä n d e n 
f a ß t e , u m i h n v o m K ö r p e r d e s T i e r e s w e g z u z i e h e n , 
u m d a d u r c h d a s A b s c h n e i d e n z u e r l e i c h t e r n . E s 
m u ß v i e l m e h r d e r s e l t e n e F a l l v o r l i e g e n , i n d e m 
b e i d e L e u t e d a s M e s s e r f ü h r e n , u n d u n s e r B i l d 
i s t g e w i ß n a c h Spsspth II, M u r r a y , S a q q . M a s t . , 
T a f . 2 9 z u r e k o n s t r u i e r e n : d e r M a n n z u r R e c h t e n 
d r ü c k t m i t d e r r e c h t e n H a n d g e g e n d e n S c h e n k e l 
u n d s c h n e i d e t m i t d e r l i n k e n , d e r M a n n z u r L i n k e n 
f a ß t d e n S c h e n k e l m i t s e i n e m A r m g e l e n k u n d 
z i e h t u n d f ü h r t d a s M e s s e r m i t d e r r e c h t e n H a n d . 
D i e s e L ö s u n g e r k l ä r t a u c h , d a ß b e i d e S c h l ä c h t e r 
d e n e i n e n F u ß f e s t a u f s e t z e n u n d d i e F e r s e d e s 
a n d e r e n h e b e n u n d d a ß d e r O b e r k ö r p e r b e i d e m 
l i n k e n w e n i g e r s t a r k v o r n ü b e r g e n e i g t i s t a l s b e i 
d e m r e c h t e n . Z u d e n N a m e n d e r L e u t e s i e h e 
o b e n S . 7 3 . I n d e r l i n k e n o b e r e n E c k e i s t d e r 
R e s t e i n e r B e i s c h r i f t e r h a l t e n : j | | | | f _ p p ^ ||||| 
C f p = " 3 ^ " ^ e n ^e n^u ß b i l d e t d e r N a m e d e s G r a b 
h e r r n . N u n i s t u n s d e s s e n N e n n u n g g e r a d e b e i 
G e s p r ä c h e n g e l ä u f i g , d i e b e i d e r S c h l a c h t s z e n e 
g e f ü h r t w e r d e n , w i e E r m a n , R e d e n u n d R u f e , 
S . 1 5 — 1 8 . D a a b e r f a s t d e r g a n z e o b e r e T e i l 
d e s B i l d s t r e i f e n s w e g g e b r o c h e n i s t , l ä ß t s i c h a u s 
d e n k ü m m e r l i c h e n R e s t e n f ü r d e n I n h a l t d e r 
R e d e n i c h t s m e h r e r s c h l i e ß e n , n u r s e i b e m e r k t , 
d a ß s i c h ü b e r d e r g a n z e n S z e n e e i n f r e i e r S t r e i f e n 
h i n z o g , d a d i e S c h l ä c h t e r g e b e u g t s t e h e n ; d a h e r 
w a r g e n ü g e n d R a u m f ü r R e d e u n d G e g e n r e d e 
v o r h a n d e n . — R e c h t s v o n d e r S c h l a c h t s z e n e w i r d 
d a s G ä n s e o p f e r d a r g e b r a c h t ; d e r g r ö ß t e T e i l d e r 
F i g u r d e s M a n n e s i s t w e g g e b r o c h e n , a b e r m a n 
s i e h t , w i e e r d e m T i e r d e n H a l s u m d r e h t . Z u d e r 
B e i s c h r i f t s i e h e o b e n S . 7 3 . 

I n d e r f ü n f t e n R e i h e w e r d e n a m l i n k e n E n d e 
ü b e r e i n a n d e r z w e i S c h l a c h t t i e r e a b g e b i l d e t , u n t e n 
e i n e S ä b e l a n t i l o p e , d a r ü b e r a u f b e s o n d e r e r S t a n d 
l i n i e e i n l a n g g e h ö r n t e s R i n d . S e l t s a m e r w e i s e s i n d 
b e i d e l i e g e n d w i e d e r g e g e b e n , w a s a u s d e m b e 
s c h r ä n k t e n R a u m z u e r k l ä r e n i s t . B e i d e m R i n d 
s t e h t <=~=> n - C j J l = P | m iwi imj-md-t , J u n g e s 
S t a l l r i n d ' . B e i d e r A n t i l o p e i s t S? o h n e Y 
u n g e w ö h n l i c h , e i n ml s o n s t n u r i n d e n P y r a 
m i d e n t e x t e n u n d i m M i t t l e r e n R e i c h b e l e g t , s i e h e 
W b . 2 , 1 1 . 

H i n t e r d e n T i e r e n i s t d e r m i t t l e r e T e i l d e r 
F i g u r e i n e s M a n n e s z u s e h e n , d e r w o h l e i n e n K o r b 
a u f d e m K o p f e t r u g , d e n e r m i t d e r r e c h t e n i Ein ist ganz unsicher. 
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HAND STÜTZTE, DIE LINKE HÄNGT SENKRECHT HERAB. 

VOR IHM STEHT JS "T" ~ ^7 ,DAS BRINGEN DER 

GESCHENKE' UND RECHTS DIESER SENKRECHTEN ZEILE 

Q . DAS inj-t nd-t-hr1 BEZEICHNET SONST EINE EIGENE 

SZENE, BEI DER DEM GRABHERRN GEMÄSTETES VIEH 

UND WILD AUS DEN STIFTUNGSGÜTERN VORGEFÜHRT 

WERDEN UND EBENSO WIRD DAS BRINGEN DER A B 

GABEN DURCH DIE DORFVERTRETER GENANNT, B E 

SCHENK' HEIßT BEIDES, WEIL ANGENOMMEN WIRD, DAß 

DIE INHABER DER TOTENSTIFTUNGEN SICH NICHT AUF 

DIE PFLICHTABGABE BESCHRÄNKEN. IN UNSEREM FALLE 

HAT MAN DIES ,BRINGEN DER GESCHENKE' MITTEN 

UNTER DIE DARSTELLUNG DER SPEISEN, OPFER UND 

ZEREMONIEN GESETZT, ZU DEM AM OPFERTISCH SITZEN

DEN EHEPAAR. DER GRUND FÜR DIESE ZUSAMMEN

STELLUNG DER VERSCHIEDENEN SZENEN LIEGT EINMAL IN 

OPFERTIERES, HERBEIBRINGEN DER SCHENKEL, GÄNSE

OPFER UND HERBEIBRINGEN VON RINDERN UND WILD. 

DABEI WIRD DIE GANZE SZENE BENANNT: ,DAS AN

SCHAUEN DER GESCHENKE, DIE AUS SEINEN HÖFEN 

UND SIEDLUNGEN VON UNTER- UND OBERÄGYPTEN 

GEBRACHT WERDEN.' DER GRABHERR ABER SITZT VOR 

DEM OPFERTISCH MIT DEN BROTHÄLFTEN. GANZ ENT

SPRECHEND WERDEN AUCH BLACKMAN, MEIR I V , 

TAF. 9 DIE SPEISEDARSTELLUNGEN, DAS HERBEIBRINGEN 

DER TIERE, DAS SCHLACHTEN, BRINGEN DER SCHENKEL, 

GÄNSEOPFER, HARFENSPIEL UND BRETTSPIEL ALLE IN 

EINEM BILDE VEREINIGT, DESSEN MITTELPUNKT DIE 

GROßE DARSTELLUNG DES EHEPAARES AM OPFERTISCH 

BILDET; DIE NEBENSZENEN ERHALTEN BESONDERE B E 

ZEICHNUNGEN. 

SO WERDEN WIR AUCH IN UNSEREM BILDE DAS 

inj-t nd-t-hr ALS ERSATZ FÜR DIE FRÜHERE SELBSTÄN-

Abb. 37. Die Mastaba des 'Idw I, Kultkammer; das linke Bruchstück von der Südwand, das rechte von der Nordwand. 

DER ENGE DES RAUMES; DANN ABER GEHT DAS B E 

STREBEN IN VIELEN GRÄBERN DES SPÄTEREN ALTEN 

REICHES ÜBERHAUPT DAHIN, IN DIE GROßE DARSTEL

LUNG DER SPEISUNG DES GRABHERRN MÖGLICHST ALLES 

EINZUBEZIEHEN, WAS SICH AUCH NUR MITTELBAR AUF 

DAS TOTENMAHL BEZOG. DAS IST WIEDERUM NUR VER

STÄNDLICH, WENN DIESE DINGE IN WIRKLICHKEIT NICHT 

MEHR DIE BEDEUTUNG HATTEN WIE EHEDEM UND 

MEHR ALS ÜBERLIEFERUNG IN DEN DARSTELLUNGEN 

WEITERGEFÜHRT WURDEN; SIEHE WEITER UNTEN. 

GUTE BEISPIELE FÜR DIESE NEUE BILDKOMPOSITION 

FINDEN SICH IN MEHREREN GRÄBERN VON MURRAY, 

SAQQ. MAST. B E I Spsspth II SIND DIE RAUMVERHÄLT

NISSE WIE BEI 'Idw, EINE KAMMER MIT BREITER 

WESTWAND UND SCHMALEN SEITENWÄNDEN, AUF DENEN 

JEWEILS DIE SPEISETISCHSZENE WIEDERGEGEBEN IST; 

TAF. 2 9 — 3 0 . AUF IHNEN WECHSELN IN VIER BILD

STREIFEN DARSTELLUNGEN VON SPEISEN, ZERLEGEN DES 

1 Statt nd gibt der Steinmetz die Hieroglyphe 'MA

DIGE DARSTELLUNG DES HERANFÜHRENS DER SCHLACHT

TIERE DURCH DIE HIRTEN UND DAS HERBEIBRINGEN 

DER GABEN DURCH DIE DORFVERTRETER ANSEHEN. 

DAS DANEBEN GESETZTE SOLL WOHL DEN MANN ALS 

(JJ) ,TOTENPRIESTER' BEZEICHNEN; DENN AUF DEN 

NEUEN BILDERN WERDEN HIRTEN UND DÖRFLER MEIST 

DURCH BEAMTE UND TOTENPRIESTER ERSETZT. BLACK

MAN, MEIR I V , TAF. 1 2 STEHT IN DER GROßEN SPEISE

TISCHSZENE ÜBER DER GRUPPE DER MÄNNER, DIE EINE 

GAZELLE, EINE ANTILOPE UND EIN HORNLOSES RIND 

BRINGEN: ,DAS HERBEIBRINGEN DES „ERLESENEN", 

DAS VON DEN TOTENPRIESTERN SEINES STIFTUNGSGUTES 

GEBRACHT WIRD.' VIELLEICHT KANN MAN DARAUS 

SCHLIEßEN, DAß PRIVATE STIFTUNGSGUTER NICHT MEHR 

IN ERSTER LINIE DIE OPFER FÜR DAS TOTENMAHL 

LIEFERTEN. A M ENDE DES ALTEN REICHES WAREN DIE 

FREIEN STAATSLÄNDEREIEN SO ZUSAMMENGESCHRUMPFT, 

DAß DER KÖNIG VON IHNEN NICHT MEHR WIE EHE

DEM VIELE WEILER UND HÖFE FÜR DEN TOTENDIENST 
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seiner Getreuen vergeben konnte. Auch war das 
Privatvermögen der höchsten Beamten offenbar 
weit geringer als das ihrer Vorgänger in der 
großen Zeit Ägyptens. Für die Speisung des 
Verstorbenen kamen jetzt mehr die Zuwendungen 
(wdb-rd) aus den Lieferungen an die Tempel und 
an die Gräber der Könige in Betracht, und die 
Zeiten waren vorbei, in denen ein Wesir stolz 
die lange Reihe seiner Stiftungsgüter im Grabe 
verewigen konnte. Da versteht es sich, daß die 
einst beliebte große Szene des inj-t nd-t-hr nun 
zusammengeschrumpft in die Darstellung der 
Speisung aufgenommen wird. 

Von der obersten, sechsten Reihe stammt das 
0,75 m lange Stück Pelizäus-Museum Inv.-Nr. 2398. 
Sie enthielt wohl ausschließlich Speisedarstellun
gen, wie in dem entsprechenden Bilde Blacle
rn an, Meir IV, Taf. 9. Am linken Ende des Bruch
stückes steht auf Broten (?) eine Blumenschüssel 
mit eingezogenem Rand; mehrere Beispiele dieser 
Art siehe unter anderem Murray , Saqq. Mast., 
Taf. 21—23. Es folgt ein Tisch mit auffallend 
dicker Platte; sie war wohl aus Geflecht herge
stellt, sollte aber dann ein wenig gebogen sein, 
vergleiche Giza VI, Taf. 9 b. Auf ihr stehen drei 
Brote in der gewohnten Anordnung, siehe oben 
S. 84, und Uber ihnen liegt ein großer Lattich. 
Die rechts unter der Platte erscheinenden röhren
artigen Gebilde sind sicher zu den Broten mit 
keulenartigem unterem Ende zu ergänzen, die 
Giza VI I , S. 80 f. beschrieben wurden. Was links 
vom Tischuntersatz wiedergegeben war, läßt sich 
nicht mit Sicherheit bestimmen, vielleicht soll es 
der Kopf eines hornlosen Rindes sein. Weiter 
nach rechts schließen sich drei Krüge an, neben 
diesen steht ein Speisetisch mit einer gerupften 
Gans. Auf die Stutzen des rechten Beines und 
des rechten Flügels, die über den Körper nach 
oben hinausragen, hat der Zeichner eine flache 
Platte gelegt, als habe sie hier wirklieh eine 
Stütze; solchen Kunststücken begegnen wir in 
den Speisedarstellungen des ausgehenden Alten 
Reiches häutig. Die Platte trug wohl in Form 
einer Halbkugel aufgeschichtete Früchte. Am 
rechten Ende steht eine Schüssel mit eingezogenem 
Rand und hohem Geflechtdeckel. 

S) Der Archi t rav über dem Grabeingang. 

(Abb. 38 und Taf. 15a—b.) 

Die beiden Stücke Pelizäus-Museum Inv.-Nr. 
2396 und 2397 bilden zusammen den Architrav, der 
in der Vorderseite der Mastaba Uber dem Eingang 
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er im Fels. Seine ganze Länge beträgt 10,50 m; er 
wurde zuerst gleichmäßig 2 m breit ausgehoben 
und ausgehauen. Zu dieser Zeit muß man den 
Sarg in die Kammer gebracht haben; denn 
nun verengte man den Gang auf 0,80 m Breite 
und 0,70 m Höhe. Den Boden pflasterte man mit 
starken Platten, setzte an die Seiten Werkstein
blöcke und legte darüber besonders schwere 
Deckblöcke, von denen einer noch auf Phot. 618 = 
Taf. I I b in seiner ursprünglichen Lage sichtbar 
ist. An den Innenseiten des Schachtes waren die 
Steine alle sorgfältig geglättet. 

Durch den schmalen Gang mußte die Leiche 
zum Sarge gebracht werden. Nach der Bestattung 
verstopfte man den Schacht vollkommen mit 
großen rechteckigen Blöcken, die in ihn einpaßten 
und nur so viel kleiner wie sein Schnitt waren, 
als man Spielraum zum Einschieben bedurfte. 
Die Blöcke lagen, abgesehen vom Anfang des 
Stollens, 1 noch alle an ihrer Stelle, der letzte saß 
auf dem Boden der Kammer auf. Im ganzen 
wurden etwa acht Stücke verwendet. Trotz des 
unversehrten Verschlusses war die Kammer ge
plündert. Die Diebe hatten den Versuch aufge
geben, die Blöcke herauszuziehen, brauchten wir 
doch dafür bei dem schwersten derselben 150 Mann! 
Sie bahnten sich einen Weg von dem Kultraum 
her zu der Stelle, an der die Höhlung im Fels 
begann. Hier werden sie zwischen deren Ober
seite und den Deckplatten des gemauerten Stollens 
hinuntergekrochen sein, wenn auch der Zwischen
raum nur rund 0,30 m hoch war. 

Die Kammer ( 5 , 5 0 X 3 , 5 0 + 2 , 3 0 m) ist nach 
Südost—Nordwest verschoben und ihre Wände 
stoßen im Nordteil nicht rechtwinkelig aneinan
der. In dem Ostende der Südwand ist eine Nische 
von 2 X 0 , 6 0 m ausgehauen; sie wird trotz ihrer 
ungewöhnlich großen Maße zum Unterstellen der 
Kanopen bestimmt gewesen sein. 

In der Südwestecke steht der große Sarko
phag aus Kalkstein, 3 . 1 0 X 1 , 5 0 + 1 , 5 0 m. Sein 
schwerer Deckel ist gewölbt und hat gerade 
Backenstücke ohne Handhaben. Hinter dem Sarg 
ist in der Höhe des Unterteiles eine Nische in 
der Westwand ausgearbeitet, genau so tief, daß 

1 Man hatte also den Zugang entdeckt, der nach der 
Beendigung der Bestattung gewiß unkenntlich gemacht wor
den war, wohl durch Angleichung an eine Pflasterung vor 
der Front der Mastaba. So mußten ja auch die Verschlüsse 
der senkrechten Schächte auf den Dächern der Gräber der 
Steinsetzung ihrer Umgebung angepaßt werden. Bei dem 
Schacht der HtphrS, der Mutter des Cheops, ahmte mar 
trefflich das rauhe Felsgestein nach. 

lag; siehe oben S. 68. Die Bruchstücke passen 
nicht genau aneinander, da sie bestoßen sind, 
aber es ist kein Zweifel, daß die an den Enden 
sichtbaren Körperhälften zu derselben Figur ge
hören. Rechts standen drei Bilder des Grabherrn, 
links nur zwei. Eine Asvmmetrie findet sich im 
entsprechenden Falle auch S. Hassan, Excav. I I I , 
Abb. 107. Sie wird bei 'Idw zum Teil dadurch 
ausgeglichen, daß vor der linken Figur zwei In
schriftzeilen statt einer stehen. Am rechten Ende 
fehlt die rechte Hälfte der letzten Figur. 

Der Grabherr ist stets in gleicher Tracht 
und Haltung wiedergegeben: in sehr weitem kur
zem Schurz, Strähnenperücke und Kinnbart, den 
Stock mit dem rundlichen Knauf in der dem Be
schauer ferneren Hand, das Zepter in der anderen. 
Nur bei der äußersten linken Figur ist der breite 
Halskragen auch in Relief ausgearbeitet. Bei den 
linksgerichteten Figuren verschwindet nach Aus
weis der gut erhaltenen mittleren das Zepter 
nicht hinter dem Körper, sondern wird vor ihm, 
über dem Schurz, gezeichnet. Die Inschriften 
lauten: 

1. von links: 

,Der bei dem großen Gott Geehrte, 
der königliche hrj-tp, der Leiter der 
Menschen, Nfr ist sein großer Name'. 

2.—3. Für die zweite und dritte Figur, die 
einander gegenüber stehen, gilt gemeinsam die 

Zeile S ^ l ^ ^ p T ^ , D e r 0 b e r r i c h t e r 

und Wesir 'Idw'. 

4. von links: 

^ U ^ 1 1 , D e r Vorsteher aller 

Arbeiten des Königs, Nfr'. 

5. von links: 

i l ^ f M T ^ , D e r k ö n i » i i c h e HRJ-fP' 
der Geehrte, 'Idw1. 

(1. Die unterirdischen Anlagen. 
(Abb. 30.) 

Zu der Sargkammer des 'Idw führt ein 
schräger Schacht von Osten unter dem Eingang 
und den Kulträumen her; siehe oben S. 68. E r 
beginnt rund 4 m östlich von der Vorderseite 
des Oberbaues und ist zu Beginn in den Geröll
boden gegraben erst nach 6,80 m verschwindet 
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m ü s s e n s e c h s G r u p p e n v o r h a n d e n g e w e s e n s e i n 
s t a t t d e r f ü n f i n d e r D e c k e l i n s c h r i f t . D a s h a t 
m a n m i t A b s i c h t s o a n g e o r d n e t , d e n n n u r a u f 
d i e s e W e i s e k o n n t e n b e i d e n ü b e r e i n a n d e r l i e g e n 
d e n Z e i l e n a m A n f a n g d i e v e r s c h i e d e n e n , a m E n d e 
d i e g l e i c h e n N a m e n b e i e i n a n d e r s t e h e n . W i r k ö n n e n 
d e m n a c h e r g ä n z e n : , D e r V o r s t e h e r d e r S c h r e i b e r 
d e r U r k u n d e n d e s K ö n i g s (Nfr, d e r G e e h r t e . . ., 
'Idw, d e r . . . Nfr), d e r b e i O s i r i s G e e h r t e 'Idw, 
d e r T e m p e l v o r s t e h e r Nfr, d e r G e e h r t e ('Idw).' 

D i e B e i g a b e n , d i e e i n s t v o r d e m S a r g e l a g e n , 
w a r e n v e r s c h w u n d e n , b i s a u f e i n e n O c h s e n s c h ä d e l , 
j e t z t P e l i z ä u s - M u s e u m I n v . - N r . 2 6 4 1 ; d e r A b s t a n d 
d e r H ö r n e r s p i t z e n b e t r ä g t 0 , 5 2 m . O c h s e n k ö p f e 
w e r d e n i n d e r g r o ß e n S p e i s e l i s t e n i c h t g e n a n n t , 
u n d w e n n i n d e n S p e i s e d a r s t e l l u n g e n s o l c h e a b 
g e b i l d e t w e r d e n , s o g e h ö r e n s i e h o r n l o s e n R i n d e r n 
a n . U n s e r B e i s p i e l z e i g t d a h e r , d a ß d i e w i r k l i c h e n 
B e i g a b e n w e d e r d e n V e r z e i c h n i s s e n n o c h d e n 
B i l d e r n e n t s p r e c h e n m ü s s e n . 

E i n z w e i t e s B e g r ä b n i s l i e g t i n d e r N o r d 
w e s t e c k e d e r M a s t a b a . H i e r f ü h r t v o m O b e r b a u 
d e r S c h a c h t 7 5 4 a s e n k r e c h t i n d i e T i e f e . A u f 
f a l l e n d e r w e i s e i s t e r m i t Z i e g e l n v e r k l e i d e t , s o 
d a ß m a n m e i n e n k ö n n t e , e r g e h ö r e e i n e r s p ä t e r e n 
R a u b b e s t a t t u n g a n . Z w a r i s t e i n s o l c h e r W e c h s e l 
i m B a u s t o f f g e g e n E n d e d e s A l t e n R e i c h e s m e h r 
f a c h b e l e g t , s i e h e o b e n S . 6 5 , a b e r b e i e i n e r b e 
d e u t e n d e n M a s t a b a w i e d e r d e s 'Idw e r w a r t e t e 
m a n i h n n i c h t . D o c h k a n n k e i n Z w e i f e l s e i n , d a ß 
d e r Z i e g e l s c h a c h t z u m G r a b g e h ö r t ; d e n n e r f ü h r t 
z u e i n e r g e r ä u m i g e n F e l s k a m m e r m i t e i n e r i m 
B o d e n a u s g e h a u e n e n r e c h t e c k i g e n V e r t i e f u n g z u r 
A u f n a h m e d e r L e i c h e , d i e e h e d e m g e r a d e n ö r d 
l i c h d e r O p f e r s t e l l e l a g . W i r w e r d e n f e r n e r Z i e g e l 
s c h ä c h t e n i n d e r n o c h g r ö ß e r e n W e r k s t e i n m a s t a b a 
d e s Kijhrpth b e g e g n e n ; e i n e r d e r s e l b e n f ü h r t z u 
d e r S a r g k a m m e r d e r G e m a h l i n d e s G r a b i n h a b e r s . 
H i e r i s t a l s o a m E n d e d e r 6 . D y n a s t i e d i e ü b e r 
l i e f e r t e s o l i d e B a u w e i s e a u f g e g e b e n , b e i d e r a u c h 
i n a l l e n n i c h t s i c h t b a r e n E i n z e l h e i t e n a u f Ü b e r 
e i n s t i m m u n g i m W e r k s t o f f d e r M a u e r n g e a c h t e t 
w u r d e . I n d e r K a m m e r v o n S c h a c h t 7 5 4 a f a n d e n 
s i c h n o c h R e s t e e i n e s K o r b e s a u s M a t t e n g e f l e c h t ; 
e r e n t h i e l t e i n s t w o h l B e i g a b e n . 

4. Das Grab des 'Idw II. 

a. Der Grabinhaber. 
A n d e r V o r d e r s e i t e d e r M a s t a b a d o s 'Idw I 

s t e h t e i n k l e i n e s G r a b , d e s s e n O b e r b a u f a s t g a n z 
v e r s c h w u n d e n w a r ; e r i s t s o u n s c h e i n b a r , d a ß 

d e r D e c k e l h i n e i n g e s c h o b e n w e r d e n k o n n t e u n d 
d a n n m i t d e r V o r d e r s e i t e b i s z u r A ; e r t i e f u n g i m 
S a r g b l o c k r e i c h t e . S o l a g e r b i s z u m T a g d e r 
B e s t a t t u n g b e r e i t u n d b r a u c h t e d a n n n u r v o r g e 
s c h o b e n z u w e r d e n . 

D e r S a r g t r u g a u ß e n m e h r e r e Z e i l e n i n 
s c h w a r z e r T i n t e a u f g e m a l t e r I n s c h r i f t e n . S i e e n t 
h a l t e n k e i n T o t e n g e b e t , w i e e t w a b e i Kijm'nh, 

G i z a I V , T a f . 2 , s o n d e r n n u r T i t e l u n d N a m e n 
w i e d i e S ä r g e d e s Kigmnj u n d Mrrwki, F i r t h -
G u n n , T e t i p y r . c e m . I I , T a f . 6 0 . D a b e i v e r w e n 
d e t 'Idw e i n e i g e n a r t i g e s S c h e m a : e s w e c h s e l n 
s t e t s A m t s b e z e i c h n u n g e n u n d m i t imihw hr g e b i l 
d e t e T i t e l , u n d e b e n s o w e c h s e l n d i e N a m e n . 
H i n t e r d e m e i n e n T i t e l s t e h t d e r g r o ß e N a m e 
Nfr, h i n t e r d e m f o l g e n d e n d e r s c h ö n e N a m e 'Idiv, 

a l s w o l l e m a n N a c h d r u c k d a r a u f l e g e n , d a ß b e i d e 
N a m e n n u r e i n e P e r s o n b e z e i c h n e n . E i n A n k l a n g 
a n d i e s e n W e c h s e l f i n d e t s i c h i n d e r S a r g i n s c h r i f t 
d e s Mrrwki, F i r t h - G u n n , e b e n d a T a f . 6 0 , N r . 3 
u n d 6 . 

D i e I n s c h r i f t e n s i n d n o r m a l g e s c h r i e b e n , 
o h n e U n t e r d r ü c k u n g o d e r V e r s t ü m m e l u n g v o n 
Z e i c h e n , i m G e g e n s a t z z u d e n S a r g i n s c h r i f t e n 
d e s n e b e n d e r M a s t a b a b e s t a t t e t e n 'Idw II; s i e h e 
u n t e n S . 9 9 . 

N ö r d l i c h e S c h m a l s e i t e d e s U n t e r t e i l e s : 

| l , D e r b e i A n u b i s G e e h r t e 'Idw, d e r 
V o r s t e h e r d e r b e i d e n S c h a t z h ä u s e r Nfr'. 
O s t l i c h e L ä n g s s e i t e d e s D e c k e l s : 

! T J f c U ; f 1 . T I S ^ 
f Ü l U~3 Q d p = ' 3 r ' '^>er O b e r r i c h t e r u n d 

W e s i r 'Idw, d e r G e e h r t e Nfr, d e r k ö n i g l i c h e 
hrj-tp 'Idw, d e r b e i d e m g r o ß e n G o t t G e 
e h r t e Nfr, d e r V o r s t e h e r d e r wcb-t-Werk
s t ä t t e 'Idw'. 

U n t e r d e m o b e r e n R a n d e d e r ö s t l i c h e n L ä n g s 
s e i t e d e s U n t e r t e i l e s : 

D a w i e i n d e n b e i d e n a n d e r e n I n s c h r i f t e n d i e 
N a m e n n a c h j e d e m T i t e l w e c h s e l n m ü s s e n , i n 
u n s e r e r Z e i l e Nfr n a c h A m t s b e z e i c h n u n g e n , 'Idw 
n a c h imihw s t e h t u n d imihw a m S c h l ü s s e e r s c h e i n t , 
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m a n i h n z u n ä c h s t f ü r e i n e n s p ä t e n A n b a u h a l t e n 
k ö n n t e , a b e r d e r s c h ö n e H o l z s a r g , d i e z a h l r e i c h e n 
S t a t u e n u n d d i e T i t e l d e s V e r s t o r b e n e n b e l e h r e n 
u n s e i n e s a n d e r e n . D e r W i d e r s p r u c h l ö s t s i c h , 
w e n n w i r a n n e h m e n , d a ß d a s G r a b n i c h t s o w o h l 
a l s s e l b s t ä n d i g e r B a u , d e n n a l s A n n e x d e r g r o ß e n 
M a s t a b a g e d a c h t w a r . E r l i e g t s ü d l i c h v o n d e r e n 
E i n g a n g u n d b e n u t z t i h r e F r o n t a l s R ü c k w a n d . 

D e r I n h a b e r d e s G r a b e s h e i ß t ( j 'Idw; 
d e r N a m e i s t n u r a u f d e m S a r g e r h a l t e n u n d 
w i r d d o r t i m m e r m i t d e m v e r s t ü m m e l t e n Z e i c h e n 

s t a t t ^ } g e s c h r i e b e n . O b 'Idw II i n v e r w a n d t 
s c h a f t l i c h e m V e r h ä l t n i s z u 'Idw I s t e h t , i s t n i c h t 
a u s g e m a c h t . I n d e r K u l t k a m m e r d e s l e t z t e r e n 
t r i t t e i n | j j . . . j j | '-"-̂  (j d p = " ^ a u f , a b e r m a n 
w e i ß n i c h t s i c h e r , o b e r e i n S o h n o d e r e i n B e 
a m t e r d e s G r a b h e r r n i s t , d o c h d ü r f t e e r m i t 
'Idw II i d e n t i s c h s e i n . U n t e r d e n T i t e l n d e s s e l b e n 
e r s c h e i n t u n d b e i '-^ k ö n n t e e s 
s i c h u m d i e g l e i c h e B e z e i c h n u n g h a n d e l n , n u r d a ß 
d i e S t e l l u n g d e s prj-'i w e c h s e l t , w i e d a s a u c h b e i 
a n d e r e n T i t e l n v o r k o m m t . 1 N i m m t m a n d i e V e r 
b i n d u n g d e s k l e i n e n G r a b e s m i t d e r M a s t a b a h i n z u , 
s o d ü r f t e d i e I d e n t i t ä t d e r b e i d e n P e r s o n e n g e 
s i c h e r t s e i n . D e r T i t e l hrj-tp njswt s p r i c h t e h e r 
f ü r e i n e n S o h n a l s f ü r e i n e n B e a m t e n d e s 'Idw I; 
d e n n e s e r s c h e i n t u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß e i n A n 
g e s t e l l t e r d i e s e S p i t z e n s t e l l u n g i n n e h a t t e . W i r 
d ü r f e n f r e i l i c h n i c h t v e r g e s s e n , d a ß s o l c h e h o h e n 
T i t e l a m A u s g a n g d e s A l t e n R e i c h e s o f t i h r e B e 
d e u t u n g v e r l o r e n h a t t e n ; s o t r e f f e n w i r B l a c k -
m a n , M e i r I V u n t e r d e n A n g e s t e l l t e n d e s Pjpj'nh 

s o m a n c h e , K ö n i g s - E d e l i n g e ' u n d a u c h e i n i g e 
hrj-tp njswt, w i e T a f . 1 4 d e n ' — 1 ^ Q 

^ i m I u n d | p | Whmrj'nhf, v e r g l e i c h e ä h n 
l i c h Hwjnwh, T a f . 3 , 7 , 9 . A b e r m a g a u c h d i e 
A m t s b e z e i c h n u n g k e i n e n E n t s c h e i d i n d e r F r a g e 
b r i n g e n , s o s p r i c h t d o c h d i e r e i c h e A u s s t a t t u n g 
d e s G r a b e s g a n z e n t s c h i e d e n z u g u n s t e n e i n e s 
S o h n e s u n d n i c h t e i n e s A n g e s t e l l t e n d e s 'Idw I. 

'Idw II f ü h r t i n d e n I n s c h r i f t e n d e s S a r g e s 
f o l g e n d e T i t e l a n : 
1 . ^ q ~ 0 , S c h r e i b e r d e r U r k u n d e n d e s 

K ö n i g s ' , 
1 S i e h e u n t e r a n d e r e m G i z a V I I , A b b . 1 2 u n d 4 8 a . 

M ö g l i c h w ä r e a u c h , d a ß a u f d e m R e l i e f e in a n d e r e r T i t e l 
s t a n d , d e r a u f d e m S a r g n i c h t e r s c h e i n t , w e i l h i e r oft n u r 
e i n e A u s w a h l d e r A m t s b e z e i c h n u n g e n g e g e b e n w i r d . 

2 . ^ ^ ° D "y" , S c h r e i b e r d e r U r k u n d e n 
d e s K ö n i g s i n ( d e s s e n ) G e g e n w a r t ' , 

3 . _̂ o ° ° p | , A u f s e h e r d e r S c h r e i b e r d e r 
U r k u n d e n d e s K ö n i g s ' , 

4 . ^ C~3 | a , V o r s t e h e r d e s „ Z e d e r n 
h a u s e s " ' , 

5 . = ^ g ) / H \ , D e r k ö n i g l i c h e hrj-tp ( A u f s e h e r ) ' , 

6 . =)» H , D e r k ö n i g l i c h e hrj-tp d e s H o f e s ' , 
7- (j y ff\ \ . D e r G e e h r t e ' , 

8 - ^ J ^ J f ^ J L . ^ J " , D e r v o n O s i r i s G e e h r t e ' , 

9- ^ J ^ I ^ ^ J L ^ " ^ , D e r v o n A n u b i s G e _ 

e h r t e ' . 
T i t e l 1 i s t n u r e i n m a l , a u f d e r ä u ß e r e n s ü d 

l i c h e n S c h m a l s e i t e d e s S a r g e s , b e l e g t u n d k ö n n t e 
h i e r m ö g l i c h e r w e i s e w e g e n d e r E n g e d e s R a u m e s 
f ü r N r . 2 s t e h e n . 

T i t e l 4 . prj-es i s t d e r S i t z d e r V e r w a l t u n g 
d e s Z e d e r n h o l z e s , d a s i s t d i e A m t s s t e l l e , d i e f ü r 
d a s H e r b e i s c h a f f e n , d a s L a g e r n u n d d i e V e r t e i l u n g 
d e s H o l z e s e i n g e r i c h t e t w a r . D e r T i t e l i s t M u r r a y , 
I n d e x 2 1 n o c h n i c h t b e l e g t u n d prj-'s W b . 1 , 2 2 8 
n o c h n i c h t a n g e f ü h r t . V o n d e r g l e i c h e n V e r w a l 
t u n g s s t e l l e m u ß d e r T i t e l s t a m m e n imj-riwp -ictn-t's 

, V o r s t e h e r d e r A u f t r ä g e ( E x p e d i t i o n e n ) d e s Z e 
d e r n h o l z e s ' , G i z a V I I , T a f . 2 9 c u n d S . 1 5 1 . D i e 
S c h a f f u n g e i n e r b e s o n d e r e n V e r w a l t u n g e n t s p r i c h t 
d e r B e d e u t u n g , d i e d a s Z e d e r n h o l z i n Ä g y p t e n 
h a t t e , f ü r B a u t e n , d i e S c h i f f e , d e n H a u s r a t u n d 
n i c h t z u l e t z t f ü r d i e H e r s t e l l u n g d e r S ä r g e . 

N r . 5 = hrj-tp njsiut i s t d e r h ö c h s t e T i t e l , d e n 
'Idw II f ü h r t ; v e r g l e i c h e d a z u G i z a V I I , S . 2 G 0 ; 
i h n s e t z t a u c h 'Idw I n a c h , W e s i r ' a n d i e e r s t e 
S t e l l e . 

N r . 6 = hrj-tp njsiut prj-'i i s t h ä u f i g ; M u r r a y , 
I n d e x w e r d e n S . 4 6 e l f B e i s p i e l e a n g e f ü h r t ; s i e h e 
a u c h G i z a V I I , S . 2 0 1 . 

N r . 7 = imihw w i r d a u s R a u m m a n g e l e i n i g e 
M a l e o h n e ^ > g e s c h r i e b e n . 

b. Die Rundbilder. 
( A b b . 3 9 u n d T a f . 1 6 — 1 7 . ) 

D e n w e s t l i c h d e s S c h a c h t e s g e l e g e n e n S e r d ä b 
f a n d e n w i r n o c h v e r s c h l o s s e n . B e i m A b h e b e n d e r 
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Kalkstein-Deckplatten zeigte sich ein erfreuliches 
und doch trostloses Bild: da standen zahlreiche 
Holzstatuen, zum Teil ganz neuer Art, in ihrer 
ursprünglichen Anordnung — aber es waren nur 
mehr Hüllen. Weiße Ameisen hatten die Bilder 
hohlgefressen, und aus ihren Ausscheidungen 

Abb. 39. Das Grab des 'Idw II, die Anlage des Serdäbs. 

hatte sich zusammen mit Staub und Sand eine 
harte, rauhe Kruste gebildet, die die Umrisse der 
Figuren genau wiedergab. Nur an wenigen Stellen 
war von den Termiten nicht ganze Arbeit getan 
worden; hier fanden sich noch Holzteile, von 
denen einige die sehr fein geglättete Oberfläche, 
andere die Spuren einer Bemalung in leuchtenden 
Farben erkennen ließen. Einzelne Stücke waren 
umgesunken, bei anderen hatten sich Körperteile 
gelöst. Um den ursprünglichen Befund genau 
wiederherstellen zu können, wurden alle Figuren 
und Bruchstücke in mühseliger Arbeit durch 
Übergießen mit heißem Paraffin gefestigt und 

gehoben. Sie hielten den Transport gut aus und 
befinden sich jetzt in den Museen von Kairo, 
Wien und Hildesheim. 

Die Aufstellung der Bilder im Serdäb zeigt 
Phot. I, 5747 auf Taf. 16. 

Im Südosten stehen die Figuren des Grab
herrn, neben ihnen die Boote; daran reihen sich 
westlich und nördlich die Dienerstatuetten. Im 
einzelnen ließen sich nachweisen: 

1. Größeres Einzelbild des Grabherrn, das 
ihn stehend darstellte, den Stab in der Hand, 
auf Taf. 16 Vordergrund, Mitte. 

2. Doppelbild des Grabherrn und seiner Ge
mahlin. 

3.—4. Zwei kornverreibende Frauen. 
5. Teigkneter (?). 
6. Bäcker am Ofen. 
7. Bierbrauer am Bottich. 
8. Diener mit Last. 
9.—10. Bäuerinnen mit Korb auf dem Kopf. 
11.—12. Zwei Boote mit Bemannung. 
13 ff. Nicht mehr sicher zu bestimmende 

Figuren. 
Die Müllerinnen = Taf. 17 c arbeiten nicht 

kniend vornübergebeugt wie etwa Giza VII , 
Taf. 20 b, sondern hocken mit dem Gesäß auf 
den Fersen. Ihre Mahlsteine sind nicht in Holz 
nachgeahmt, sondern in Kalkstein gearbeitet. Die 
auf Phot. 669 und I, 5747 = Taf. 16 in rechtem 
Winkel zu ihnen kniende Figur bearbeitet viel
leicht den Teig, wie das oft auch im Flachbild 
dargestellt wird. 

Der Bäcker, Phot. 673 = Taf. 17d, hockt auf 
dem rechten Knie, der linke Fuß ist aufgesetzt; 
mit der rechten Hand führt er den Schürer, die 
linke hält er nicht, wie meist vor das Gesicht, 
um sich vor der Glut zu schützen, sondern läßt 
sie auf dem linken Knie ruhen. Die um das 
Feuer aufgebauten Brotformen sind aus Kalkstein 
gearbeitet und bemalt. 

Der Brauer ist nicht ganz erhalten, aber sein 
Gerät blieb unversehrt: ein Bottich aus Kalkstein 
mit breitem Randwulst, auf einem Untersatz 
ruhend = Pelizäus-Museum Inv.-Nr. 2523, 10 cm 
hoch, außen rot angestrichen, der Mündungsrand 
gelb. In der Mitte der Oberseite ist eine rechteckige 
Vertiefung, wohl zum Einstecken eines zweiten 
Teiles, des Korbes mit der Maischmasse, in dem 
der Brauer mit den Händen arbeitet, wie Ti, 
Taf. 83—84. Einen solchen Korb stellt vielleicht 
Inv.-Nr. 2524 dar, Kalkstein, 9 cm Durchmesser, 
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flach mit eingezogenen Seiten. Bei den Darstel
lungen sind verschiedene Formen des auf dem 
Bottich stehenden Korbes belegt; ein rundlicher 
mit gewölbten Seitenwänden zum Beispiel Schä fe r , 
Propyl. 241, Ti, Taf. 84, zweite Reihe von oben, 

zweimal mit der Beischrift (j _ ^ ,Brauer' — 
und ein O -artiger, geradwandig, der unserer 
Nr. 2524 ähnlich ist; Ti, Taf. 84 steht in der 
dritten Reihe von oben zwischen den Brotbäckern 
ein Mann und arbeitet mit den Händen in einem 
solchen auf dem Bottich mit Untersatz stehenden 

H = — i 

Korb; die Beischrift nennt seine Tätigkeit » « j 

Leiden, Mus. Taf. 10 = K l e b s , Reliefs, Abb. 73 

steht bei der ganz gleichen Figur « S S 0 ° ' VJ7, 
ebenda steht der ithw ,in dem rundlichen Korb 
mengend' in dem darunterliegenden Streifen. 1 

Bei unserer Holzfigur dürfte darnach vielleicht 
das dn-t st-t wiedergegeben sein. Der Inhalt des 
Korbes wird durch eine Scheibe wiedergegeben, 
deren Oberseite kreuzweise gestrichelt ist. — 
Außerdem wurde ein Kalkstein-Scheinkrug mit 
fast geraden Wänden gefunden, 5,8 cm hoch, rot 
gestrichen, Inv.-Nr. 2522, Neg.-Nr. 142. An ihm 
arbeitete vielleicht ein Mann, der, wie Ti, Taf. 86, 
zweite Reihe von unten, neben den Bäckern, 
gebückt in einem Krug mit Standfläche mengt. 

Soweit entsprechen die Dienerfiguren der 
Auswahl, die am Ende des Alten Reiches für den 
Serdäb getroffen wird. Auch für die folgende 
Nr. 8 lassen sich noch Belege finden, Phot. 669 = 
Taf. 17c : Schreitender, dessen linker Arm über 
der Brust abgebogen ist, die Hand liegt an der 
rechten Schulter. Wahrscheinlich ist ein Diener 
wiedergegeben, der seinem Herrn das Gepäck 
nachträgt, wie S c h ä f e r , Propyl. 290, 2 aus Meir; 
für die Reliefdarstellung siehe unter anderem 
Giza IV, Abb. 8 und S. 35. 

Die Bäuerinnen aber, Nr. 9—10, die als Ver
treter der Stiftungsgüter Gaben herbeibringen, 
sind eigentlich erst für die Zwischenzeit und das 
Mittlere Reich bezeichnend.2 In unserem Serdäb 
fand sich der Nachweis von mehreren dieser Fi
guren; eine ist Phot. 676 und auf der Gesamt
aufnahme Phot. I, 5747 = Taf. 16 neben einem der 
Boote zu sehen, den rechten Arm hoch erhoben, 

1 E in geradwandiger Korb findet sich auch bei der 
Brauerin in Florenz, S t e i n d o r f f , Die Kunst der Ägypter, 
190 rechts. 

2 Ein sehr schßnes Beispiel siehe S c h ä f e r , Propyl. 290, 
1. aus Theben, 11. Dynastie, 1,12 m hoch. 

Korb und Hand waren abgefallen. Gerade auf 
unserem Ostabschnitt sind zwei weitere Beispiele 
gefunden worden, siehe oben S. 45 und 66. Ist 
bei diesen die Zeitbestimmung so, daß auch mit 
dem Beginn der Zwischenperiode gerechnet wer
den könnte, so gibt uns bei 'Idw II der Sarg einen 
festeren Anhalt. Mag er auch ganz an das Ende 
der 6. Dynastie oder auch in die unmittelbar 
anschließende Zeit gehören, so kommt die Periode 
der Herakleopoliten noch nicht in Frage, und 
wir haben durch unseren Fund einen Nachweis 
für das Auftreten der Dörflerinnen aus dem 
Alten Reich. 

Die Boote. 

(Taf. 17 a—b.) 

1. D e r F u n d und se ine Bedeu tung . 

Am überraschendsten war der Fund der 
beiden Schiffe im Serdäb; denn neben den Nach
bildungen der Werkstätten und neben den Dörf
lerinnen gelten gerade diese als bezeichnende 
Neuerung in den Beigaben der Zwischenzeit. 
F i r th-Gunn, Teti pyr. cem. heißt es von der 
,Heracleopolitan period' auf S. 4 3 : ,The wooden 
models of servants and artisans which are the 
great feature of the Heracleopolitan burials and 
which continue the earlier limestone statuettes of 
retainers, scribes and cooks are from 1 / 1 2 th to Y 2 4 t h 
life size. They are combined in groups generally 
in appropriate houses and shops and are shown 
engaged in the everyday activities of life—boats 
and boatmen, carpenters, metal workers.. . and 
so on.' 

Wenn unser Beispiel als erster Beleg der 
Beigabe von Booten bezeichnet wird, so sind doch 
gewisse Einschränkungen zu machen. Zunächst 
gilt die Erstmaligkeit nur für Giza. Für Sakkära 
kommt ein noch früherer, wenig beachteter Fund 1 

in der Mastaba des 'Ittj in Betracht. In der Da
tierung der Mastaba herrscht eine gewisse Un
sicherheit; M a r i e t t e setzt das Grab später als 
Pthhtp, D 62, an, Murray , Saqq.Mast. Taf. 18—19 
tragen die Überschrift: ,Tomb of Ateta, Vth Dyn/, 
aber S. 19 wird aus der Ähnlichkeit in der Aus
führung der Speiseliste mit der des WnU ge
schlossen: ,This agrees very well with Mariette's 

1 Auf ihn macht nur M u r r a y , Saqq. Mast, S. 19 auf
merksam: ,In the side C h a m b e r , B in Mariette's plan, were 
found by Mariette a number of wooden models of b o a t s . . . 
The loss of the boats, which were evidently the precursors 
of the boats found commonly in Middle Kingdom tombs, is 
irreparable.' 
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dating of the tomb, enabling us to place it at 
the end of the Vth Dynasty, or beginning of the 
Vlth.' Aber für eine so frühe Ansetzung des 
Grabes fehlt jeder Beweis. Der Fund der Boote 
weist uns vielmehr an das Ende der 6. Dynastie; 
denn wenn die bemannten Schiffe für die erste 
Zwischenperiode und dasMittlereReich bezeichnend 
sind, so ist es unwahrscheinlich, daß diese schon 
um die Wende der 5. zur 6. Dynastie auftauchen, 
aber während der 6. Dynastie fehlen; das gleiche 
gilt von einigen anderen Beigaben. Der Plan der 
Anlage spricht nicht gegen die späte Zeitsetzung, 
sondern eher für sie, siehe M. M. D 63, S. 358; 
sie zeigt im Westen einen schmalen festen Block; 
ihm ist eine Halle mit zwei Reihen von Pfeilern 
vorgelagert. Die Kultkammer liegt im Nordosten 
des Blocks und besteht aus einem kleinen Raum, 
dessen Westwand von der Scheintür gebildet wird. 
Der große offene Serdäb (11,38 X 1,30 m) schließt 
im Süden die Pfeilerhalle ab. Auch läßt sich 
manches in der Bebilderung der Kammer für die 
späte Ansetzung anführen, wie der Lehnstuhl, 
in dem 'Ittj vor dem Speisetisch sitzt, die An
bringung der Wünsche für das Mahl ausschließlich 
über den Brothälften und anderes mehr. 

Der Fund ist so wichtig, daß Mariettes Be
richt ausführlicher wiedergegeben werden muß: 
,Si eile n'avait pas de porte, la chambre B serait 
un serdab. Jusqu'ä fleur du plafond, eile a ete 
taillöe dans le roc, profltant d'un accident du 
terrain qui permettait cette disposition. On y a 
trouve, regulierement disposes sur le sol, une 
quantite d'objets qui, malheureusement, n'ont pu 
etre conserves. Plusieurs barques en bois munies 
de leur equipage, des tablettes en bois sur les-
quelles des victuailles etaient disposees, des 
statues egalement en bois, figurent parmi ces ob-
jets, mais sont si pourries qu'il a fallu meme 
renoncer a, les extraire intactes du sable dans 
lequel elles etaient engagees.' 1 

Für die Entwicklung des Brauches, dem 
Verstorbenen Boote mitzugeben, beachte man, daß 
sie bei 'Idw II und 'Ittj im Serdäb aufgestellt 
waren, in späterer Zeit in der Sargkammer, in 
der man unterdessen auch alle anderen Rund
bilder untergebracht hatte. Aber wir begegnen 
unbemannten Booten auch an anderen Stellen 
des Grabes, und diese Beispiele sind mit heranzu
ziehen. 

1 , D e u x s t a tues en c a l e a i r e , des dons funeVaires pa rmi 

l e s q u e l s figurent des o ies en p i e r r e d e j a p röpa röes pour l a 

t a b l e du döfunt, o n t £ tö h e u r e u s e m e n t s a u v e e s e t sont e n t i ^ e s 

dans l a c o l l e c t i o n du M n s e e . ' 

In der merkwürdigen Mastaba des Kijminw 
fanden sich elf Schiffsmodelle an der Mündung 
des Schachtes 240: ,At mouth of shaft 11 small 
model ships (sun barques) with oars, masts, etc., 
but no figures of sailors', F i r t h - G u n n , Teti pyr. 
cem. I, S. 33 ; ebenda I I , Taf. 49 werden sie er
klärt als: ,Group of model solar barques, oars 
and mooring pegs, from the edge of the mouth 
of shaft No. 240 in the Mastaba of Kaemsenu. 
These boats never had oarsmen and they are 
entirely distinct from the passenger boats placed 
in the tombs of the Heracleopolitan and Middle 
Kingdom periods. Kaemsenu as priest of the 
Abusir Pyramids would profess the solar, rather 
than the Osirian, worship.' Wir haben es aber 
hier nicht mit einem Einzelfall zu tun. Der zeit
lich nächststehende Beleg stammt vom Grabe der 
Königin Neith, wo zehn kleine Holzschiffe ver
schiedener Art in einer seichten Grube lagen; 
siehe J e q u i e r , Pyramides des reines Neit et 
Apouit, Taf. 33—35. Zwar fehlen bis jetzt weitere 
Nachweise des Vergrabens von Holzmodellen bei 
Gräbern von Königen, Königinnen oder Privaten, 
dafür aber hat man zu Beginn des Alten Reiches 
neben den Pyramiden riesige Schiffe unterirdisch 
in den Fels gehauen. 

Bei Cheops liegen vor der Ostseite deren 
drei, zwei von ihnen Süd—Nord, das dritte Ost— 
West gerichtet. Bei Chephren fanden sich fünf 
im Süden und Norden der Pyramide, zum Teil 
noch unversehrt, mit den Deckplatten über der 
Öffnung der Aushöhlung; bei Ddfrc in Aburoäs 
ist nur eine Ausarbeitung im Fels, neben dem 
Totentempel, nachgewiesen; auch liegt zwischen 
den zwei nördlichen Pyramiden der Königinnen 
östlich der Cheopspyramide ein in den Fels ge
hauenes Boot, bei Königin Hntkiws ist es südwest
lich des Grabmales angebracht; siehe S. Hassan, 
Excav. IV, S. 33 mit Abb. 31. 

Bei den eng nebeneinander liegenden Privat
gräbern verbot sich die Anlage eines Schiffes im 
Fels neben der Mastaba, aber es sei auf Kigmnj 
hingewiesen: ,1t has a series of store-rooms like 
those in a Pyramid temple and at a higher level 
are two long roofed rooms apparently from their 
form intended to contain or to represent boats', 
F i r t h -Gunn , Teti pyr. cem. I, S. 15 und I I , 
Taf. 51 . 

Man hatte alle diese Schiffe meist als Sonnen
barken angesehen, aber dagegen spricht schon 
die wechselnde Zahl. Sonnensehiffe gibt es eigent
lich nur zwei, die Morgen- und Abendbarke. Da-
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mit blieb die größere Anzahl bei Cheops, Chephren, 
Kijrnsnio und Neith ebenso unerklärt wie die 
Einzahl bei Ddfr' und Hntkhos. Auch sei nicht 
vergessen, daß der Brauch schon am Anfang der 
4. Dynastie nachgewiesen ist, als der Sonnenkult 
noch nicht die Bedeutung erlangt hatte wie im 
späteren Alten Reich. 

Der Sitte liegen vielmehr in erster Linie 
andere Gedanken zugrunde: daß die feierliche 
Totenfahrt zu den alten geheiligten Stätten des 
Reiches und ihren Opferplätzen sich ewig wieder
hole, wie es die Schiffsdarstellungen der Reliefs 
der Kammer des Kinjnjswt durch die Beischriften 
ausdrücken: ,Das Kommen aus Dp und Fahren 
zum Opferfeld (sh-t-htp), sehr schön' — ,Das 
Fahren nach Heliopolis', Giza I I , Abb. 22. Diese 
Vorstellungen sind auch bei 'Ittj wirksam; denn 
gerade in seinem Grabe ist in der Gebetsformel 
der oben S. 80 erwähnte Wunsch ausgesprochen, 
daß er täglich auf den schönen Wegen zum 
Speisefeld (sh-t-htp) wandeln möge. Da das Grab, 
die Beigaben, Bilder und Inschriften als organische 
Einheit anzusehen sind, wird es nicht Zufall sein, 
daß das Totengebet den Besuch des Speisefeldes 
erwähnt, zu dem man zu Schiff fuhr, und daß 
im Serdäb die Boote standen, auf denen 'Ittj die 
Fahrt antreten sollte. 

Daneben mag man, wie in den Schiffsdar
stellungen der Privatgräber, sich vorgestellt haben, 
daß der verstorbene Herrscher stromauf und 
stromab fahrend die großen Güter besuche, deren 
Erträgnisse für seinen Unterhalt gestiftet waren. 
Dann aber führte der Verklärte auch ein Dasein 
im Himmel, wo der König, und später auch alle 
Gerechtfertigten, zum ,Binsenfeld' und ,Opferfeld' 
fahren, ,den Himmel wie Re f umkreisen, wie 
Thot durchqueren' solle. 

Mit dem Vordringen des Re f-Kultes haben 
sich die Vorstellungen verschoben. Jetzt tritt der 
Wunsch, mit dem Gott in der Sonnenbarke zu 
fahren, stärker hervor, aber erst im Mittleren 
Reich läßt sich das in der Beigabe der Boot
modelle erkennen; siehe das hölzerne Sonnen
schiff aus einem Grabe in El Bersche, Schä fe r , 
Propyl. 293, 3. Ähnliche Formen des Bootes, ohne 
das besondere Gerät der Sonnenbarken, kommen 
zwar auch bei den Modellen der Königin Neith 
vor, aber das sind gerade auch die Schiffe, auf 
denen man die Mumie zum Grabe brachte, wie 
S c h ä f e r , V Ä K . 3 , Taf. 42, 2, Propyl. 293, 2; 
man vergleiche Giza V, S. 15 sowie die Zusam 
menstellung aller in Betracht kommenden Typen 
ebenda S. 69 ff. 

2. D i e B e s c h r e i b u n g . 
Bei dem schlechten Erhaltungszustand der 

Boote 1 lassen sich nicht mehr alle Einzelheiten 
genau erkennen. Auf Taf. 17 a—b wird von den 
beiden Stücken je eine Ansicht gegeben, die Auf
sicht siehe Taf. 16. 

Das Segelboot zeigt die Kabine noch nahe
zu vollständig. Ihr Dach ruht auf sechs Säulchen, 
drei auf jeder Seite; ihre unteren Teile sind 
durch Zwischenwände miteinander verbunden, 
seltsamerweise auch an der Vorderseite, wo man 
den Eingang erwartete. Unsere Kajüte erinnert 
also stark an die kleinen Tempel wie den Kiosk 
von Philae, bei denen die Säulen durch Sehran
ken verbunden sind. Auf den Einfluß, den die 
einfachen Holzbauten auf die Ziegel- und Stein
bauten ausgeübt haben, ist schon oft hingewiesen 
worden, und so dürfte auch zwischen unseren 
Kabinen und den späteren Säulentempelchen ein 
Zusammenhang bestehen. Dabei sei aber bemerkt, 
daß sich die besondere Holzkonstruktion wohl 
nicht auf die Schiffskajüten beschränkte, sondern 
auch anderweitig verwendet wurde. 

Bei unserer Kajüte sind die verbindenden 
Wände viel dünner als der Durchmesser der 
Säulen, die zwischen ihnen stark hervortreten, 
wie bei den Interkolumnien der Säulentempel. 
Von dem Doppeldach war der untere Teil noch 
ganz erhalten, eine flache Decke, die unmittelbar 
auf den Säulen ruht; darüber lag in einigem Ab
stand eine zweite, mit oberem Wulst an der 
Vorderseite und nach rückwärts abfallender 
schräger Linie; das ist die Bedachung des alten 
oberägyptischen Palastes, siehe Giza VI, S. 89 
mit Anm. 1; wir finden sie wieder bei Königs-
kapellen, Naoi, Kasten, Särgen, aber auch gerade 
bei Kabinen, wie bei dem Modell F i r t h - G u n n , 
Teti pyr. cem. I I , Taf. 29 A und dem Relief 
VÄK. 3 , Taf. 42, 2. 

Die Bauart unserer Kabine ist, soviel sich 
aus den Veröffentlichungen erkennen läßt, sonst 
nicht belegt; wir finden die Kabinen sonst ent
weder ringsum offen oder bis zum Boden mit 
Matten verhängt. 

Die vor der Kabine stehende Figur soll, wie 
das aus zahlreichen Entsprechungen hervorgeht, 
den Grabherrn darstellen; seine Arme sind ge
senkt, wie auch auf dem Modell, F i r t h - G u n n , 

1 Bei Phot. 670 = Taf. 17 a konnten beider Aufnahme 
einige nicht zu dem Boote gehörige Figuren neben der 
Steuerbordseite nicht abgetrennt werden; es sind von rechts 
nach links ein Hockender, eine Bäuerin mit erhobenem Arm, 
der den Korb stützte, und ein Träger. 
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e b e n d a T a f . 29 A , w ä h r e n d e r s i c h s o n s t m e i s t 
a u f d e n S t o c k s t ü t z t , w i e G i z a I I , A b b . 22, V I , 
A b b . 16. V o n d e r B e m a n n u n g i s t n u r m e h r d e r 
S t e u e r m a n n a m H e c k e r h a l t e n ; d e r V o r d e r t e i l 
d e s B o o t e s w a r s o z u s a m m e n g e b r o c h e n , d a ß w e 
d e r L o t s e n o c h M a t r o s e n z u e r k e n n e n w a r e n . 
A u c h l ä ß t s i c h n i c h t f e s t s t e l l e n , w o d e r M a s t 
s t a n d , d e r s i c h e r v o r h a n d e n w a r , d a d a s S c h i f f 
s t r o m a u f s e g e l n s o l l t e , w ä h r e n d d a s a n d e r e B o o t , 
m i t R u d e r e r n b e m a n n t , n i l a b w ä r t s f u h r ; s i e h e 
a u c h d i e b e i d e n S c h i f f s m o d e l l e F i r t h - G u n n , 
e b e n d a I I , T a f . 33, D , w o d a s g e r u d e r t e B o o t 
h e s s e r e r h a l t e n , b e i d e m d a n e b e n s t e h e n d e n d a s 
V o r d e r d e c k z e r s t ö r t i s t . 

V o n u n s e r e m z w e i t e n B o o t g i b t T a f . 17 b d i e 
v o r d e r e H ä l f t e w i e d e r , d i e h i n t e r e w a r o f f e n b a r 
z u s a m m e n g e f a l l e n , a l s n a c h d e r A u s h ö h l u n g d u r c h 
d i e T e r m i t e n e i n e d a n e b e n s t e h e n d e g r ö ß e r e F i 
g u r d a r a u f f i e l . A m B u g s t e h t d e r L o t s e , u n d 
h i n t e r i h m h o c k e n d r e i P a a r R u d e r e r . G l ü c k l i c h e r 
w e i s e i s t n o c h e i n S t ü c k d e r K a j ü t e e r h a l t e n ; 
s i e z e i g t d e n g l e i c h e n A u f b a u w i e d i e d e s S e g e l 
b o o t e s . 

c. Die Bestattung. 

<x) Der Sarg. 
1. D i e T i s c h l e r a r b e i t . 

( A b b . 40.) 

A n d e r S o h l e d e s S c h a c h t e s l i e g t i m W e s t e n 
e i n e e n g e u n d n i e d e r e K a m m e r m i t u n r e g e l m ä 
ß i g e m G r u n d r i ß u n d s c h l e c h t b e h a u e n e n W ä n d e n . 
D i c h t a n d e r W e s t w a n d s t a n d u n v e r s e h r t e i n 
g u t g e a r b e i t e t e r , m i t I n s c h r i f t e n g e s c h m ü c k t e r 
S a r g . Z w i s c h e n i h n u n d d e n K a m m e r b o d e n w a r e n 
a n m e h r e r e n S t e l l e n S t e i n e g e s c h o b e n , w i e d a s 
i n d e n m e i s t e n F ä l l e n b e o b a c h t e t w e r d e n k o n n t e , 
z u m B e i s p i e l G i z a V I I , T a f . 12 a . D a s k ö n n t e g e 
s c h e h e n s e i n , u m U n e b e n h e i t e n i m B o d e n a u s z u 
g l e i c h e n , d a m i t d e r S a r g a l l s e i t i g f e s t a u f s i t z e . D a s 
m o c h t e m a n f r e i l i c h b e s s e r e r r e i c h e n , i n d e m m a n 
n a c h t r ä g l i c h d u r c h e i n i g e M e i ß e l h i e b e d e n F e l s 
g l ä t t e t e . V i e l l e i c h t i s t d a h e r d e r G e d a n k e n i c h t 
g a n z a b z u w e i s e n , d a ß d e r H o l z s a r g n i c h t u n 
m i t t e l b a r a u f d e m B o d e n s t e h e n s o l l t e ; d e n n d i e 
E r f a h r u n g w i r d g e l e h r t h a b e n , d a ß g e l e g e n t l i c h 
R e g e n w a s s e r i n d i e S c h ä c h t e d r i n g e n k o n n t e . 
K a m d i e s e s a b e r m i t d e m S a r g b o d e n i n B e r ü h r u n g , 
s o w u r d e d a s H o l z z e r s e t z t , w i e b e i s p i e l s w e i s e 
i n d e m F a l l e d e s S c h a c h t e s 309, G i z a V I I , S . 64 
u n d T a f . 14 a . 

D i e M a ß e d e s S a r g e s b e t r a g e n 2 ,24X0,67 + 
0,74 m ; d i e D i c k e d e r W ä n d e s c h w a n k t z w i s c h e n 

4,6 u n d 5 c m . D a s v e r w e n d e t e H o l z s t a m m t n i c h t 
a u s Ä g y p t e n , e s i s t e i n e i n g e f ü h r t e s , n i c h t n ä h e r 
z u b e s t i m m e n d e s N a d e l h o l z u n d f ä l l t w o h l n o c h 
u n t e r d e n B e g r i f f d e s , Z e d e r n h o l z e s ' , d a s n a c h 
ä g y p t i s c h e n B e r i c h t e n 1 g e r a d e a u c h f ü r d i e A n 
f e r t i g u n g v o n S ä r g e n v e r w e n d e t w u r d e . D o c h 
g e h ö r e n d i e B r e t t e r u n s e r e s S a r g e s e i n e r g e w ö h n 
l i c h e n , u n s e r e m L ä r c h e n h o l z ä h n l i c h e n A r t a n ; 
d a s G e w e b e i s t b e i w e i t e m n i c h t s o e n g u n d f e s t 
w i e b e i s p i e l s w e i s e b e i d e m I n n e n s a r g d e s Mrjib 
u n t e n A b b . 6 7 . W e n n a l s o 'Idw Hals , V o r s t e h e r d e r 
Z e d e r n h o l z v e r w a l t u n g ' a u c h f ü r s e i n e n B e d a r f 
g e s o r g t h a b e n s o l l t e , s o i s t e r d a b e i s e h r b e 
s c h e i d e n g e w e s e n , z u m a l e r a u s d e m m i t t e l m ä ß i g e n 
H o l z n i c h t e i n m a l g a n z e i n w a n d f r e i e S t ü c k e 
w ä h l t e . N a c h a u ß e n s c h e i n e n s i e z w a r k e i n e n 
F e h l e r a u f z u w e i s e n , b i s a u f e i n e s c h a d h a f t e S t e l l e 
a m S ü d e n d e d e r W e s t w a n d , i n d i e s e h r g e s c h i c k t 
e i n F l i c k e n e i n g e s e t z t w u r d e ; n a c h d e r A u f 
s t e l l u n g i n d e r K a m m e r w a r a u c h d i e s e r n i c h t 
z u s e h e n , d a e r w i d e r d e r F e l s w a n d l a g . I m 
I n n e r n d a g e g e n z e i g e n s i c h a l l e n t h a l b e n A u s 
b e s s e r u n g e n . S o w a r h i e r d i e g a n z e U n t e r k a n t e 
d e s m i t t l e r e n B r e t t e s d e r O s t s e i t e s c h a d h a f t g e 
w e s e n ; s i e w u r d e r e g e l m ä ß i g a b g e a r b e i t e t u n d 
d u r c h d ü n n e L a t t e n e r s e t z t , d i e m a n m i t z a h l 
r e i c h e n H o l z s t i f t e n b e f e s t i g t e . S c h w i e r i g e r w a r 
d i e A u s b e s s e r u n g d e r S c h ä d e n a u f d e r W e s t s e i t e . 
S i e b e s t a n d n i c h t w i e d i e O s t s e i t e a u s d r e i , s o n 
d e r n a u s z w e i s c h w e r e n B r e t t e r n , d i e a b e r j e a n 
e i n e m E n d e e n t w e d e r b e s c h ä d i g t o d e r n i c h t d i c k 
g e n u g g e s c h n i t t e n w a r e n . D i e b e t r e f f e n d e n S t e l l e n 
w u r d e n g e g l ä t t e t u n d m i t d ü n n e n H o l z p l a t t e n b e 
l e g t , d i e m a n m i t i h n e n d u r c h H o l z s t i f t e v e r b a n d . 
D a s a u f g e s e t z t e S t ü c k a m N o r d e n d e d e s u n t e r e n 
B r e t t e s , h i n t e r d e m K o p f d e r L e i c h e , s i e h e H i l 
d e s h e i m , N e g a t i v 191. B e i d e m e n t s p r e c h e n d e n 
S t ü c k a m S ü d e n d e d e s o b e r e n B r e t t e s = N e g . 190, 
m u ß t e s e i t l i c h l i n k s a u c h d e r i n n e r e T e i l d e r 
G e h r u n g g e a r b e i t e t w e r d e n u n d o b e n d e r d e s 
V o r s p r u n g e s , d e r d i e G e h r u n g v e r d e c k t e . D i e 
r u n d f ü n f z e h n k l e i n e n H o l z s t i f t e , d i e d i e d ü n n e 
A u f l a g e a n d e m B r e t t f e s t h i e l t e n , s i n d f a s t a l l e 
a m ä u ß e r e n R a n d a n g e b r a c h t , n u r v e r e i n z e l t a u c h 
i n d e r M i t t e . — V o n k l e i n e r e n A u s b e s s e r u n g e n 
s e i e n z w e i a u f d e r I n n e n s e i t e d e r n ö r d l i c h e n 
S c h m a l w a n d e r w ä h n t , d i e a n d e r U n t e r k a n t e d e s 
o b e r s t e n d e r d r e i B r e t t e r d i c h t n e b e n e i n a n d e r 
l i e g e n ; d a s e i n e d e r e i n g e s e t z t e n S t ü c k e h a t d i e 
F o r m e i n e s c^^1, d a s a n d e r e d i e e i n e s D o r n e s 

1 So in den Ermahnungen des 'Ipwwr. 
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Abb. 40. Das Grab des 'law II, die Konstruktion des Sarges. 

Giza VIII . 7 
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Die Zusammenfügung der Bohlen erfolgte 
in der üblichen Weise, bei der die Kanten auf 
Gehrung geschnitten werden. Doch bleibt bei den 
Längsbrettern oben ein Stück ohne Abschrägung 
stehen und paßt auf eine entsprechende Abarbei
tung des anstoßenden Brettes der Schmalseite. 
So ist bei der Aufsicht die Gehrung nicht zu 
erkennen, und es sieht aus, als ob die Schmal
wände zwischen die Längswände geschoben seien. 
Die Bretter des Bodens werden durch Gehrung 
an die der Längs- und Schmalseiten angepaßt, 
der Deckel dagegen liegt flach auf. 

Die Bretter werden durch meist paarweise 
angeordnete Dübel zusammengehalten; die vor
gebohrten Löcher sind dann durch bogenförmige 
Rillen verbunden, die sich aus einer früheren 
Festigungsart durch Verschnüren erklären lassen, 
siehe Giza VII , S. 52. Ob man nach dem Auf
kommen der Holzstifte die Rillen bloß aus Über
lieferung beibehielt oder die Bretter zunächst 
verschnürte, um sie bequem zusammenstiften zu 
können, oder ob man die Dübelköpfe miteinander 
verband, bleibe dahingestellt. Bei 'Idw II passen 
die Dübel jedenfalls in den meisten erhaltenen 
Beispielen so genau in die Löcher, daß daneben 
eine Lederriemenbindung keinen Platz mehr 
hatte. Einzeldübel sind in regelmäßigen Ab
ständen neben den Dübelpaaren bei der Verbindung 
des Bodens mit den aufgesetzten Brettern nach
gewiesen, sowohl an den Längs- wie an den 
Schmalseiten. 

Die Bretter der einzelnen Wände sind mit
einander verzapft. Bei dem Boden wie bei dem 
Deckel werden sie außerdem durch starke Quer
leisten zusammengehalten, die in der Mitte und 
nahe den beiden Enden angebracht sind. Diese 
Leisten werden durch je drei Dübelpaare an 
ihnen befestigt, siehe den Deckel Abb. 40. Die 
vorgebohrten Löcherpaare liegen sich schräg 
gegenüber und werden durch eine gerade Rille 
miteinander verbunden, nicht durch eine bogen
förmige wie bei den anderen Dübelpaaren.1 Die 
Leisten des Deckels treten an den beiden Enden 
um Bohlendicke vom Bretterrand zurück, so daß 
sie genau in das Sarginnere einpassen. Man be
gnügte sich aber nicht mit diesem Halt für den 
Deckel, sondern stiftete ihn mit je drei einzelnen 
Dübeln an die Längsseiten an. Die Leisten des 
Bodens sind auf der Unterseite angebracht, so 
daß der Sarg auf ihnen aufsitzt. 

1 Bei dem Deckel ergab sich schon durch die Rundung 
der Leiste ein Bogen. 

2. B i l d e r und In sch r i f t en . 

Anordnung der Beschriftung. 

Der Sarg des 'Idw gehört mit seiner Be
schriftung zu einer bestimmten Gruppe, die dem 
Ende des Alten Reiches angehört und sich eben
so von den früheren Holzsärgen wie von denen 
der folgenden Zwischenzeit abhebt. Nach ihrem 
Schema steht am Nordende der östlichen Außen
seite das Augenpaar JflS, dem Kopf der Mumie 
im Innern des Sarges gegenüber. Außen sind 
ferner waagerechte Inschriftzeilen angebracht, auf 
den vier Seiten des Sarges ein wenig unter dessen 
oberem Rande; eine weitere Zeile läuft in der 
Längsachse des Deckels. Die Richtung der Zei
len ist festgelegt; auf dem Deckel und den Längs
seiten beginnen sie im Norden, wo der Kopf der 
Leiche liegt, auf den Schmalseiten im Osten, wo
hin sich der Blick des Verstorbenen richten soll. 
Damit laufen von rechts nach links die Inschriften 
des Deckels, der Ostseite und der Südseite, von 
links nach rechts die der West- und Nordseite. 
Dies ist die Regel auch für die Folgezeit, siehe 
L a c au, Sarcophages anter. I, S. I I I , Mel. Maspero 
I, S. 929. 

Im Innern des Sarges ist auf der Ostseite, 
dem Gesieht des Toten gegenüber, das Palasttor 
aufgemalt; daran schließt sich rechts die große 
Speiseliste mit darüberstehendem Spr.uch. Eine 
Inschriftzeile befindet sich auch am oberen Rand 
der gegenüberliegenden Westwand, und im oberen 
Teil der nördlichen Schmalseite, also nahe dem 
Kopf des Verstorbenen, sind die sieben Salben 
aufgezeichnet. — Ahnliche, nur in Einzelheiten 
abweichende Bebilderungen und Beischriften fin
den sich auch bei den Särgen des Mrjib, unten 
Abb. 67f., und bei Mrrtits, oben S. 49. Die Ver
treter dieser Gruppe können als Vorläufer der 
späteren Särge angesehen werden, die die Augen, 
das Palasttor und die Inschriftbänder beibehalten, 
in denen aber daneben Speisen und Geräte wie
dergegeben und Sprüche aus der Totenliteratur 
aufgezeichnet werden; siehe zum Beispiel F i r th -
Gunn, Teti pyr. cem. I I , Taf. 23—26. 

Bei 'Idw sind die Hieroglyphen vertieft ein
geschnitten und einfarbig hell ausgemalt. Bei den 
wdh «-Augen haben die inneren Teile eine dunkle, 
die übrigen eine helle Farbe, mehrfarbig sind 
auch das Palasttor und die Ölkrüge. Bei den 
nicht vertieften kleinen Hieroglyphen der Speise
liste ist an vielen Stellen die helle Tönung ver
schwunden und nur mehr die dunkle Umriß
zeichnung sichtbar. 
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Vermeidung und Verstümmelung von Zeichen: 

L a c a u hat in. ÄZ. 51, S. 1 ff. ,Suppressions et 
modifications de signes dans les textes funeraires' 
zum erstenmal die Frage systematisch behandelt, 
und seine Ergebnisse bilden die feste Grundlage 
für die weitere Forschung. Seither hat Gunn in 
Teti pyr. cem. I, S. 171 ff. die Schreibweise in 
den Sargkammern des Kigmnj, 'nhm'hr und 
Mrrwki untersucht. In der Zusammenfassung be
merkt er S. 174: ,When we turn to the texts, 
. . . we find that the Impulse to eliminate certain 
normal elements from the proximity of the dead 
took different forms in each chamber, and were 
not carried out consistently.' Zur Vervollständigung 
des Bildes sind daher alle neuen Belege will
kommen; sie helfen nicht nur Einzelfragen klären, 
sondern sind auch für die Entwicklung des son
derbaren Brauches von Wert. 

Als Gründe für die Auslassung oder Ver
stümmelung bestimmter Zeichen sind ersichtlich: 
die Scheu, heilige Zeichen in dem Sargraum und 
unreine Tiere in der Nähe des Verstorbenen an
zubringen, ferner die Furcht, daß dargestellte 
Menschen oder Tiere dem Toten oder seinen 
Beigaben 1 gefährlich werden könnten. 

Bei 'Idw II finden wir 

1. geheiligte Zeichen ausgelassen oder ersetzt: 

statt ibs^ wird immer (1 ^ geschrieben,2in hrj-ntr 

beweist die Tragstange unter j , daß nicht ein 

bloßer Wechsel für die Schreibung mit 

vorliegt, sondern der Falke nicht dargestellt wer

den sollte, ebenso wie für ^ ein | erscheint, 

das später auch außerhalb der Sarginschriften 
verwendet wird; 

2. die menschliche Figur ausgelassen, so in 

j statt j ^ , in I statt und entspre

chend in fi-t, hnms, Sbw; 

3. die menschliche Figur verstümmelt, wie 

in hmSj = Jr^ und regelmäßig in dem Namen des 

Grabherrn, wobei schwer einzusehen ist, welchen 

Schaden das j f j ) anrichten konnte; vielleicht 

1 Dieser Grund wird von Gunn, ebenda S. 176 mit 
Recht betont. 

2 Gelegentlich findet sich diese Schreibung auch in 
Inschriften eines Oberbaues, fälschlich von den Sarginschriften 
übernommen; siehe Giza VII, Abb. 104. 
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fürchtete man, daß es sich Uber die Milchspenden 
hermache. 

4. Tiere werden vermieden oder verstümmelt ; 

so wird ausgelassen und ohne den 

Fisch geschr ieben. 1 

Bei der Hornviper begegnen wir zwei 
Arten von Vers tümmelung auf unserem Sarge: 
in den Inschriften der Außenseite wird der Kopf 
durch einen Schnitt vom Rumpf getrennt, auf 
den Innenwänden dagegen fehlt der Kopf ganz. 
Dieser merkwürdige Wechse l ist folgerichtig 
durchgeführt und erk lär t sich so, daß man um 
so vorsichtiger sein wollte, je näher die gefähr
lichen Zeichen dem Verstorbenen standen. 

Die Einzelbeschreibung. 

(Abb. 41—46 und Taf. 18.) 

Die beiden wdJ.t-Augen auf der östlichen 
Außenseite sitzen dicht unter dem Inschrift
band auf dem oberen und mittleren Sargbrett , 
dem Kopf des Verstorbenen gegenüber ; durch 
sie soll er in die Außenwelt schauen, vor allem 
auch den von Osten zum Grabe kommenden 
Opfernden entgegensehen. Entsprechend wird 
das Augenpaar auch unter dem Rundbalken der 
Scheintür angebracht , siehe Giza V, S. 34. Die 
Verbindung mit einer T ü r ist auch in unserem 
Falle insofern gegeben, als auf der Innenseite den 
Augen gegenüber das Palast tor aufgemalt ist; in 
späterer Zeit werden auf dem Sarge Augen und 
Tor miteinander verbunden, wie F i r t h - G u n n , 
Tet i pyr . cem. I I , Taf. 80. 

Die Zeichnung der Palastfront nimmt bei 
'Idio fast die ganze Breite der oberen beiden 
Bretter ein; bei dem Tor in der Mitte sind die 
beiden Flügel mit den Angeln und den beiden 
— - R i e g e l n eingezeichnet, 2 wie oft in der inneren 
Nische der Scheintüren. Damit soll angedeutet 
werden, daß der Verklär te durch dieses Tor den 
Sarg verlassen und durch den gegenüberliegen
den Schacht zur Oberwelt hinaufsteigen könne. 
Auf diese Symbolik weist auch der Umstand, daß 

1 Von den Vögeln werden keine ausgelassen oder un

schädlich gemacht; das mag bei den jungen Tieren und 

^ hingehen, aber bei der Ente der Eule j ^ , dem 

Storch dem Aasgeier ^ und dem Bussard war 

das ein wenig leichtsinnig. 
2 Ebenso deutlich auf dem entsprechenden Sargbild 

Firth-Gunn, ebenda Taf. 25 B . — Auf unserer Abb. 45 ist 
der Riegel durch ein Versehen nicht wiedergegeben. 

das Tor gelegentlich auch am Fußende ange
bracht ist, damit der Tote es direkt durchschreiten 
könne, F i r t h - G u n n , ebenda I I , Taf. 79 unten. 

Immer aber wird statt einer einfachen Schein
tür das große Palast tor wiedergegeben; man hat 
also das königliche Vorbild überall übernommen. 
Vergleicht man die einzelnen Bilder, so zeigen 
sich zahlreiche auffallende Abweichungen, zumal 

Abb. 42. Der Sarg des 'Idw II, die Inschriften auf den 
äußeren Schmalseiten. 

bei den Innenzeichnungen. Man hat offenbar nur 
den allgemeinen Eindruck wiedergegeben und 
nicht Einzelheiten get reu nachahmen wollen. 

F ü r die Darstel lung der Salben wurde der 
obere Teil der inneren nördlichen Schmalwand 
durch Linien in Rechtecke geteilt, die oberen für 
die Namen, die unteren für die Vasen. Eine 
obere waagerechte Abschlußlinie ist nicht gezogen, 
und unten werden die Senkrechten zu tief geführt, 
so daß sie in die hier stehende Querzeile stoßen. 
Die Öle werden in der gewohnten Reihenfolge 
aufgeführt; über Nr. 6—7 steht in der Breite der 
beiden Zeilen httj-t n-t, darunter rechts es, links 
Thnw. Die waagerechte untere Zeile weist die 

Salben zu : ^ ^ J J F ^ (1 ] \ \ > (] ̂  \ 

,Für den Aufseher der Schreiber der Königsur
kunden, den Ehrwürdigen 'Idw'. In der erwähnten 
Parallele F i r t h - G u n n , ebenda I I , Taf. 79 steht 
über den Salbkrügen sogar eine eigene Opfer
formel: ^ ^ ^ f ^ ] J Ü ö ^ 

^ 1 ' ^ e r - ^ ö n ' & s e * Sn^S u n ( ^ verleihe, 
daß Salböle gegeben werden dem PtkmhW. 

Die großen waagerechten Zeilen enthalten 
alle eine Opferformel und Titel und Namen des 

Grabinhabers . Auf dem Deckel s teht : ^ fl ^ 

^ T = — \ ~ flu P ! ^ n 1 
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,Der König und Anubis, der Erste der Gottes
halle, der in Wt wohnt, der Herr des herrlichen 
Landes, an allen seinen Sitzen, seien gnädig und 
mögen verleihen, daß ein Totenopfer dargebracht 
werde dem Aufseher der Schreiber der Königs
urkunden, Vorsteher des Zedernhauses, dem bei dem 
großen Gott, dem Herrn des Himmels Geehrten, 
'Idw'. — m s-wt-f nb-t in den Titeln des Anubis 
steht gesondert und ist nicht etwa mit nb ti dsr 
zu verbinden, sondern gehört eigentlich an den 
Schluß des folgenden, mit prj-hrw beginnenden 
Satzes: Anubis soll an allen seinen Kultstätten 
dem 'Idw ein Opfer zukommen lassen. Das ist 
grammatisch sehr frei, entspricht aber sachlich 
ähnlichen Wünschen, wie zum Beispiel, daß dem 
Verstorbenen ein pfo'-Opfer dargereicht werde 
,an den Nekropolen von Busiris, Abydos und der 
Pyramide des Chephren', S. Hassan , Excav. I , 
Abb. 136 — oder ,daß ihm ein Totenopfer dar
gebracht werde an allen Orten, an denen man 
ein Totenopfer darbringt', ebenda S. 142. 

Auf der östlichen Außenseite lautet die Formel 

. . . (j C ? j = ' ,Der König und Anubis auf seinem 

Berge, der in Wt Wohnende, der Herr des herr
lichen Landes, seien gnädig und mögen verleihen, 
daß er schön begraben werde in seinem Grabe 
des Friedhofes, der königliche hrj-tp . . . 'Idw'. — 
Die entsprechende ältere Formel: ,daß er begraben 
werde in der Nekropole im westlichen Gebirgs-
land in sehr hohem Alter . . .' kommt bei 'Idw II 
überhaupt nicht vor, ebensowenig das hpj-f hr 
wi-wt nfr-wt. Das ist für das späte Alte Reich 
bezeichnend, in dem sich besonders in Sakkära 
die überlieferte Form der Totengebete auflöst 
und Abänderungen oder erklärende Zusätze häufig 
werden. Die Entwicklung an der Hand von zeit
lich bestimmten Gräbern zu verfolgen wäre eine 
dankbare Aufgabe. 

Die gleiche Formel kehrt auf der äußeren 
Westseite wieder, nur tritt Osiris an die Stelle 

de, Anubis, \ A, J A } \ J J 

| W ) ^ N , (gi ,Der König und Osiris, der Erste der 
Westlichen, der Herr von Abydos, seien gnädig 
und geben . . .' — Bei der Schreibung des Namens 
Osiris wird das Auge mit dem Sitz verbunden. 
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D i e L e h n e d e s j | j s t ö ß t d a b e i a u f d e n A u g e n r a n d 

n i c h t s e n k r e c h t u n t e r d e r P u p i l l e , s o n d e r n m e h r 

n a c h d e m E n d e d e s A u g e s z u ; s t ä r k e r i s t d i e 

Abb. 44. Der Sarg des 'Idw II, innere nördliche 
Schmalseite. 

V e r s c h i e b u n g n o c h i n d e n b e i d e n B e i s p i e l e n a u f 

d e r i n n e r e n W e s t w a n d . D i e g l e i c h e V e r e i n i g u n g 

d e r Z e i c h e n f i n d e n w i r b e i Sndmib, G i z a V I I , 

Abb. 45. Der Sarg des 'Idw II, das Palasttor am Nord
ende der inneren östlichen Längsseite. 

A b b . 1 0 4 = T a f . 4 0 b . G u n n w e i s t T e t i p y r . c e m . I 

S . 1 5 0 , A n m . 1 a u f d i e s e i n S a k k ä r a h ä u f i g e 

S c h r e i b u n g h i n u n d f ü h r t w e i t e r e B e i s p i e l e a u s 

A b u s i r , A s w a n u n d D e n d e r a a n . 1 — O s i r i s w i r d 

1 ,Such cases are frequent at Saqqara in both incised 
and relief work, in the Old Kingdom (perhaps not before the 
Sixth D y n a s t y . . . ) and the First Intermediate Period; they 
do not seem to occur in the Middle Kingdom monuments.' 

i n d e m S p r u c h d e m Hntj imntj-w v o n A b y d o s 

g l e i c h g e s e t z t ; d a s i s t d e r e r s t e B e l e g a u f u n s e r e m 

A b s c h n i t t , u n d a u c h a u f d e m G r a b u n g s g e b i e t d e r 

U n i v e r s i t ä t K a i r o f e h l t d e r , E r s t e d e r W e s t l i c h e n ' 

i n d e n b i s h e r v e r ö f f e n t l i c h t e n A n l a g e n , w ä h r e n d 

i n S a k k ä r a d i e B e i s p i e l e f ü r s e i n A u f t r e t e n , s e l b 

s t ä n d i g o d e r O s i r i s g l e i c h g e s e t z t , h ä u f i g e r s i n d . 

D a s G e b e t krs-tw-f nfr m isf n hrj-ntr findet 

s i c h z u m d r i t t e n m a l a u f d e r R a n d i n s c h r i f t d e r 

i n n e r e n W e s t s e i t e ; e i n g e l e i t e t w i r d e s d i e s e s M a l 

d u r c h ^ X A T ^ S T ^ - - A u f d e n 

ä u ß e r e n S c h m a l s e i t e n s t e h e n n u r T i t e l u n d N a 

m e n = A b b . 4 2 . Z u H ä u p t e n : , D e r A u f s e h e r d e r 

S c h r e i b e r u n d V o r s t e h e r d e s Z e d e r n h a u s e s , d e r 

E h r w ü r d i g e 'Idw'; z u F ü ß e n : , D e r hrj-tp d e s 

K ö n i g s u n d V o r s t e h e r d e s Z e d e r n h a u s e s , d e r 

E h r w ü r d i g e 'Idw'; prj w i r d I 1 I g e s c h r i e b e n , 

imihw b l e i b t o h n e 

Die Speiseliste. 

( A b b . 4 6 . ) 

D a s V e r z e i c h n i s b e g i n n t d i c h t r e c h t s v o n 

d e m a u f g e m a l t e n P a l a s t t o r u n d r e i c h t n i c h t g a n z 

b i s z u m E n d e d e r O s t s e i t e . Ü b e r i h r s t e h t e i n e 

w a a g e r e c h t e I n s c h r i f t z e i l e i n g r ö ß e r e n H i e r o g l y 

p h e n ; s i e e n t h ä l t d i e E i n l e i t u n g s f o r m e l d e s T o t e n 

g e b e t e s m i t A n r u f u n g d e s K ö n i g s u n d d e s A n u b i s 

u n d d a s prj-hrw f ü r d e n m i t d e n m e i s t e n s e i n e r 

T i t e l b e d a c h t e n G r a b i n h a b e r . E i n e z w e i t e Z u 

e i g n u n g d e r i n d e m V e r z e i c h n i s g e n a n n t e n G a b e n 

findet s i c h a n d e s s e n E n d e ; h i e r s i n d z w e i s e n k 

r e c h t e Z e i l e n z u g e f ü g t : 1 . «w»« L j Q f\$ ° 

1 • 1 ^ ) ' ^ Ü r ^ ® C Ü r e ^ e i ' S ^ e i " 

U r k u n d e n d e s K ö n i g s i m A n g e s i c h t ( d e s K ö n i g s ) , 

d e s A u f s e h e r s d e r S c h r e i b e r d e r U r k u n d e n d e s 

K ö n i g s , d e s v o n A n u b i s g e e h r t e n 'Idw'. 
F ü r d i e L i s t e i s t d i e l ä n g l i c h - r e c h t e c k i g e 

F l ä c h e i n 4 8 s e n k r e c h t e S t r e i f e n g e t e i l t , w a a g e 

r e c h t e L i n i e n z e r l e g e n d i e s e w i e d e r i n j e z w e i 

g r ö ß e r e u n d k l e i n e r e R e c h t e c k e f ü r d i e N a m e n 

u n d d i e Z a h l e n d e r G a b e n ; z u s a m m e n w e r d e n a l s o 

9 6 N u m m e r n a n g e f ü h r t . D i e s e U m r a h m u n g w u r d e 

n a t ü r l i c h z u e r s t h e r g e s t e l l t , a b e r o h n e R ü c k s i c h t 

a u f d a s i n u n s e r e m V e r z e i c h n i s h ä u f i g e r e Z u s a m 

m e n z i e h e n z w e i e r n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n B e 

z e i c h n u n g e n u n t e r e i n e m g e m e i n s a m e n O b e r t i t e l ; 

b e i m E i n s e t z e n d e r H i e r o g l y p h e n h ä t t e d i e 



Abb. 46. Der Sarg des 'Idw II, das Opferverzeichnis auf der inneren östlichen Längsseite. 



1 0 4 HEEMANN JUNKEE. 

1 WIE MAN EBENSO NACHLÄSSIG DIE LINIEN NICHT BESEITIGT 
HAT, DIE AUF DER ZEICHNUNG AM KOPFENDE ÜBER DAS BILDFELD 
HINAUSLIEFEN, SIEHE OBEN S. 100. 

2 SO GERADE IN DEN ÄLTESTEN BEISPIELEN, Giza II , S. 83 F. 1 SIEHE GIZA II, S. 78. 

T r e n n u n g s l i n i e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h b e s e i t i g t w e r d e n 
m ü s s e n , a b e r m a n g a b s i c h n i c h t d i e M ü h e u n d 
l i e ß s i e s t e h e n . 1 A u c h s o l c h e u n s c h e i n b a r e D i n g e 
v e r d i e n e n B e a c h t u n g , w e i l s i e z e i g e n , w i e s a u b e r e , 
e i n w a n d f r e i e A r b e i t a m A u s g a n g d e s A l t e n R e i c h e s 
s e l t e n e r w i r d . — A n E i n z e l h e i t e n s e i v e r m e r k t : 

N r . 2 w i r d ^ ^ ^ g e s c h r i e b e n , N r . 1 3 
p ® ; b e i d e M a l e a l s o b l e i b t h-t , F l a m m e ' 

o h n e d a s W o r t - o d e r D e u t e z e i c h e n , o b d a b e i 
j l a l s g e f a h r b r i n g e n d v e r m i e d e n w u r d e , s t e h e 
d a h i n . I n d e n ä l t e r e n L i s t e n w i r d s t a t t h-t m e i s t 
Sd-t v e r w e n d e t , s i e h e z u m B e i s p i e l G i z a I I , S . 8 5 f . , 
I I I , S . 9 9 . I n a n d e r e n F ä l l e n s t e h t n u r j ^ , w i e 
I V , S . 2 5 u n d 8 8 , o d e r a u c h n u r Sntr2 o d e r Sntr 
u n d d a s R ä u c h e r g e f ä ß , h-t s t e h t z w a r s c h o n b e i 
WniS, i n d e n P r i v a t g r ä b e r n a b e r s c h e i n t e s v i e l 
s p ä t e r a u f z u t r e t e n , w i e a u f d e n s p ä t e n S ä r g e n 
F i r t h - G u n n , T e t i p y r . c e m . I , S . 2 2 9 , 2 3 8 , 2 5 5 . — 
W i e sntr m i t h-t o d e r sd-t z u v e r b i n d e n i s t , 
b l e i b t u n k l a r ; i m N e u e n R e i c h v e r w e n d e t m a n 
Snir hr Sd-t , W e i h r a u c h a u f d a s F e u e r ' , s i e h e 
W b . 3 , 2 1 8 ; e i n B e l e g G i z a I , S . 2 5 3 b l e i b t u n 
s i c h e r , d e n n d a s z w e i f e l n d a l s ^ g e l e s e n e Z e i c h e n 
k ö n n t e v i e l l e i c h t d a s ^ R ä u c h e r g e f ä ß s e i n . I n 
m a n c h e n a l t e n B e i s p i e l e n a b e r s e t z t m a n Sd-t z u 
e r s t , w i e KinjnjSwt I, N r . 1 3 P ^ ^ P S = = > , 
G i z a I I , A b b . 2 1 , ä h n l i c h Dblmj, Kij, G i z a I I I , 
A b b . 1 7 , rnhmehr, F i r t h - G u n n , e b e n d a S . 9 4 — 9 5 , 
Kigmnj, e b e n d a S . 1 2 4 ; d i e s e R e i h e n f o l g e b e g e g n e t 
u n s n o c h i n g a n z s p ä t e n B e i s p i e l e n , s o r e g e l m ä ß i g 
B l a c k m a n , M e i r I V , g a n z u n m i ß v e r s t ä n d l i c h , d a 
Sd-t u n d Sntr h i n t e r e i n a n d e r j e i n e i n b e s o n d e r e s 
R e c h t e c k e i n g e z e i c h n e t s i n d , T a f . 9 , 1 2 , 1 8 . D a r 
n a c h w i r d m a n a u c h d i e f r ü h e r e n B e i s p i e l e ü b e r 
s e t z e n m ü s s e n : , F e u e r u n d W e i h r a u c h ' o d e r 
, W e i h r a u c h u n d F e u e r ' ; d i e N u m m e r g i b t a l s o 
k e i n e A n w e i s u n g , s o n d e r n z ä h l t n u r d i e G e g e n 
s t ä n d e a u f , a b e r d u r c h d a s o f t b e i g e s e t z t e R ä u c h e r -
g e f ä ß i s t k l a r , d a ß W e i h r a u c h k ö r n e r a u f d a s 
F e u e r d e s B e c k e n s g e l e g t w e r d e n s o l l e n . 

B e i d e n s i e b e n S a l b e n w u r d e n u n t e r d e n 
N a m e n d i e G e f ä ß e n i c h t g e z e i c h n e t ; b e i 6 — 7 
i s t d a s g e m e i n s a m e hitj-t n-t n u r e i n m a l g e 
s c h r i e b e n , o b e n i n d e r B r e i t e d e r b e i d e n R e c h t 

e c k e ; e b e n s o s t e h t <E=> *Ö ^ 3 w a a g e r e c h t ü b e r 
widvo u n d msdm-t. B e i N r . 1 5 d e r N o r m a l l i s t e = 
hiw-t l i e g e n b e i 'Idw B r o t e a u f d e r P l a t t e , w ä h 
r e n d e i g e n t l i c h n u r d e r l e e r e S p e i s e t i s c h i n F r a g e 
k o m m t , s i e h e G i z a V I I , S . 1 6 8 . N r . 1 6 — 1 7 s i n d 
w i e d e r z u s a m m e n g e z o g e n , o b e n g e h t fl | | 

d u r c h b e i d e R e c h t e c k e , l i n k s d a r u n t e r s t e h t , 
r e c h t s = | = < = ^ j z u d e r B e d e u t u n g d e r b e i d e n 
N u m m e r n s i e h e G i z a I I , S . 7 7 , z u d e r u n g e w ö h n 
l i c h e n F o r m d e r B r o t e v e r g l e i c h e a u c h d a s D e u t e 
z e i c h e n b e i t-rth, nhr-wj, psn, hnfw, t-iSr, t-sif u n d 
s i e h e d i e ä h n l i c h e n S c h r e i b u n g e n a u f d e m S a r g d e s 
Mrjjib, u n t e n A b b . 7 2 . N r . 2 2 — 2 3 w e r d e n e n t g e g e n 
d e r ü b l i c h e n A n o r d n u n g w i e d e r i n e i n e r D o p p e l 
z e i l e z u s a m m e n g e z o g e n ; u n t e r d e m g e m e i n s a m e n 

i . ü ^ J\ 5 S'n<^ -^r* un(^ -nm* g e n a n n t . 
D a s i s t f ü r d i e L e s u n g d e r a b g e k ü r z t e n S c h r e i 
b u n g e n w i c h t i g ; i n d e r WniS-Fjrnmiäe s t e h t z u m 
B e i s p i e l ^J1 < = = > Q\ — ® P ^\ Q |, a b e r nmS-t 

w a r w o h l b e i m L e s e n v o r a n z u s t e l l e n , w i e a u c h 
i n d e r S c h r i f t i n m a n c h e n ä l t e r e n L i s t e n , s o 
Kij, G i z a I I I , A b b . 1 7 ; d a b e i b l e i b t f r a g l i c h o b 
d a s g e n i t i v i s c h e n n u r a u s R a u m m a n g e l a u s g e 
l a s s e n w u r d e , a b e r b e i m L e s e n e i n z u s e t z e n w a r ; 
a u s g e s c h r i e b e n i s t e s a u c h a u f d e m s p ä t e n S a r g 
F i r t h - G u n n , e b e n d a I , S . 2 5 2 : nmS-t n-t dsr-t, 
nms-t n-t hk-t-hnmS. 

D i e N u m m e r n 2 4 — 2 5 , d i e s i c h a u s d e m e i n 
f a c h e n fi-tc n Sbw g e s p a l t e n h a b e n / s i n d b e i 'Idw 
a u f d r e i S p a l t e n v e r t e i l t ; i n d e n b e i d e n e r s t e n 
s t e h t 0 ^ , E i n £ ? ^ - B r o t a l s 
G a b e d e s H e r b e i t r a g e n s ' . V i e l l e i c h t i s t d a s a b e r 
e i n M i ß v e r s t ä n d n i s , d a s s i c h ä h n l i c h a u c h i n a n 
d e r e n L i s t e n f i n d e t , w i e F i r t h - G u n n , e b e n d a I , 
2 5 5 . B e i Dbhnj s t e h t n ä m l i c h n a c h S . H a s s a n , 
E x c a v . I V , A b b . 1 2 2 d a s i s t : A u n d \J 
= s n ^ - B r o t u n d G e t r ä n k a l s f

 n fij-t; d e n n i n d e m 
d a r u n t e r s t e h e n d e n R e c h t e c k , d a s d i e G a b e n w i e 
d e r g i b t , s t e h e n ß u n d VJ7- I n d e r d r i t t e n Z e i l e 
l i e s t m a n b e i 'Idw e n t s p r e c h e n d sns dioiw n 
sbw. 

N r . 4 1 l a u t e t ( | ^ o t ^ 
G i z a V I I , S . 1 6 8 u n d 2 7 9 , w u r d e g e z e i g t , d a ß 
hik k e i n B e s t a n d t e i l d e s N a m e n s d e r B r o t s o r t e 
i s t , s o n d e r n e i n e r i t u e l l e A n w e i s u n g e n t h ä l t : 



B e e i c h t ü b e r d i e G r a b u n g e n a u f d e m F k i e d i i o f v o n G i z a . 1 0 5 

, H i n t e r d i c h ! ' , d a s h e i ß t , d a ß d i e G a b e m i t a b 

g e w a n d t e m G e s i c h t n a c h r ü c k w ä r t s g e r e i c h t w i r d . 

U n s e r B e i s p i e l g i b t d i e e r w e i t e r t e F o r m , s t a t t 

d e s ü b l i c h e n hi-k e i n wdj lji-k. D a s wdj i s t e b e n s o 

g e s c h r i e b e n i n Kir, Witt. K a i r o 1 1 , T a f . 9 — 1 0 ; 

a l s c ^ = i s i n d w o h l a u c h z u d e u t e n d a s s o n d e r 

b a r e Z e i c h e n — ^ F i r t h - G u n n , e b e n d a I , S . 2 6 4 

u n d d a s G i z a I I I , A b b . 2 2 . A u f d e m s p ä t e n 

S a r g F i r t h - G u n n , I , S . 2 5 3 s t e h t d i e S i n n v a r i a n t e 

s ^ * > ,idi-t; g i b ( e s ) h i n t e r d i c h ! ' — 

• I n N r . 4 9 w i r d d a s R i p p e n s t ü c k a l s I 

n n • ^ A ^ 

I < = ^ > b e z e i c h n e t , w ä h r e n d i n d e n ä l t e r e n 

L i s t e n v o n G i z a n u r spr s t e h t . I n S a k k ä r a g i b t 

T i , T a f . 1 2 6 n u r spr, Kigmnj n u r p • | < ^ 
F i r t h - G u n n , e b e n d a I , 1 2 4 ; Wsrnt_r s c h r e i b t 

sph-t spr, M u r r a y , S a q q . M a s t . T a f . 2 1 , 2 3 , e b e n s o 

Spsspth II e b e n d a T a f . 2 9 , 3 0 , U n s e r sph-t n-t 
spr f i n d e n w i r B l a c k m a n , M e i r I V , T a f . 9 , 

F i r t h - G u n n , e b e n d a I , 2 5 5 . 
B e i N r . 6 4 - - 6 5 i s t d§r-t a l s g e m e i n s a m e 

B e z e i c h n u n g w a a g e r e c h t ü b e r d i e b e i d e n R e c h t 

e c k e g e s c h r i e b e n , o b w o h l 6 4 n u r dsr.t l a u t e t ; 

s o n d e r b a r e r w e i s e w i r d n i c h t n u r l i n k s u n t e r 

s o n d e r n a u c h u n t e r iit-t e i n z w e i t e s 

g e s e t z t . — I n ä h n l i c h e r A r t w e r d e n N r . 6 6 u n d 

6 7 v e r b u n d e n . D i e R e i h e n f o l g e d e r b e i d e n G a b e n 

w e c h s e l t i n d e n L i s t e n , v o n d e n e n e i n i g e lik-t 
hnms o d e r n u r hnms a n e r s t e r , hk-t a n z w e i t e r 

S t e l l e a n f ü h r e n , a n d e r e u m g e k e h r t hk-t, hk-t hnms 
g e b e n . L e t z t e r e r A n o r d n u n g s c h l i e ß t s i c h 'Idw 

a n ; hk-t i s t d a b e i w i e dsr-t i n 6 4 / 6 5 w a a g e r e c h t 

u n d s e n k r e c h t z u l e s e n . D a s Z e i c h e n V J = P o r t i o n , 

d a s ü b e r h a u p t i n u n s e r e r L i s t e n i c h t r e g e l m ä ß i g 

g e s e t z t w i r d , i s t b e i 6 7 a u s R a u m m a n g e l a u s g e 

l a s s e n . — W ä r e d i e s e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r 

N r . 6 4 — 6 5 , 6 6 — 6 7 a u f u n s e r B e i s p i e l b e s c h r ä n k t , 

s o k ö n n t e m a n i n i h n e n e i n e L a u n e d e s S c h r e i b e r s 

e r b l i c k e n , a b e r w i r t r e f f e n s i e ä h n l i c h a u c h s o n s t , 

w i e F i r t h - G u n n , e b e n d a I , 2 5 5 a u f d e m s p ä t e n 

S a r g d e s Hrmriu; e s l i e g t a l s o e i n B r a u c h v o r , 

d e s s e n A u s d e h n u n g f r e i l i c h n o c h f e s t z u s t e l l e n w ä r e . 

N r . 7 2 l a u t e t i n d e n m e i s t e n F ä l l e n n u r irpw, 
d e m d a n n i n s p ä t e r e n L i s t e n a l s 7 3 — 7 6 b e s o n d e r e 

W e i n s o r t e n f o l g e n . 1 D a s i s t a u f f ä l l i g , d e n n m a n 

e r w a r t e t e b e s o n d e r e B e z e i c h n u n g e n f ü r a l l e v i e r 

1 W e n n d a b e i g e l e g e n t l i c h n u r d ie e r s t e N u m m e r das 

Z e i c h e n Y% e rhä l t , w i e S . H a s s a n , E x c a v . I V , A b b . 1 2 2 , 

so k a n n dadu rch k e i n e b e s o n d e r e W e i n s o r t e g e k e n n z e i c h n e t 

w e r d e n . 

N u m m e r n . A b e r b e i d e r A u f z ä h l u n g d e r W e i n 

s p e n d e n i s t Uberhaupt e i n M a n g e l a n F o l g e r i c h t i g 

k e i t z u b e m e r k e n . I n d e n k u r z e n ä l t e s t e n V e r 

z e i c h n i s s e n G i z a I I , S . 8 3 f . w i r d irpw n u r e i n 

mal g e n a n n t , e b e n s o i n d e n a u s f ü h r l i c h e n L i s t e n 

d e s SSithtp u n d d e s Njsivtnfr. D a n e b e n findet s i c h 

v o m A n f a n g d e r 5 . D y n a s t i e b i s z u i h r e m E n d e 

e i n e G r u p p e , b e i d e r d i e N u m m e r n 7 2 — 7 6 l a u t e n : 

irpw — irpw cb§(wj) — irpw — irpw — irpw, 
s i e h e s o Dbhnj, H'fhivfw, Kij, Kinjnjswt II, 
Ssmnfr III, T i , T a f . 1 2 6 u n d v i e l e a n d e r e . D a s 

s i e h t s o a u s , a l s s o l l t e n f ü n f m a l d i e g l e i c h e n 

W e i n s p e n d e n g e r e i c h t w e r d e n , e i n m a l ( 7 3 ) i n 

e i n e m b e s o n d e r e n K r u g e ; 1 d o c h w ä r e d a n n s c h w e r 

e i n z u s e h e n , w a r u m m a n n i c h t w e n i g s t e n s b e i 

7 4 — 7 6 s e c h s S p e n d e n a n g a b , s t a t t u n t e r j e d e 

N u m m e r n z u s e t z e n . V i e l l e i c h t w a r e n d a h e r 

v e r s c h i e d e n e W e i n s o r t e n g e m e i n t , w e n n m a n s i e 

a u c h n i c h t e i g e n s b e z e i c h n e t e . — E r s t u m d i e 

W e n d e d e r 5 . z u r 6 . D y n a s t i e t r i t t d i e n ä h e r e 

B e n e n n u n g d e r S o r t e n a u f , w i e s i e i n 'Idw v o r 

l i e g t . B e i N r . 7 2 h e r r s c h t a b e r k e i n e U b e r e i n 

s t i m m u n g i n d e n L i s t e n ; o f t b l e i b t irpw o h n e 

w e i t e r e A n g a b e , w i e G i z a I V , S . 2 6 , F i r t h - G u n n , 

T e t i p y r . c e m . I , 2 5 5 ; b e i 'Idw u n d i n v i e l e n 

a n d e r e n B e i s p i e l e n w i rd diese S p e n d e irpw mhj 
, W e i n v o n U n t e r ä g y p t e n ' g e n a n n t ; d i e S c h r e i b u n g 

w i e i n u n s e r e m B e i s p i e l auch b e i Wnis (j < ^ > 

f% f , sonst auch ( j ^ F i r t h -

G u n n , e b e n d a I , 2 4 3 , =0= 2 6 4 . G a n z v e r e i n 

zelt t r i t t d e r , W e i n v o n U n t e r ä g y p t e n ' s c h o n i n 

d e r L i s t e d e s Kinjnjswt I a u f ; i n i h r w e r d e n n u r 

irpw ebs(wj) u n d d a h i n t e r irpw mhj g e n a n n t . B e i 

Kigmnj e r s c h e i n t s t a t t dessen a l s N r . 7 2 e i n 

a u f s o n d e r b a r e V a r i a n t e n a u f m e r k s a m g e m a c h t ; 

b e i 'nhm'hr, F i r t h - G u n n , e b e n d a I , 9 4 steht s t a t t 

dessen J) ^ ^ g und b e i Kigmnj I , 1 2 4 

c T " l ^ ' l ^ j . Q 5 w ' e m a n c ü e s e s s n w (swnw) 
auch d e u t e n mag, s o i s t klar, daß hier s u n d s 
w e c h s e l n ; 2 a n d e r e r s e i t s z e i g t M e i r I V , T a f . 1 8 

d i e m e r k w ü r d i g e S c h r e i b u n g 
• 

=0= 
Ü 

1 'M b e z e i c h n e t a n s i ch n u r e i n e n b e s o n d e r e n W e i n 

k rug , a b e r d i e sem k ö n n t e a u c h e i n e b e s t i m m t e W e i n s o r t e 

e n t s p r e c h e n ; s i e h e M e i r I V , T a f . 9 , 1 2 , 1 8 : !bs—wj n irpw. 
8 B e i 'Ittj, M u r r a y , S a q q . M a s t , fo lg t a u f Nr . 7 4 irpw 

imtj e in (irpw) |"j™j; w i e b e i htp N r . 17 so l l wih-t w o h l an

g e b e n , d a ß der W e i n vom K ö n i g s p a l a s t ge l i e f e r t we rde . 



1 0 6 H e r m a n n J u n k e r . 

Nr. 82—83 hat den gemeinsamen waagerecht 
geschriebenen Obertitel e(w)g-t; Giza I I , Abb. 21 

ist das Wort .= o ^ ® geschrieben, und eben
da S. 171 wird aus dem Deutezeichen gefolgert, 
daß ewg-t ,Geröstetes', ,Gedörrtes' bezeichnen 
müsse; auch wurde auf den Gebrauch des Dörrens 
von Getreide im alten und heutigen Ägypten hin
gewiesen. Nun läßt sich diese Bedeutung unseres 
eiog-t noch sicherer dartun; denn Wb. 1, 173 ist 

ein — f l ^ E f J , ^ [ J , .rösten, 
dörren o. ä.', Totb. Med. nachgewiesen, und 
zweifellos handelt es sich um das gleiche Wort; 

nicht getrennt werden. Beide Male wird das zweite 
Radikal w in der Schrift meist ausgelassen, und 
bei etog-t ist das Deutezeichen meist s>s><* oder 
° ° °, da es sich um gedörrtes Getreide handelt, 
zum Beispiel Murray , Saqq. Mast. 29 und 30: 

' • ^ ® o. Bei 'Idw ist das letzte Zeichen nicht 

mit Sicherheit zu erklären, eine gewisse Ähnlich
keit hat es mit dem fA-Ofen, vielleicht sollte es 
eine Darre darstellen.1 — Hinter cwg.t werden 
gewöhnlich sw-t und it aufgeführt, 'Idw aber nennt 
an zweiter Stelle it mhj ,unterägyptische Gerste'; 
sie findet sich gelegentlich auch sonst statt des ein
fachen it, wie F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, 264. 

ÄZ. 61, 15 wird von W r e s z i n s k i eine Szene 
aus E l Bersche I, 31 wiedergegeben: ,Vor einem 
großen schrägstehenden Gefäß sitzen Frauen und 
rühren mit einem Löffel herum.' Bei der zweiten 

steht als Beischrift / Q > " ^7"° ^ ^. Das kann 
d i A \ d * s> <!, 

nach dem oben Gesagten nicht übersetzt werden 
,Weizen-Grieß (? o. ä. ?) machen'; auch wird schwer
lich das Dörren von Weizen und Gerste darge
stellt, es dürfte vielmehr das Herstellen einer 
Speise aus der gedörrten Frucht wiedergegeben 
werden.2 — Solche Speisen kennt nicht nur 
Ägypten, wir bereiten sie auch selbst; denn 
unser ,Grünkern' bedeutet nichts anderes als 
Graupen oder Mehl aus unreifen Weizenkörnern, 
die gedörrt und geschält werden. 

ffeschrie-

1 Man könnte auch an eine Mißbildung des Lese
zeichens - j — h denken, mit dem ewg> t gelegentlich geschrie
ben wird, Wb. 2, 235, Giza IV, S. 26, und das wohl den 
Lautwert ew haben muß, aber man erwartete das Zeichen 
wie sonst hinter —_o und nicht am Ende des Wortes. 

2 So wäre auch entsprechend das P ^ $ Q J über 

der zweiten Frau zu deuten. 

Nr. 88 wird gewöhnlich 

ben, unsere Liste hat statt dessen J 

dazu vergleiche man Wnis-Pyramide ( j J 

und F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, 264 

*" ^ 3 7 . — Bei Nr. 91 erhält gs-w neben den 

Brothälften, die zwischen ^ = und ^ stehen, 

noch ® ^ als Deutezeichen, siehe dazu Giza VII , 

S. 78 f; pdw dagegen wird bei 'Idw nur mit den 
Brothälften bezeichnet. 

ß) Die Leiche und die Beigaben. 
(Taf. 18.) 

Die Behandlung der Leiche des 'Idio kann 
nicht als Mumifizierung im eigentlichen Sinne be
zeichnet werden; denn bei ihr fehlen die Mittel 
der Konservierung, die gelegentlich schon am Ende 
des Alten Reiches verwendet werden, wie das 
Ausstopfen des Bauches mit harzgetränktem Leinen. 
Man hat sich offenbar nach Entfernung der Weich
teile mit Bädern in Natron und Einreiben mit 
anderen erhaltenden Substanzen begnügt und dann 
den Körper so mit Leinenbinden umwickelt, daß 
er die Form des Lebenden erhielt. Von der Leiche 
waren nur mehr die Knochen vorhanden, die 
Haut und alle Fleischteile verschwunden. 

Besonderen Wert hatte man auf die Behand
lung des Gesichtes gelegt. Bei der Öffnung des 
Sarges sah der Kopf des auf dem Rücken liegen
den Toten wie der einer Statue aus, und dieser 
Eindruck war nur durch geschicktes Auflegen 
von Leinenbinden erreicht worden; Gips wurde 
nicht verwendet, möglicherweise aber irgendeine 
bindende Flüssigkeit. Die Augen mit den Brauen, 
Nase und Mund waren in dunkler Farbe aufge
malt, aber die oberen Schichten der Leinenum
wicklung waren so zergangen, daß die Bemalung 
nicht bewahrt werden konnte. 

Als Schmuck trug die Leiche eine bunte 
Halskette mit dreizehn Gliedern, von denen die 
meisten röhren-, andere tonnenförmig waren; ihre 
Länge schwankt zwischen 0,5 und 1,4 cm. Das 
Material ist Fayence, Karneol und Gold; zwei 
Glieder unregelmäßiger Form bestanden aus 
kleinen durchbohrten Steinen. Die Stücke stammen 
von einer enganliegenden Kette, nicht von dem 
breiten Kragen, wie wir ihn fast ausschließlich 
bei Statuen und Relieffiguren treffen. Giza VI I , 
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5. 179ff. wurde nachgewiesen, daß die enge Hals
kette, bei der meist nur wenige Perlen auf einen 
Golddraht gezogen waren, und die wir nur auf 
Bildern des beginnenden Alten Reiches treffen, 
nicht von der ivih-t verdrängt wurde, sondern 
noch bis zum Ende der Periode im Gebrauch war. 
Wir finden sie in zahlreichen Fällen gerade als 
Schmuck der Leiche, allein oder neben dem fre i 
ten' Kragen. — Von einem Schmuck stammt wohl 
auch ein größeres Stück Blattgold, das oft als 
Belag auf unechtem Material verwendet wird; 
vielleicht war letzteres vollständig vergangen, da
bei kommt keine ivsh-t in Frage, da die Fayence-
Kettenglieder sich gehalten hätten. 

Neben der Leiche lagen sieben Spazierstöcke, 
Pelizäus-Museum, Inv.-Nr. 2512—2518. Sie sind 
1,55 m lang und haben am oberen Ende eine 
rundliche Verdickung, die mit Blattgold belegt 
war. Dieses vertritt das dickere Goldblech, das in 
Wirklichkeit als Schmuck des Knaufes im Gebrauch 
war; vielleicht pflegte man auf ihm auch irgend
welche Ziermuster anzubringen; denn so verstünde 
man besser, wie in der Marktszene S te indor f f , 
Ti, Taf. 133 der Käufer den Knopf des Stockes, 
der ihm angeboten wird, bewundert: ,Wie lieblich 
ist doch sein Knauf! ' 1 Bei einem der Stöcke fan
den sich Blattgoldspuren auch am unteren Ende. 
Zu den Spazierstöcken, die mit dem Beginn der 
6. Dynastie als Beigabe auftreten, siehe Giza VI I , 
S. 55 mit Anmerkung. 

Zu Füßen des Toten lagen zwei große Ballen 
Leinen mit Endkante und Fransen, beide außer
ordentlich gut erhalten. Das eine Stück war von 
feinster Webart, wie zarter Batist, das andere ein 
gröberer Stoff. Die Stücke sollten dem Verstor
benen für seine Bekleidung mitgegeben werden, 
sie entsprechen wohl den wnh-wj der Opferliste. 

Das Wort führt das Deutezeichen und I ~ j p ^jj^jj, 

und man kann im Zweifel sein, ob der Stoff oder 
das fertige Gewand gemeint ist, da auch ge
fältelte Kleidungsstücke wie aussehen können. 

Daß wnh ,bekleiden' heißt, ist nicht entscheidend; 
denn darnach konnte sowohl ein Gewand wie ein 
für die Kleidung bestimmter Stoff benannt wer
den. Dagegen wäre damit die Ubersetzung von 
wnh-wj als ,the two napkins' ausgeschlossen;2 sie 
verbietet sich auch aus sonstigen Gründen; unter 

anderem sind die Zeugstücke, die bei der Leiche 
gefunden wurden und zunächst als wnh in Frage 
kommen, für Mundtücher viel zu groß. 

Leinwandballen sind auf unserem Felde sonst 
nicht als Beigabe nachgewiesen, aber in Sakkära 

wurde im Sarge der Frau (JJ ^ ° e i Q ähnliches 

Stück gefunden: ,Large fringed shawl, 8 metres 
X 1 4 5 over legs', F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, 
S. 50 mit Abb. 51—52. Das Grab gehört der 
Herakleopolitanischen Periode an. 

Ferner fanden sich sieben Muschelschalen, 
11—13 cm lang, mit feinem Perlmutterglanz auf 
den Innenseiten. Das ist eine sehr seltene Bei
gabe; eine einzelne Muschel dieser Art wurde 
bei der späteren Raubbestattung in der Mastaba 
S 372/374 gefunden, Giza VI I , S. 141, ebenso in 
einem Schacht des Hbj, Vorbericht 1926, S. 106. — 
Die Bedeutung der Muscheln ist nicht ganz klar. 
Im Falle des Hbj zeigte das flache Exemplar 
schwarze Spuren, die von Augenschminke zu 
stammen schienen; man hatte die Muschel dar
nach als Schminkpalette benutzt, wie sich das in 
der vorhergehenden Frühzeit 1 und später besonders 
häufig in der nubischen C-Gruppe 2 findet, wo 
wiederholt Spuren des Kohl auf der Innenseite 
sichtbar waren. Man verwendete die Muschel aber 
auch häufig als Schreiberpalette, wie viele Dar
stellungen des Alten Reiches beweisen, zum Bei
spiel Giza I I , Abb. 18, 19, V, Abb. 18, 22. Da 
'Idw Schreiber der Königsurkünden war, so dürfte 
man ihm die Muscheln für die Ausübung seiner 
amtlichen Tätigkeit mitgegeben haben. 

Die merkwürdigste Beigabe bilden die beiden 
Ledersandalen, die außen am Fußende des Sarges 
auf dem Boden standen. Sie sollten sich gleich 
neben den Füßen befinden, wenn der Verstorbene 
sich erhebt, um das Grab zu verlassen und den 
Tag zu schauen. Man vergleiche dazu, wie bei 
dem Holzsarg des Gmnj die Sandalen auf die 
Innenseite des Fußstückes aufgemalt sind, F i r t h -
Gunn, Teti pyr. cem. I I , Taf. 26 A . 3 

d. Die anschließenden Gräber. 
(Abb. 25.) 

Im Osten von 'Idw I liegen noch vier weitere 
Bestattungen. S 793 schließt sich dicht nördlich 
an 'Idw II an, kann aber wohl nicht zu dessen 

1 Zu der Beischrift siehe ,Zu einigen Beden und 
Kufen . . .', Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaf
ten, Wien 1943, 221/5 , S. 52ff. 

2 F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, S. 148. 

1 Zum Beispiel Turah, S. 61. 
2 Siehe T o s c h k e , S. 71. 
3 Ebenda Taf. 79 ist an gleicher Stelle das Tor aufge

malt, durch das Pthmhlt den Sarg verlassen soll. 



108 HEBMANN JUNKEK. 

Bau gehören. Die Unimauerung des Schachtes 
erfolgte in der Hauptsache mit Ziegeln, doch 
wurden daneben auch Werksteine verwendet, 
siehe Taf. 1. Östlich von beiden Schächten ist 
S 791 ein wenig aus der normalen Achse Südost— 
Nordwest gedreht; ebenso unregelmäßig ist der 
weiter südlich gelegene S 7 8 9 a gerichtet; an seiner 
Sohle wurde die kleine unregelmäßige Grabnische 
im Osten angebracht. Der davor wieder in nor
maler Richtung angelegte S 789 könnte mit 789a 
zu einer Grabanlage verbunden gewesen sein. 

Westlich von 'Idw I ist in dem Winkel, der 
von Hnmwhtp, S 766 und S 794 gebildet wird, 
ein Doppelgrab eingebaut. Der Teil mit den neben
einanderliegenden Schächten 756 und 757 a ist 
wohl der ältere, der später in das Mauerwerk von 
S 754/755 einbezogen wurde; aber da die Werk
steinumfassung an der Front nur mehr am Nord
ende erhalten ist, kann keine sichere Entschei
dung gegeben werden. Vor den beiden mit Ziegeln 
verkleideten Schächten 754—755 tritt die Front 
ein wenig zurück, wohl um eine Opfernische zu 
bilden. 754 hat keinen Grabraum, bei 755 liegt 
er im Osten. Hier wurde die Bestattung unver
sehrt gefunden. Die Umwicklung der Leiche mit 
Binden war noch zum Teil erhalten, und es ließen 
sich zwei verschiedene Arten von Leinengewebe 
feststellen. Im Bauch fand sich eine Stoffpackung. 
Bei der Leiche lagen eine hölzerne Kopfstütze 
und Holzreste; ob letztere von einem Sarg stam
men, war nicht mehr festzustellen. •— Die im 
Osten gelegene Grabkammer von 756 war leer, 
bei 757a fehlt die Grabnische. 

5. Die Mastaba des KJjhrpth. 

a. Der Bau. 

(Abb. 47—48 und Taf. 20.) 

Die Masfaba wird in Leps ius , Denkmäler 
als Grab 35 bezeichnet, siehe Text I, 62; ein 
Plan ist nicht beigegeben. Die Maße betragen 
1 4 , 7 0 X 1 0 m ; das Verhältnis der Breite zur Länge 
weicht also stark von dem bei älteren Mastabas 
üblichen ab, bei denen es zum Beispiel in der 
4. Dynastie 1:2 bis 1:2,5 beträgt, Giza I, S. 87. 
Der Unterschied erklärt sich aus der neuen An
ordnung der Innenräume. In der 4. Dynastie bil
dete das Grab in Giza nur einen festen Block, 
in der 5. Dynastie war nur ein Kultraum im 
Süden vorgesehen, bei Kijhrpth aber ist der ganze 
Bau in Gänge, Kultkammern und Statuenräume 

aufgelöst, und dafür war die gedrungene Form 
der Anlage vorteilhafter als eine langgestreckte. 

Von dem Oberbau stehen nur mehr drei bis 
vier Mauerschichten an; für die Außenwände 
hatte man Nummulit-Quadern verwendet, deren 
Lagen ohne Abtreppung leicht geböscht in die 
Höhe geführt wurden, siehe die Feldaufnahme 
635. Da das Innere meist aus Räumen besteht, 
kann von einem Kern nicht gesprochen werden; 
meist sieht es aus, als seien die Außenmauern 
zugleich Innenwände der Kammern, sie zeigen 
also zwei glatte Seiten, die äußere geböscht, die 
innere senkrecht; der Zwischenraum ist mit Mauer
werk aus größeren Bruchsteinen gefüllt, das sich 
auch sonst zeigt, wo sich an die Mauern keine 
Innemvände anschließen, wie im Nordwesten. 

Der Eingang zum Grabe liegt in einem Mauer
rücktritt im Norden der Ostseite. Er führt zu 
einem größeren Vorraum, von dem aus man zu 
den verschiedenen Kultkammern gelangt. Im 
Süden verbindet ihn ein Gang von 3,20 X 1,10 m 
mit dem Hauptraum, der für den Totendienst des 
Grabherrn bestimmt war. Am Südende des Gan
ges springt dessen Ostmauer nur unmerklich, die 
Westmauer stärker hervor, um die Tür zu bilden. 
Die Kultkammer hat die Gestalt einer tiefen 
Nische, 5 , 5 0 X 2 , 1 0 m, ihre Westwand wurde von 
der Scheintür gebildet; zu dieser im späten Alten 
Reich sehr häufigen Form siehe auch oben S. 68. 
Die Scheintür war verschwunden, doch lag die 
Kalksteinplatte, auf der sie gestanden hatte, noch 
an ihrer Stelle. Im Norden zieht sich der Kam
mer parallel ein auffallend geräumiger Serdäb 
von 4 , 8 0 X 1 , 3 0 m hin. Ein zweiter kleiner Serdäb 
von 1,50 X 1,10 m liegt in der Nordostecke des 
Vorraumes, gleich rechts hinter dem Grabeingang. 

An den Vorraum schließt sich im Westen 
eine zweite Kultkammer mit süd-nördlicher Längs
achse an, 5 , 5 0 X 1 , 1 0 m. Ihr Eingang liegt im 
Südosten; seine Breite läßt sich nicht mehr genau 
bestimmen, da die östliche Mauer an ihrem Süd
ende zerstört ist. In der Westwand der Kammer 
saßen zwei Scheintüren, von den Schmalwänden 
nicht gleich weit entfernt. Die nördliche kann 
nur die LD. Text I, S. 63 wiedergegebene 
sein, unsere Abb. 49; denn rechts von ihr 
endet nach zwei Quadern die Wand, wie auf 
unserem Plan. Auf den vier Pfosten der Schein
tür ist im unteren Teil jedesmal die Figur einer 
Frau wiedergegeben, auch auf den südlichen 
Pfosten nach links gerichtet; zu diesem Verstoß 
gegen die Regel der gegengleichen Anordnung 



Abb. 47. Die Mastaba des Kljhrptfr, Grundriß. 
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Abb. 48. Die Mastaba des Kljhrptfr, Grundriß und Schnitt der unterirdischen Anlage. 

vergleiche die späten Scheintüren Giza VII, 
Abb. 57 und 60. Die Dargestellte wird wahr
scheinlich die Gemahlin des Grabherrn sein, die 
auch auf einem Relief der Kammer erscheint. 
Ob aber die Kultkammer an erster Stelle ihr ge
hörte, ist nicht so sicher. Dafür spricht, daß von 
den dahinterliegenden Schächten 714 b die größte 
Sargkammer hat. Der Umstand, daß die Frau 

auf der nördlichen Scheintür dargestellt ist, die 
gewöhnlich in der Bedeutung hinter der südlichen 
zurücksteht, ist nicht entscheidend; denn wenn 
der Eingang im Süden liegt, wird gelegentlich 
die Hauptkultstelle nach Norden verschoben, wie 
bei SpSj, Giza VI, S. 179, und überhaupt finden 
wir im späteren Alten Reich oft einen Wechsel 
in der Anordnung der Kultstellen. 
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h. Der Grabherr. 

Der Inhaber der Mastaba trägt zwei Namen; 

der offizielle ist ^ J jT, Var. ^ | \J < £ > , der 

Kosename ^ . Wo beide Namen zusammen

stehen sind sie in eigentümlicher Weise verbunden: 

S l 2 S Das | am Schluß gehört nicht 

| etwa zu dem zweiten Namen,1 

a a ® sondern zu rn-f, das nur einmal 

geschrieben ist, aber für beide Bezeichnungen 

Abb. 49. Die Mastaba des Kljhrptfy, die Scheintür der 
Gemahlin nach LD. Text I, 63. 

gilt: Kljhr'pih, rn-f ') Ftkt (rn-f) nfr ,Kijhrptl), ist 
sein großer Name, Ftkt (sein) schöner (Name)'. 
Kijhrpih bedeutet: ,Mein Ka ist bei Ptl}1, Ranke , 
PN. 340, 21, oder vielleicht ,Mein Ka ist von 
Pth1?; zu hr ,vonf , siehe Wb. 3, 315 B. Zu der 

Bildung vergleiche 1 © PN. 430, 8. Ftkt 

kommt als männlicher und weiblicher Name vor, 

PN. 142, 26; 143, 1. *S~ § heißt auch ein Diener 

des R, Wb. 1, 581. ^ 

Titel des Grabherrn: 

1. ' = S^K : leichter und Verwalter', 

2. "^j^ *%>s ,Richter und Vorsteher der 

Schreiber', 

3. ,Größter der Zehn von Oberägypten', 

4- '—T fwWl »Der zum höchsten Amtssitz 

Gehörige', 

5. |- J ^ ^ J »Leiter der Schreiber der Bitt

schriften', 

6. ^ ,Leiter der Schreiber', 

1 Dieser ist also nicht Ftkt-nfr zu lesen, wie PN. 143, 2 
und 340, 21 angenommen wird. 

7. Js^ <=> ö I ,Vorsteher der Gaue von 

Memphis und Letopolis', 

steher der neuen Siedlungen der Pyra
mide des Asosis', 

9. <=> ffl* | | | | ,Vorsteher der (beiden) 

Scheunen7', 

10. ( J ^ ^ j ^ J A P 1 .Aufseher der 

t« f6-Priester der Pyramide des Cheops', 

11. ^ ^ ^ ^ ,. . . (Schreiber der Königs-) Ur

kunden', 

12. ^ | | ^ J .Priester der Ml'-t', 

13. jjjp ^ | >Der bei dem großen Gott 

(Geehrte)', 

14. ( ] > JL 11 -Geehrt b e i . . . ' . 

Die vorstehende Liste der Titel kann keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit machen, da nur 
Bruchstücke der Inschriften erhalten sind. Aber 
man erkennt deutlich aus Nr. 2—6 und 11—12, 
daß Kifhrpih, seine Laufbahn als Schreiber be
gann und dann in den Richterstand aufgenommen 
wurde. Daneben waren ihm auch Ämter in 
verschiedenen Verwaltungszweigen übertragen. 
Im einzelnen ist zu bemerken: 

Nr. 1 bezeichnet die höchste Stufe, die 
Kijhrpth erreicht hat; mit sib ed-mr beginnen da
her mehrere Titelfolgen. In der Inschrift der 
Grabkammer wird dagegen als einziger Titel 
Nr. 2: sib imj-ri ss-io genannt. 

Nr. 3 erscheint LD. Text I, 62 als ^ | | | ; 

aber es kann nur die normale Schreibung *|* 

vorliegen, die auch auf einem Friesbruchstück 
belegt ist. — Nr. 4—5 aus LD. Text, ebenda, 
sind ohne Zweifel in der oben angegebenen Weise 
zu lesen. Das folgende hrp sS-w ohne weiteren 
Zusatz ist befremdlich, aber doch gelegentlich be
legt; , Leiter der Schreiber' gab es hauptsächlich 
in bestimmten Ressorts, siehe Giza VII, S. 199. 
Noch ungewöhnlicher ist Nr. 7, der in einer 
Friesinschrift auf Nr. 6 folgt. Er bezeichnet 
Kijhrpil} als ,Vorsteher' der beiden Nachbargaue 
Memphis und Letopolis. Dabei ist der Titel imj-
ri bei der Gauverwaltung ganz neu, und dem 



112 HERMANN JUNKER. 

Wortlaut nach hätte der Grabherr die Aufsicht 
über diesen wichtigen Landesteil gehabt, in dem 
die Residenz lag. Das will aber eigentlich zu 
seinen anderen, verhältnismäßig geringen Amts
bezeichnungen nicht passen, und ebenso zeigt der 
Umstand, daß Nr. 7 nicht als höchster Titel an 
erster oder letzter Stelle genannt wird, daß es 
sich nicht um eine Spitzenstellung handeln kann. 
Wenn wir aber annehmen, daß aus dem Ver-
waltungsbereich nicht nur die Residenz, sondern 
auch die zahlreichen selbständigen Pyramiden
städte ausgeschaltet waren, bleibt der Titel bei 
KJjhrpth weniger befremdlich. 

Nr. 8 imj-ri njic-iot mi-wt . . . bezeichnet den 
Grabinhaber als Verwalter der Dörfer, die für 
den Totendienst an der Pyramide des Asosis neu 
gegründet worden waren. Unter den ,neuen Dör
fern' haben wir gewiß die Stiftungsgüter zu ver
stehen, deren Bezeichnung jeweils mit dem Na
men des betreffenden Herrschers zusammengesetzt 
ist; zu diesen Namensbildungen siehe unter an
derem Giza III, S. 78 ff. 

Titel 9 ist nicht ganz erhalten; hinter Jĵ  

sieht man die Spuren eines Trapezes, das wohl 

in r/ÜLi ergänzt werden kann(?); möglicherweise 
fehlt ein zweites Snw-t: ,Vorsteher der beiden 
Scheunen.' — Vom Titel 10 sind mehrfach Teile 
erhalten, aber nie erscheint er vollständig; die 
Lesung ist trotzdem vollkommen gesichert. 

Nr. 11 ist aus LD.Text erschlossen; am Ende 
einer Lücke steht ein waagerechter Strich und 

weisen, daß er einst einen Inschriftfries trug, der 
rings die Außenmauern krönte. Das älteste Bei
spiel eines solchen Frieses ist uns an dem Grabe 

die Buchrolle; das kann nur bedeuten, als 
Schluß eines ^ ^ ^ "° Q . Dabei bleibt es 

unentschieden, ob diese unterste Stufe des Amtes ge
nannt ist oder ob Kij}irpth Vorsteher oder Aufseher 
der Schreiber der Königsurkunden war. •— Titel 12 
steht in Zusammenhang mit Nr. 3—4. — Ein 
weiterer Titel ergäbe sich, wenn das Scheintür
bruchstück, das unter C 1 am Schluß des Bandes 
veröffentlicht wird, aus der Masfaba des Kijhrpih 
stammt; siehe ebenda. Der Name der Gemahlin des 
Grabherrn ist nicht erhalten, nur ihre Bezeichnung 
als hm-t-f mrj-t-f ,seine geliebte Frau', Abb. 54. 

c. Darstellungen und Inschriften, 
a) Der Fries. 

(Abb. 50—52, Taf. 19.) 

Trotzdem von dem Oberbau nur mehr die 
untersten Steinschichten anstehen, läßt sich nach-

Abb. 50. Die Mastaba des Kljhrpth, Teile der Friesinschrift 
nach LD. Text I, 62. 

des Hmtnw aus dem Anfang der 5. Dynastie er
halten. Die Inschrift fand sich hier zwar nur mehr 
an der Ost- und Südseite, aber L e p s i u s schließt 
Text I, 70 mit Recht, daß sie ,wahrscheinlich um 
das ganze Gebäude herum' lief. In anderen Fällen 
beschränkt sich dagegen der Fries auf die Vor
derseite, wie bei 'Inpiohtp, Vorbericht 1926, S. 113 f. 
und Kihjf, Giza VI, S. 100f.; Vorder- und Rück
seite bei KJjmrnh, Giza IV, Abb. 2. Bei Kljhrpth 
muß sich der Fries auf allen vier Seiten befun
den haben; denn es kamen vier Endstücke zutage, 
die den Doppelnamen des Grabherrn in der oben 
S. 111 beschriebenen Anordnung trugen. Dagegen 
gleichen sich nicht alle Inschriftbänder: bei zwei 
von ihnen war nach dem Namen die Figur des 
Kljhrpth wiedergegeben, auf einem Sessel sitzend, 
den Stab in der Hand. Daß diese Anordnung 
nicht auf allen vier Seiten wiederkehrte, geht 
aus einem Block hervor, der an seiner Längsseite 
den Schluß der linksgerichteten Inschrift trägt, 
an der Schmalseite das i*echtsgerichtete Bild des 
Verstorbenen, Abb. 52; es handelt sich also um 
ein Eckstück. Nehmen wir an, daß die Friese mit 
den Figuren des Grabherrn sich auf den beiden 
Längsseiten befanden, so käme für unser Stück 
die Nordwest- oder Südostecke in Frage: die 
Inschrift vom Ende der Schmalseite, das Bild 
als Schluß des Frieses der Ost- oder Westmauer. 
Auf Abb. 51 werden die rechts- und links
gerichteten InschriftstUcke getrennt gegeben; da 
aber viele Blöcke fehlen, kann eine Zuteilung an 
bestimmte Wände nicht erfolgen. Die von Lepsius 
gesichteten Stücke sind nach LD Text I, 62 auf 
Abb. 50 wiedergegeben. 
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Abb. 51. Der Mastaba des Kljhrpth, Teile der Friesinschrift. 

ß) Der Eingang. 
(Abb. 50, 53 a.) 

Zu dem im Nordosten gelegenen Tor des 
Grabes dürfte wohl der Architrav gehören, der 
LD. Text I, 62 an erster Stelle wiedergegeben 
wird. Die Inschrift kann nicht etwa vom Fries 
stammen, da die Titel alle auf einem langen 
Steinbalken stehen, während für den oberen Ab
schluß der Außenwände nur kurze Platten ver
wendet werden; auch wäre für den Schluß kein 
Platz mehr, da schon vier Eckblöcke mit Namen 
vorhanden sind. Zudem gibt der Fries immer die 
beiden Namen, während auf unserem Stück nur 
der ,große' erscheint. Befremdlich bleibt nur, daß 
LD. Text die Endfigur des Grabherrn getrennt 

GizaVIII. 

und in halbhieratischer Form wiedergegeben wird; 
vielleicht ist das nur eine Abkürzung des modei'nen 
Zeichners. Die nach oben S. 111 verbesserte In-

schritt lautete: ^ ^ . ^ ^ S * , ^ \ ü " 
Richter und Vorsteher der Schreiber, der Größte 
der Zehn von Oberägypten, der zum obersten 
Amtssitz Gehörige, der Leiter der Schreiber der 
Bittschriften, der Priester der Mle-t, Kijhrpt\i ist 
sein großer Name.' 

Auf einem Block der südlichen Wand des 
Eingangs steht noch der Unterteil einer Figur 
des Grabherrn in weitem Schurz; die herabhän
gende linke Hand faßt das gefaltete Schweißtuch, 

8 
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die nicht mehr erhaltene rechte hielt wohl den 
Stab. Westlich von dem Bilde springt der Stein 
zurück; auf der Nordseite des Rücksprunges stan-

Abb. 52. Die Mastaba des Kijhrpih, Eckstücke des Frieses, 
(nicht aneinander stoßend). 

y) Kulträume. 
(Abb. 53, 54.) 

Der Fund verschiedener Bruchstücke beweist, 
daß auch im Innern der Mastaba Reliefs vorhan
den waren, aber es läßt sich nicht mehr fest
stellen, welche Räume außer der Hauptkultkammer 
Bilderschmuck trugen. Aus ihr dürften jedenfalls 
die beiden Stücke Abb. 53 b—c stammen. Abb. 53 b 
ist der Ausschnitt aus einer Speisedarstellung, wie 
sie entweder bei der rituellen Speisetischszene 
oder bei dem feierlichen Totenmahl üblich ist. 
Wir sehen von links nach rechts drei große Krüge 
auf niedrigen Ständern und daneben eine Schüssel 
auf höherem Untersatz, wahrscheinlich eine der 
üblichen ,Suppenschüsseln' mit Geflechtdeckel; 
unter ihr steht rechts und links ein konisches 
Brot. 

Auch das zweite Bruchstück Abb. 53 c wird 
zu den Bildern der großen Opferkammer gehören. 
Am linken Ende ist die linksgerichtete Figur 
eines Mannes erhalten, der einen Ochsenschenkel 
auf der rechten Schulter und das Herz des Opfer
tieres in der herabhängenden linken Hand trägt. 
Neben ihm steht in umgekehrter Richtung ein 
zweiter Diener, der eine Rinderkeule im Nacken 
liegen hat und deren Enden mit den Händen 
faßt. Die beiden Figuren sind wohl der Ausschnitt 
aus einer doppelten Schlachtszene; so stehen bei
spielsweise bei Wsmtr, Mur ray , Saqq. Mast, 
Taf. 23 zwei Schenkelträger ebenso mit dem 
Rücken gegeneinander; sie gehören zu zwei 
nebeneinandergesetzten Schlachtszenen; zwischen 
ihnen ist ein Messerschärfer dargestellt. In an
deren Fällen sehen wir bei solchen Doppelszenen 
die Schenkelträger an den beiden äußeren Enden, 
symmetrisch angeordnet wie Giza III, Abb. 9 b. 
Weniger wahrscheinlich gehören unsere Figuren 
zu einer Einzelszene, wobei der eine Gehilfe 
noch den Schlachtenden zugekehrt wäre, der an
dere sich aber schon umgewendet hätte, um den 
Schenkel fortzubringen; diese Situation wäre eher 
gegeben, wenn die linke Figur das Herz des 
Tieres nicht hielte, sondern die Hand nach ihm 
ausstreckte. Für die Ausführung des Reliefs sei 
auf die besonders sorgfältige Wiedergabe der 
kurzen Löckchenperücke der beiden Diener auf
merksam gemacht, auch lassen einige weniger 
bestoßene Teile der Körper die gute Arbeit er
kennen. 

Ein anderes Inschriftbruchstück fand sich in 
der Nähe der Stelle, an der im Hauptkultraum 
die Scheintür gestanden hatte. Der Block zeigt 

den zwei waagerechte Zeilen, von denen nur mehr 

die Anfänge erhalten sind: l . ° \ ^ \ 
, wm ' ' ' 

2. f A " f| wm, Auf der anschließenden 
V I — IA H l 

Westseite ist die gleiche Inschrift in senkrechten 

Zeilen wiedergegeben: 1. ^ J | _ ? £ \ j . . . 
^ Die Inschriften sind 
nach oben S. 111 zu den Titeln 8 und 9 zu er
gänzen. 

Von einem Gewände stammt auch das Bruch
stück der Abb. 53a = Phot. I, 5955; denn neben 
der Figur zeigen sich rechts und links schmale 
Leisten. Bei der Rechtsrichtung von Bild und 
Beischrift kommt nur die nördliche Seite in Be
tracht, die der eben beschriebenen gegenüberliegt. 
Kijhrpih trägt die kurze Frisur und den breiten 
Halskragen, in der linken Hand hält er den langen 
Stab. Rechts Uber ihm waren in zwei senkrechten 
Zeilen einige Titel und sein Name wiedergegeben: 

Die zweite Zeile ist sicher zu ergänzen in 

(T~̂  |T) (| A ^ 1 i damit erhalten wir auch 

die Länge der ersten Zeile, für deren Ergänzung 
freilich Anhalte fehlen. 
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Abb. 53. Die Mastaba des Kljhrptl}, Reliefbruchstücke, oben vom nördlichen Gewände, unten aus der Kultkammer. 

Vogeljagd. Wie die beigegebene Beschreibung 
erkennen läßt, ist die Skizze nicht vollständig, 
aber da zur Zeit eine Lichtbildaufnahme des 

Abb. 54. Die Mastaba des Kljhrptfr, Reliefbruchstück 
nach LD. Text, I, 62. 

8* 

nebeneinanderstehende senkrechte, rechtsgerich
tete Inschriftzeilen und stammt vielleicht von 
"1 Hi^ ^ 6 m § > r 0 ^ e n Architrav. 
T . fl 1 Eh, ( « ^ Zwar erfolgt die Be-

schriftung der Archi-
\ trave meist in waage-

Ij2^ < — > ^ — r e c h t e n Zeilen, aber 
J] & [pf e s ^ e n ^ n i c ß t a n Bei-

A wm, r A n spielen einer senk-
Hii IBl i=i rechten Zeilenein-
|||P WM, [| 9 /AS teilung, nicht nur im 

früheren Alten Reich, 
wie Giza II, Abb. 18, 28, III, Abb. 27, sondern 
auch in späterer Zeit, wie Giza VI, S. 242. Ist 
die Vermutung richtig, so stand nur die Ein
leitung der Opferformel da, wie Giza VII, S. 206 f. 

Ein weiteres Bruchstück ist LD. Text I, 
S. 62 wiedergegeben; es zeigt Kijhrpth auf der 
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Reliefs nicht möglich ist, mußte sie auf Abb. 54 
übernommen werden. 1 ,Ein Stein mit dem wohl
erhaltenen Kopf des Verstorbenen, der auf der 
Jagd dargestellt war, in der einen Hand einen 
Vogel haltend, in der anderen ein Wurfholz 
schwingend, ist jetzt Berlin Nr. 1137.' Die Her
ausgeber fügen hinzu: ,Über dem Verstorbenen 
sind noch die Reste seiner Inschrift zu sehen, 
hinter ihm saß seine Frau, von deren Inschrift 

die Worte zu erkennen sind. Der 

Stein ist von dem rechten Ende einer Wand ge
nommen, da er hinter den Inschriftresten des 
Mannes und der Frau die Randlinie der Wand 
zeigt.' 

d. Die unterirdischen Anlagen, 

a) Das Hauptbegräbnis. 
(Abb. 48, 55, 56 und Taf. 20.) 

Wie bei *Idw I und S 796 führt der Weg 
zur Sargkammer durch einen schrägen Stollen. 
Sein Anfang liegt ungefähr 3 m vor der Vorder
seite des Oberbaues; da sich hier eine Störung 
durch den später eingebauten Schacht 721 a findet, 
ist der östliche Abschluß nicht mehr mit Genauig
keit wiederherzustellen. Der Gang ist im ganzen 
8,50 m lang und wurde sorgfältig ausgemauert, 
auch da, wo er schon den Felsboden erreicht 
hatte; die Ausarbeitung ist in letzterem 1,80 in 
breit, durch die Werksteinsetzung an beiden 
Seiten verengt sich aber die Öffnung auf 0,80 m, 
bei 1 m lichter Höhe. Die rechteckigen Quadern, 
mit denen man nach der Bestattung den Stollen 
verstopfte, ließen oben unter der Decke nur 
rund 0,25 m frei. 

Da, wo der Schräggang an die Vorderseite 
der Mastaba stößt, liegt auf einer Deckplatte 
noch eine zweite, schwerere, und die darüber
stehenden Blöcke der Wand sind als Scheintür 
ausgearbeitet, wobei die Rücksprünge ganz flach 
gehalten sind. Nur der Unterteil ist erhalten, auf 
den vier Pfosten erkennt man noch die Bilder 
des Grabherrn, stehend, den Stab in der Hand. 
Bei der starken Verwitterung der Oberfläche 
kann die Skizze Abb. 55 das Bild nur ungefähr 
wiedergeben; aber der Umstand, daß an dieser 
Stelle überhaupt eine Scheintür nachgewiesen ist, 
verdient allein schon Beachtung. Er beweist, daß 
der Schräggang auch eine sinnbildliche Bedeutung 

1 Text Äg. Inschrift. Mus. Berlin, I, 20. 

hatte. Zwar sollte der Verstorbene aus seiner 
unterirdischen Kammer zur Opferstelle im Kult
raum emporsteigen, um auf den Ruf des Toten
priesters das Mahl entgegenzunehmen; auch steht 

Abb. 55. Die Mastaba des Ktjhrpth, Skizze der Scheintür 
über dem Stolleneingang, unterer Teil. 

dabei die Scheintür von alters her gerne gegen
über dem Sarg, damit der Weg zur Speisung 
möglichst kurz sei — aber man hat nie ver
gessen, daß der eigentliche Weg des Toten zur 
Oberwelt durch den Grabschacht führte. Daher 
wurden an seiner Mündung Riten nicht nur am 
Begräbnistage vollzogen, sie galt in manchen 
Fällen wohl auch als zweite Kultstelle, -wie feste, 
zum Dach führende Rampen beweisen. Entspre
chend hat bei den Pyramiden der Eingang zu 
dem im Norden gelegenen Schrägschacht seine 
kultische Bedeutung nicht ganz eingebüßt, als 
man den Totentempel nach Osten verlegt hatte. 
Bei Teti stand zum Beispiel am Ende der öst
lichen Anlagen eine Sandstein-Scheintür mit Altar 
und im Norden fand sich ,a small chapel (built 
over the entrance to the Pyramid) which probably 
contained a black basalt stela',1 F i r t h - G u n n , 
Teti pyr. cem. I, S. 8 f. mit Abb. 2. So war auch 
für Kijhrpth ein doppelter Weg aus dem Grabe 
gegeben, der ihn jedesmal zu einer Opferstelle 
brachte: zu der Scheintür in der Kultkammer, 
die dem Sarkophag gegenüberliegt, und zu der 
Scheintür an der Außenseite des Grabes über der 
Mündung des schrägen Schachtes. Ganz entspre
chend liegen die Verhältnisse bei Ssmnfr IV, Vor-

1 ,Tlie floor slab or slabs eovered rather than coucealed 
the entrance to the descending passage which led to the 
funerary Chambers of the Pyramid', ebenda. 



AAbb56. Die Mastaba des KG&rpt7h,Bild auf der Ostwand der Sargkammer.
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beficht 1929, S. 125: eine Scheintür steht in der 
Westwand des nischenartigen Kultraumes, und 
ein großes Prunkscheintor mit darüberliegendem 
beschriftetem Architrav an der Front über der 
Mündung des Schrägstollens, siehe ebenda Taf. 6 b. 
Bei 'Idiv I erübrigte sich eine zweite Scheintür, 
da der ganze Kultraum genau über dem schrägen 
Schacht angebracht war. 

Die Sargkammer von 7 m Länge und 2,20 m 
Höhe hat eine sehr unregelmäßige Form. Im 
Nordteil, also da, wo der Stollen in sie mündet, 1 

ist sie rechteckig, dann aber beschreibt die Ost
wand einen großen Bogen bis zum Südende der 
Westwand. Hier ist nach Westen ein besonderer 
Raum zur Aufnahme des Sarges ausgehauen, wie 
das mehrfach belegt ist. So bei Königin Hntkhvs, 
S. Hassan , Excav. IV, S. 26 und bei R'urr, eben
da V, S. 297 und Abb. 154, wo der kleinere 
nischenartige Raum mit dem Sarkophag von der 
unterirdischen Kammer abgehoben und getrennt 
wird; der Eingang zu ihm ist mit Hohlkehle und 
Rundstab geziert, und Angellöcher beweisen, daß 
er einst mit einer doppeln ügeligen Tür ver
schlossen wurde. Für Sakkära siehe Tjj in Stein
dorff, Ti, Taf. 10 und Blatt 1. — Bei Iüjhrpth 
springt bei der Öffnung der Nische der Fels 
beiderseitig mit einem Pfosten vor; der innere 
Raum mißt 3,20 X 1,30 + 2 m. In ihm stand ein 
Sarkophag aus Tura-Kalkstein, ganz nach Osten 
bis an die vorspringenden Pfosten geschoben; das 
hatte wohl einen praktischen Grund: der schwere 
Deckel wurde nicht erst bei der Bestattung vom 
Boden gehoben und aufgelegt, er ruhte, zum Auf
schieben bereit, mit seinem Ostende auf der West
kante des Unterteiles und mit der Westseite in 
einer Nische, die in dessen Höhe aus dem Fels 
gearbeitet war. So dürfte der Sarg nicht zu weit 
nach Westen gerückt stehen. Die erwähnte Nische 
ist bedeutend höher gehalten, als es die Dicke 
des Deckels erforderte, damit man bei dem Ver
schieben bequem dahinter fassen konnte. 

Der Deckel ist an seiner Oberseite leicht 
gewölbt, an den Enden hat er gerade Backen
stücke; Handhaben fehlen. An den Schmalseiten 
des Unterteiles des Sarges ist oben eine Rille 
ausgehauen, in die eine vorspringende Leiste an 
der Unterseite der Backenstücke des Deckels ein
passen soll, damit dieser nach Schließung des 

1 Die Mauerung der Schachtwände reicht bis dicht an 
die Ostwand der Sargkammer, nicht aber zu deren Boden, 
der 1,10 m tiefer liegt als die Unterseite des Stollens an 
seinem Ende. Zwei aus dem Fels gehauene Stufen verbinden 
beide Höhen. 

Sarkophags nicht einfach weggeschoben, sondern 
nur senkrecht gehoben werden konnte. In anderen 
Fällen ist dabei noch eine weitere Sicherung be
legt: man verzahnte Rillen und Leisten so, daß 
auch ein senkrechtes Abheben des Deckels fast 
unmöglich gemacht wurde, 1 nachdem Zähne und 
Widerhaken ineinandergeschnappt waren. 

In unserem weniger schwierigen Fall hatten 
die Diebe den Deckel mit Stemmwerkzeugen vorn 
ein wenig gehoben, wie die Bruchstellen im nörd
lichen Teil seiner Kante zeigen. Dann schoben 
sie eine Kanope aus Kalkstein, die sie wohl in 
der Kammer gefunden hatten, mit ihrem schmalen 
Ende in den Winkel zwischen Unterteil und 
Deckel, siehe Taf. 20, und zogen dann die Leiche 
stückweise heraus, um sie ihres Schmuckes zu 
berauben. Auch die Beigaben waren fast voll
ständig verschwunden; so erwartete man drei 
weitere Kanopen und ebenso Scheingefäße, zu
mal Knochen die Mitgabe von Opferstücken be
weisen; bei ihnen fand sich auch die nur leicht 
gewölbte Schale einer größeren Schildkröte. Das 
Tier muß als Speise mitgegeben worden sein und 
kann daher noch nicht als unrein oder götter
feindlich gegolten haben wie in später Zeit. Ge
rade daß das Stück in der Grabkammer vor dem 
Sarg lag, beweist seine vollkommene Harmlosig
keit. 

Die Darstellung auf der Ostwand. 

(Abb. 56 und Taf. 21.) 

Die Ostwand der Kammer ist vom Eingang 
an bis zum Beginn der Krümmung, siehe weiter 
oben, mit Bildschmuck versehen. Die Fläche 
wurde für ihn eigens hergerichtet; da die Wand, 
statt genau Nord—Süd zu verlaufen, ein wenig 
nach Südwesten einbog, wurde die obere für die 
Aufnahme des Bildes bestimmte Hälfte allmählich 
tiefer gemeißelt, die untere blieb stehen und springt 
nun im südlichen Teil wie ein Sockel vor. Dann 
gab man der oberen Wand einen Bewurf aus 
ziemlich grobkörnigem Material, glättete ihn und 
trug zunächst die Grundfarben auf. Der größere, 
nördliche Teil, der für die Opferliste bestimmt 
war, erhielt einen weißen Kalkanstrich, der süd
liche mit der Darstellung des Grabherrn einen 
dunkleren, bläulichen Untergrund, nur ein oberes 
Band ist lichter gehalten. Es trägt als Muster 
nebeneinandergesetzte wie s ^ e öfter bei Friesen 
über den Darstellungen der Kultkammern ver-

1 Bei dem Schiefersarkophag des Prinzen SpHptl}, der 
im Taltempel des WnU stand, ist es dem Finder trotz dieser 
Vorrichtung gelungen, den Deckel zu entfernen. 
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wendet werden, zum Beispiel Giza III, Abb. 29—30 
und S. 166 Anm. 1. Rechts und links wird die 
Fläche von gemusterten Bändern eingefaßt, wie 
oft auch die Bilder der oberen Räume, siehe etwa 
Giza III, Taf. 1 und VI, Taf. 9 b. 

Die Anbringung von Bildern auf den Wänden 
der Sargkammer ist in den Gräbern der 4. und 
5. Dynastie noch nicht belegt, die ersten Nach
weise treten mit der 6. Dynastie auf. Das hängt 
ohne Zweifel damit zusammen, daß am Ende der 
5. Dynastie mit WnU die unterirdischen Räume 
des Königsgrabes zum erstenmal Bemalung und 
Beschriftung erhielten. Von den großen Herren, 
die sich in Sakkära bestatten ließen, folgten 
manche dem Beispiel der Herrscher, wie IOgmnj, 
'nhm'hr und Mrrwki. Die für die Person des 
Königs bestimmten Sprüche, die sogenannten 
Pyramidentexte, wurden zwar nicht übernommen; 
aber die Speiseliste, die auch in den Kammern 
der Pyramide an hervorragender Stelle, in der 
Nähe des Sarkophags, steht, wird immer aufge
zeichnet, und zu ihrer Ergänzung fügt man hinzu: 
Darstellungen der Salben, der Speisen, der ge
schlachteten Opfertiere und der Vorratsspeicher. 
Am Ende des Alten Reiches finden wir hier diese 
Ausschmückung des Sargraumes auch bei Leuten 
weniger hohen Standes häufig, siehe Jequ ie r , 
Tomb. des part. und für die Provinz siehe Black-
man, Meir IV, Taf. 18 ff. 

In Giza hat sich die Sitte nicht in gleicher 
Weise durchgesetzt; die Beispiele sind auf unserem 
Abschnitt auf Kljhrpth, IOjm'nh, Giza IV, S. 43 ff. 
und Ssmnfr IV, Vorbericht 1929, S. 125, be
schränkt; auf den Nachbarabschnitten scheinen 
sie noch seltener zu sein; siehe aber S. Hassan , 
Excav. V, S. 297, Mastaba des Rcwr. Noch in 
einem anderen Punkt scheidet sich dabei Giza 
von Sakkära: in den von F i r t h - G u n n und J e q u i e r 
veröffentlichten Gräbern beschränkt man sich auf 
die Speiseliste und die Darstellung von Gaben, 
vermeidet aber die Wiedergabe von Personen voll
kommen, vermeidet die heiligen Zeichen, die an 
dem kultisch unreinen Ort nicht stehen durften 
und unterdrückt oder verstümmelt die Hierogly
phen von Menschen und Tieren, die das Opfer 
gefährden konnten. Bei KJjm'nh, Kljhrpth und 
R'tvr aber trug man kein Bedenken, wie in den 
oberirdischen Räumen Personen wiederzugeben, 
und man schrieb die Inschriften normal, ohne 
Unterdrückung oder Verstümmelung von Zeichen.1 

1 Bei den Holzsärgen dagegen ist der Brauch in Giza 
ähnlich dem von Samara, siehe oben ,Idw II, S. 99 und 
unten Mrjjib, Abb. 66 ff. 

1. Die Spe i se t i s chszene . 

Ganz am rechten Ende des Bildfeldes sitzt 
IOjhrpth vor dem Tisch mit den Brothälften. Das 
Bild steht also dem Kopfende des Sarges schräg 
gegenüber. An sich sollten Darstellung und Liste 
wohl genauer in der Linie der Sargnische ange
bracht werden, 1 aber die Krümmung der Ostwand 
stand im Wege, und man scheute die Mühe, der 
Kammer nachträglich eine regelmäßige Gestalt zu 
geben. 

Unser Bild ist das einzige Beispiel der Speise
tischszene in einer Sargkammer. Kijm'nh, der sich 
nicht scheute, seine Diener und bei den Boots
fahrten und der Vogeljagd auch sich selbst in 
dem unterirdischen Raum darstellen zu lassen, 
begnügt sich bei der Speisung mit den Opferriten 
und dem Opferverzeichnis. Das war ganz folge
richtig gedacht, denn diese standen ja vor den 
Augen des im Sarge ruhenden Verstorbenen, und 
so bedurfte man seines Bildes nicht. Entsprechend 
ist bei enhmehr, F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. II, 
Taf. 6 vor dem Opfertisch nur der Stuhl ge
zeichnet, damit der Verklärte sich erhebe und 
auf ihm Platz nehme. IOjhrpth dagegen wollte 
offenbar das Bild so, wie es die Oberbauten auf 
Scheintüren und in reich ausgebauten Szenen so 
oft zeigten. 

Die Ausführung des Gemäldes läßt zu wün
schen übrig. Bei der linksgerichteten Figur wird 
der dem Beschauer näher liegende linke Arm 
nicht, wie bei der Rechtsrichtung, in spitzem Win
kel gebeugt und seine geballte Hand an die Brust 
gelegt, weil sonst der Oberkörper zu stark über
schnitten würde. Man läßt vielmehr die ausge
streckte Hand auf dem Oberschenkel ruhen, wie 
zum Beispiel Giza III, Abb. 9 a—b und 17; die 
beiden Schultern liegen dabei in einer waage
rechten Linie. Bei IOjhrpth dagegen ist die linke 
Schulter ein wenig gehoben, der Arm läuft ohne 
Biegung schräg nach unten, und die geballte Faust 
liegt auf dem Schoß unterhalb des Gürtels. Das 
sind alles ebenso viele Fehler, und es sieht aus, 
als habe der Verstorbene einen steifen, viel zu 
kurzen Arm und eine mißbildete Schulter; da er 
aber nach Ausweis der Abb. 53 gerade gewachsen 
war, liegt eine unentschuldbare Verzeichnung Aror. 
— Kljhrpth trägt den Schurz mit dem dreieckigen 
Vorbau; dieser ist, wie meist, in Aufsicht wieder
gegeben. Wenn dabei sein unterer Rand ein 
gutes Stück hinter den Knien liegt, so darf dar
aus nicht auf ein besonders kurzes Gewand ge-

1 So wie bei Kljm'nh und Shnnfr IV. 
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schlössen werden, es liegt vielmehr wiederum ein 
Zeichenfehler vor, und ebenso ist die zu steile 
Linie des Oberschenkels zu beanstanden. Ein 
weiteres Versehen unterlief dem Zeichner bei der 
Wiedergabe der Stuhlstempel; sie scheinen mit 
der Grundlinie und dem Sitzbrett ein Trapez zu 
bilden. Das kommt aber nur daher, daß der vor
dere Fuß verkehrt gezeichnet ist, mit der Rück
seite nach vorn. Die Stempel sollen Tierfüße 
nachahmen, doch fehlt die Angabe der Hufe oder 
Krallen am unteren Ende. 

Selbst bei dem Opfertisch lassen sich Un
achtsamkeiten bemerken; die Platte reicht rechts 
weiter über den Untersatz hinaus als links, so daß 
neben dem Brot in der Mitte auf der einen Seite 
fünf, auf der anderen vier weitere Brote stehen. 
Des weiteren erwartete man bei den g&-w die 
Schnittflächen nach innen, nicht, wie auf dem 
Bilde, nach außen gerichtet. Unter dem Tisch 

steht rechts, der Figur näher: Q ^ ö ^ ,Tausend 

an Broten, Tausend an Krügen Bier', links 

^ 1 a , r ^ a u s e n < ^ a n ^ m < ^ e r n i Tausend an Ge

flügel'; ausgelassen sind psn} M und mnh-t. 

Links von der Darstellung und über ihr ist 
die Fläche durch senkrechte Linien in Zeilen ein
geteilt. Die Zeichen der Inschrift sind meist 
rechtsgerichtet, doch sind die Zeilen nicht den 
Zeichen entgegen, sondern von links nach rechts 
zu lesen, wie das gelegentlich auch sonst vor
kommt. Aber selbst bei dieser einfachen Anord
nung verleugnet der Zeichner seinen Mangel an 
Aufmerksamkeit nicht. Die Trennungslinie zwi
schen den beiden ersten Zeilen reicht nicht bis zu 
deren oberem Ende, weil man zu Beginn der In
schrift das mrr pw unter njswt 'Inpiv setzen 
wollte, da es zu beiden Worten gehört. Unmittel
bar darunter aber hätte die Spaltung einsetzen 
und hrj-hb-t schon in der ersten Zeile einge
schlossen sein müssen; statt dessen beginnt der 
Trennungsstrich erst bei irj-tjfj. 

Bei den folgenden Zeilen wechselt sogar die 
Richtung der Zeichen; in der dritten und fünften 
sind sie nach links gekehrt, in der vierten und 
sechsten nach rechts. Titel und Name werden 
wieder mit linksgerichteten Hieroglyphen ge
schrieben. Die Inschrift lautet: 

und von Anubis Geliebter ist der Vor
lesepriester', 

^ §q̂ ^ " " ^ ^ ^ > Q e r m i r Q ' e Biten 
vollführt, durch die ein Verklärter ver
klärt wird', 

wlSfw? f ̂  ffl I J ,gemäß dieS6r 

geheimen Schrift der Kunst des Vor
lesepriesters'. 

^ Öf Q «£> — S ^ ,Ich war ein tref£" 
licher und beliebter Schreiber', 

EJ j-Q» > m i t gutem Herzen und ruhigem 

Sinn', 

,keiner, über den geärgert irgendwelche 
Menschen die Nacht verbrachten', 

\ h h . ffi 1 1 U < 2 > , D E R R I C H T E R U N D V O R " 

Steher der Schreiber Kljhrptfy'. 

Die Anbringung des Textes in der Sarg
kammer ist sehr befremdlich und kann wohl nur 
auf eine Gedankenlosigkeit zurückgeführt werden. 
Er gehört zu den Anreden an die Besucher des 
Grabes (Edel, Phraseologie § 5, 24) und sollte 
also von diesen gelesen werden. Darum bringt 
man sie gerne schon gleich bei dem Eingang 
zu den Kulträumen an, wie "Imjstklj, Giza VI, 
Abb. 82, Hwfwinb II, Giza VII, Abb. 48 b; bei 
Tjj stehen sie auf dem Gewände der Tür, die 
von dem Vorhof zur Pfeilerhalle führt, Stein
dorff, Ti, Taf. 8; oder man setzt sie auf die 
Scheintür, wenn das Grab sonst keine Inschriften 
aufweist, wie Nfrll, Giza VII, Abb. 60. — Keines
wegs aber gehören solche Texte in die unzu
gänglichen unterirdischen Räume, da sie dort 
ihren Zweck ganz verfehlten; auf Grabräuber 
wollte man gewiß keinen Eindruck machen. Unser 
Text ist nach Vorbericht 1914, Taf. 2 von Se the 
in die Urkunden des Alten Reiches aufgenommen 
worden = 1, 186, Einzelheiten wurden in Edel , 
Phraseologie, behandelt, § 24K, § 29 C. 

Nach irj-tjfj n-j ih-t ih-t las Se the f̂jl 

zweifelnd bi, Kees, Totenglauben, S. 166 Dhio-
tj; aber es war Ede l beides zweifelhaft, und nach 
dem Original ist weder der Ba-Vogel noch der 
Ibis möglich; denn der Vogel trägt sicher einen 
Schopf, wie es auf unserer Handkopie steht und 
auf dem Lichtbild Taf. 21 deutlich zu erkennen 
ist. Freilich ist der Vogel dem darüber in der 
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Gruppe ih-t ih-t stehenden nicht völlig gleich; 
dieser ist ganz dunkel gefärbt und hat einen 
schwereren, unten breit gerundeten Schopf; es ist 
der typische ih, vielleicht der ,Schattenvogel', 
der Klebs , Seelenvogel ÄZ. 61, S. 108 abgebildet 
ist, oder ibis comata, Griff i th, Hieroglyphs, S.21. 
Der zweite Vogel dagegen ist an Brust und 
Beinen hell gefärbt und hat nur dunkle Flügel, 
ähnlich wie der Schwarzstorch, Klebs , ebenda 
Abb. 1 auf S. 107. Aber der Storch hat die Brust
feder und sicher keinen Schopf, ebensowenig 
wie der Ibis des Thot. Wahrscheinlich hat der 
Zeichner, dessen Nachlässigkeit wir zur Genüge 
kennengelernt haben, mit Unrecht die beiden 
Vögel verschieden dargestellt; wie der charak
teristische Schopf zeigt, sollte beide Male ein 
ih-Vogel wiedergegeben werden. Gegen Thot 1 und 

Ba spricht auch das Deutezeichen das aber 

gerade hinter ihw zu treffen ist. So ist die Über
setzung: ,die Riten, durch die ein Verklärter 
verklärt wird' gesichert; zu dem Ausdruck ver
gleiche auch Edel , ebenda § 2 2 F = Ti, Taf. 8 

Das folgende: ,Ich bin (war) ein trefflicher 
Schreiber . . .' ist nicht die übliche Wendung. 
Nach E d e l § 21 B steht meist ink ihw ikr, seltener 
ink hrj-hb-t ikr; der Hinweis soll die vorausge
henden Drohungen oder Versprechungen begrün
den. Bei ,denn ich bin ein trefflicher Verklärter' 
ist das ohne weiteres einleuchtend; bei ink hrj-
hb-t ikr macht Ede l darauf aufmerksam, ,daß 
dem Verstorbenen als Vorlesepriester erst recht 
die nötigen Zaubersprüche bekannt sein mußten, 
und daß es darum um so sicherer war, daß er 
nach seinem Tode als „verklärtes Wesen" weiter
existiere und die Befolgung seiner Wünsche aus 
dem Jenseits überwachen konnte'. Etwas Ahnliches 
könnte von unserem ink sis ikr gelten, aber die 
folgenden Ausdrücke nj vnmot, nfr-ib, hrw S-t-ib 
weisen darauf hin, daß der Wunsch nach dem 
Vollziehen der verklärenden Riten auch damit 
begründet werden soll, daß der Verstorbene 
durch seinen vorbildlichen Wandel auf Erden die 
Wohltaten seitens der Besucher verdiente. 

Zu dem letzten mit iwtj beginnenden Aus
druck siehe die Parallelen Edel , ebenda § 29, 

wo unter C auch die Endung (J (j statt w der 
3. pers. plur. des alten Perfekts besprochen wird. 

1 Man erwartete bei ihm auch eine andere Schreibung, 
den Vogel auf der Tragstange, 

2. Das G a b e n v e r z e i c h n i s . 

Die nördlich an die Speisetischszene an
schließende Fläche wurde durch Linien in fünf 
waagerechte Reihen von je zwanzig Rechtecken 
geteilt, und jedes Rechteck erhielt eine schmale 
Unterabteilung für die Zahl der Gaben. Da, wo 
zwei nebeneinanderstehende Nummern einen 
gemeinsamen Bestandteil haben, wird dieser oben 
Uber beide Rechtecke geschrieben und die 
Trennungslinie auf den unteren Teil beschränkt, 
wie bei hitj-t n-t der letzten beiden Salben, erf 
für die beiden Schminken, <iog-t über sw-t und it. 
Bei stp-t trennt man so auch die beiden Deute
zeichen £t und unter ^ ^ cn und fügt 

jedem die Zahl zu. Diese sparsame Art, bei der 
ein zu mehreren Wendungen gehörendes und da
her beim Lesen zu wiederholendes Wort nur ein
mal geschrieben wird, entspricht einer Übung des 
Alten Reiches; wir finden sie allenthalben, wie in 
Gerichtsakten, offiziellen Erlässen und Stiftungs
urkunden. — Zu einzelnen Bestandteilen des Ver
zeichnisses sei bemerkt: 

Die Weihrauchspende wird immer ^ p * Ĵ) 

geschrieben, wobei unentschieden bleibt, ob intr 
&d-t oder sntr h-t zu lesen ist; siehe oben S. 104. 

Bei den sieben Salben wird unterschiedslos 
unter den Namen die gleiche schlanke Vase lie
gend gezeichnet, selbst bei njhnm. — Der hiw-t-
Speisetisch zeigt auf der Platte drei Brote, die 
vielleicht als die gs-w zu deuten sind; eigentlich 
sollte der Tisch ohne Speisen dargestellt sein. 
Die anschließenden Nummern htp njswt und htp 
(njswt) imj wsh • t werden ähnlich wie bei 'Idw II, 
Abb. 46 auf die beiden Spalten verteilt. 

Nr. 18 —hmsj ist | f] ^ ohne ö geschrie
en < 

ben, hei 21 = t-rth <=• < Q) ist das zweite en 
überflüssig, aber Nr. 31 ist ebenso geschrieben; 
das als Wort- oder Deutezeichen verwendete 
runde Brot zeigt unten einen rechteckigen Ein
druck und ist sonst dicht mit Tupfen übersät. 

Die beiden folgenden Nummern beginnen mit 
nms-tn-t; entsprechend den oben genannten Fällen 
sollte es nur einmal Uber beide Rechtecke gesetzt 
sein, wie bei 'Idiv II, Abb. 46, aber es erscheint 

I J ] g sowohl bei 22 wie bei 23. Die an
schließenden Gaben 24—25 erscheinen wie bei 
'Idio als sns e n fij-t und sns diuiio n Sbw. Bei 
Nr. 28 = bd beachte man die Form des letzten 
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Zeichens:^ sitzt auf einem ^3-Beutel mit Innen

zeichnung. 

Nr. 49 ist p D | [| geschrieben; zu 
der Gabe siehe oben S. 105. — Die Aufzählung 
des Geflügels beginnt mit der W-Gans, nicht mit der 
sr, wozu man Giza VI, S. 112 vergleiche. Unter 
die Namen setzte der Zeichner die lebenden, 
nicht die gerupften und gebratenen Tiere, ri und 
trp sind gleich gezeichnet, mit gelbroten Flügeln, 
s-t hat blaue Flügel, s ist weiß, mit blauem Kopf, 
die Taube mnw - t hat blaue ( = graue) Flügel. 

Nr. 64—65 lauten dsr-t — dsr-t iit-t, doch 
wurde das d&r-t nicht über beide Rechtecke ge
setzt, ebensowenig wie das hJc-t in den beiden 
folgenden Nummern; siehe oben S. 105. — Bei 
den Weinsorten dagegen werden die beiden ersten 
und die drei letzten unter irpw zusammengefaßt. 

Wie die Schreibung "j n 1 1 >̂ Ü 5 I I zeigt, ist 
Nr. 73 als Dual, ebs-iuj, zu lesen; vergleiche da
zu den Dual in den Gaben Nr. 12 ivnh-ioj, Nr. 32 
hti-ivj, Nr. 33 nhr-wj, mit Belegstellen F i r t h -
Gunn, Teti pyr. cem. I, 147 f. 

Die vierte Weinsorte ist O ö geschrieben, 
wäre darnach also swnio zu lesen; vergleiche da
zu die Schreibung von swnw ,leiden' Wb. 3, 428: 

Q und O O, auch \ Q % ; ver-
gleiche auch den Topf sivnw ebenda 427. Unsere 
Schreibung begegnet uns ähnlich wieder bei 

'nhm'hr: irpio F i r t h - G u n n , ebenda I, 

S. 94 und Kigmnj: irpw } ebenda I, S. 124. 

Nun wird die Weinsorte sonst in den Gräbern 
und Pyramidentexten | 1 O geschrieben; es muß 

also wohl die Aussprache zwischen dem stimm
haften und stimmlosen s-Laut geschwankt haben; 
siehe oben S. 105. 

Bei nb& und t-nbs wird das Zeichen des 

Baumes j p zugefügt; in den Listen des frü
hen Alten Reiches geschieht das nie, begegnet 
uns aber in der 6. Dynastie häufiger, wie in der 
Grabkammer des Kigmnj, F i r t h - G u n n , ebenda I, 
124 und 'nhm'hr I, 95. 

Mit Nr. 87 = M>f/i enden die Einzelgerichte; 
es folgen 88—94 allgemeine oder zusammen
fassende Angaben. Erst in der 6. Dynastie treten 
dazu als 95 ff. noch weitere Nummern auf, die 
Zeremonien der Totenspeisung nennen oder bei 
diesen zu sprechende Aufforderungen enthalten; 
siehe dazu Giza III, S. 1.11 und 115. Dabei ist 

zu bemerken, daß die angeführten Beispiele aus 
den Opferlisten der unterirdischen Kammern 
stammen. Bei Kijhrptli lauten sie: 

1. Jj Jj ,Das Verwischen der Fußspur', 

2. <=> C~2 I >Das Eintreten in das 
Innere', 

3. CT J ® ,Das Darreichen des Opfers', 

4. wawaa - ,Wasser auf die Hand (ausgießen)', 

5. _ ,Wasserspende', 

6. P §=> c± Weihrauch und Feuer'. 
Nr. 1 ist eine Zeremonie, die mehrfach bei 

der rituellen Speisung des Verstorbenen darge-
stellt wird, wie Giza IV, A ff Abb. 7 

und S. 24, vergleiche III, S. 110 f. 

Nr. 2 war bisher in einer Opferliste nicht 

belegt, begegnet uns aber als '^ji m 

Kees, Re-Heiligtum III, S. 43 bei der großen 
Festdarstellung als Anweisung. 

Nr. 3 heißt wdb ih-t; das Zeichen cz3 ,Ufer
rand' ist rosa gefärbt und mit dunkelroten Punkten 
besät; o ist blau. Die Zeremonie ist einige Male 
bei der Totenspeisung wiedergegeben, so R'wr II, 
Giza III, Abb. 46; hier kniet ein Priester und 
hält beide Hände auf (?) den " Opferkasten; 
die Beischrift lautet j J czd ° ßj vergleiche 
Hnw, S. Hassan , Excav. II, Abb. 196. Zu dem 
Ausdruck vergleiche Wb. 1, 408 j JJ pp̂  
,Opfer darreichen',,opfern'. Doch dürfte an unserer 
Stelle ein besonderes Opfer gemeint sein oder 
eine bestimmte Zeremonie bei dem Darreichen 
eines Opfers. Parallele Inschriften verbinden näm
lich das icdb ih-t mit dem ,Königsopfer', wie 

Kigmnj, F i r t h - G u n n , ebenda I, 124: 

\<Ä}B<=>, 'nhm'hr, ebenda I, 95: ^> J ^ 

=̂ J^ßÖG), Hrmrw, I, 255: | J ^ * ^ ? §j| 
Nr. 4 ist in dieser Form sonst noch nicht 

bekannt; die Zeremonie bezieht sich auf die 
Handwaschung, die vor und nach dem Mahle vor
genommen wurde. 

Nr. 5 und 6 entsprechen den beiden ersten 
Nummern der großen Liste. 

1 Die Zeichen sind so zu lesen oder zu verbessern. 
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ß) Die Nebenbestattungen. 
(Abb. 47.) 

Hinter der nördlichen Kultkammer waren in 
dem schmalen festen Block drei Schächte ausge
spart worden, 714, 714a, 714b; sie sind mit 
Ziegeln verkleidet, obwohl sie einer großen Werk-
steinmastaba angehören; siehe auch den Neben
schacht 754 in 'Idw I, oben S. 90. Schacht 714 
hat eine schmale Sargkammer im Süden seiner 
Sohle, bei 714 a dagegen liegt der auffallend 
große unterirdische Raum im Norden, unter 714 b. 
Wahrscheinlich war hier die Gemahlin des 
Kljhrpth bestattet; denn die Kammer liegt deren 
Scheintür gegenüber, siehe oben S. 110. 

Hier seien auch die ärmlichen Bestattungen 
erwähnt, die im Osten des Grabes liegen. Einige 
von ihnen lehnen sich an seine Front an, andere 
stehen näher der Umfassungsmauer des Pyramiden
hofes. Die meisten Schächte sind mit Werksteinen 
ausgemauert, die wohl von den älteren Nach
baranlagen stammen, andere haben Ziegelver
kleidung. Die unterirdischen Kammern oder 
Nischen liegen teils im Westen, teils im Osten 
der Sohle. S 721 b hat eine kleine Nische im 
Süden und eine Kammer im Westen, 721c einen 
schmalen Sargraum im Süden. S 720 b liegt in 
einem rechteckigen Block aus Bruchsteinmauer
werk mit Ost—West-Längsachse. S 720 und 720a, 
beide mit Ziegelauskleidung, sind dicht neben
einandergebaut und gehören zu einem Grab. 
Südlich davon liegt ein großer rechteckiger 
Schacht mit Ziegelwänden, siehe Taf. 1; vielleicht 
war er ursprünglich durch eine Zwischenwand 
untergeteilt. 

6 . D i e M a s t a b a d e s 'Itj. 

a. Der Bau. 
(Abb. 57.) 

Die Mastaba war nach S 796 die größte in 
der vorderen Reihe, mit 12,60 X 12,30 m größer 
als 'Idiv I und Kljhrpth. Ihr Grundriß ist beinahe 
quadratisch, und diese Form erklärt sich wieder 
aus der Auflösung des Inneren in Kulträume. 
Freilich läßt sich diese nicht so klar erkennen 
wie bei Kljhrpth, da der Bau besonders tief ab
getragen ist. Sein westlicher Teil wurde sogar 
überbaut, siehe oben S. 44; zudem haben sich 
überall späte Bestattungen eingenistet, aber gerade 
diese geben gelegentlich auch einen guten Anhalt 
für den ursprünglichen Verlauf der Mauern; denn 

um Material und Arbeit zu sparen legte man die 
Schächte gerne in Winkeln der Kammern und 
Gänge an. 

Der Eingang zu den Kammern liegt wie bei 
Kljhrpth im Nordosten. Er führt zunächst in einen 
Vorraum, der die Gestalt eines langen Ganges 
hatte, 7 X 1,50 m; von seiner Westwand stehen 
stellenweise noch zwei Steinlagen an. Im Süden 
öffnet sich eine Tür zum Nordostende des Haupt
kultraumes; da wo die Mauervorsprünge des 
Einganges zu erwarten wären, hat sich S 732 
eingebaut. Die nur 1,90 m breite Kammer ist 
langgestreckt, und ihre Westwand wurde von der 
Scheintür gebildet. Diese fand sich nicht mehr in 
situ, aber zwei große Platten aus Tura-Kalkstein 
bezeichnen noch im Boden ihre Stelle. Die da-
hinterliegende breite Ziegelsetzung stammt nicht 
etwa von einem späteren Einbau, man hatte es 
nur für bequemer gehalten, die Hintermauerung 
der Scheintür in diesem Werkstoff durchzuführen, 
statt Bruchsteine zu benutzen; siehe den ent
sprechenden Fall bei Hwfwsnh II, Giza VII, S. 126 
und Taf. 29 sowie bei Mnhbw unten Abb. 83. West
lich der Kultkammer liegt ein rechteckiger, rings
um mit glatten Werksteinen verkleideter Raum, 
der ohne Zweifel als Serdäb anzusprechen ist. 

Im nördlichen Teil der Anlage befand sich 
eine zweite Kultkammer, die wohl auch für den 
Totendienst der Familienmitglieder bestimmt war. 
Man erreicht sie durch einen nur 0,85 m breiten 
Gang, der von dem Nordende des Vorraumes 
ausgeht. Sie war wie bei Kljhrpth Süd—Nord 
gerichtet; ihre Länge betrug 6,40 m, die Breite 
ist nicht mehr zu bestimmen, ebensowenig wie 
die Lage der Tür, die sie mit dem schmalen 
Gang verbindet. 

b. Der Grabherr und seine Familie. 

In den Inschriften nennt sich der Eigentümer 

der Mastaba (jg=i(j 'Itj; und nur aus der unteren 

Zeile des großen Architravs erfahren wir, daß dies 

nur sein Kosename ist: ^- ^ | (j (j. 

Hinter dem ersten Namen sieht die stark abge

bröckelte ZeichengTuppe zunächst wie aus, 

tatsächlich steht aber da, <=> hat nur seine 
'WW, 

obere Hälfte zum Teil verloren. Man verbindet 
rn-f nfr wie rn-f cl meist mit dem vorhergehen
den Namen, wenn es zwischen zwei Personenbe
zeichnungen steht; siehe so Sethe, Nominalsatz 
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Abb. 57. Die Mastaba des 'Itj, Grundriß. 

§ 27, wo er unter anderem in || Jj1—̂  "(J »»« 

1 ~\ f\ das rn-f nfr zu Sndmib zieht. Darnach 

wäre in unserem Falle 'rihwdl der familiäre Name, 

'Itj der offizielle. Aber bei der Veröffentlichung 
der Stele des Hofarztes 'Irj, ÄZ. 63, S. 59 ff. 
wurde nachgewiesen, daß sich eine Verallge
meinerung betreffend die Stellung von rn-f nicht 
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rn-f '1 und rn-f nfr zu dem folgenden Namen zu 
ziehen ist; ebenda ist S. 59 auch die Begründung 
für diesen Wechsel gegeben worden. 1 In Zweifels
fällen muß die Bildung der Namen den Aus
schlag geben; dabei wird man sich in unserem 
Beispiel unbedenklich für 'Itj als Kosenamen ent
scheiden, (j s=> (j ist im Alten Reich einige Male 
belegt, Ranke , PN. 52, 29, siehe auch Anm. 1 
dieser Seite, wohl von (j s—> (j (j nicht zu trennen, 
das am Ende der Periode und im Mittleren Reich 
auftritt, ebenda 52, 30. ^- ^ j \ war bisher noch 
nicht nachgewiesen; man kennt getrennt fnh, 

Ranke , ebenda 62, 19 und ^ | j^, | ^ j ,̂ 
88, 14; XXI. — aber die Verbindung beider 
Worte fand sich nicht, sie erinnert an das 'nh 
wdl inb. — 'Itj führt folgende Titel an: 

1 ^=gffl ,Der hrj-tp des Königs', 

2. "̂ ĵ  ^ [P| ,der Richter und Vorsteher der 

Schreiber', 

3. ^ ^ = ° ,der Schreiber der Ur

kunden des Königs in (dessen) Gegen
wart', 

4- ^ Ĵ Sf̂ JLH 'der V°ü dem »roßen 

Gott Geehrte', 
5- q y \sl> j f s 'd e r v ° n ° s i r i s G e e h r t e <' 
e- \ y ^ \ sl^Jk , d e r v o n p t a t Geehrte'> 

Titel 1 und 3 sind die einzigen, die immer 
wieder genannt werden, als spielten nur sie in der 
Tätigkeit des Grabherrn eine Rolle; nur einmal 
wird nach ihnen 2 = sib imj-rJ ss-w angeführt. 
Nr. 1 bezeichnete an sich eine ziemlich hohe 
Stellung, die Sethe, Urk. I, 250 über der des 
sib ed-mr steht. 

1 Zu ganz einwandfreien Fällen wie Capart, Eue de 
tomb. Taf. 11 S « — ^ | p ^ ~ S | = q vergleiche 
auch oben S. 51 die Scheintür des Hwfwdjnf'nh, wo rn-f 
nfr und rn-f c) immer vor den Namen steht, ebenso 
S. Hassan, Excav. III, S. 124: n Itf ™ j f ^ IT 

Blh 4 

Mitglieder der Familie des 'Itj werden auf 
dem großen Architrav genannt: 

1. 2̂ =̂̂ ^̂ ^̂  .Seine Ge
mahlin, die Königsenkelin Mrwki1. — Der Name 
ist vielleicht mrj-wj kij zu lesen = ,Mein Ka liebt 
mich', siehe Ranke , PN. 162, 11. 

2. ^ ^ ßi \ J J \ ,Der Königs-Edeling1 

'Ibbj'. Er steht auf dem Architrav hinter dem 
Ehepaar und ist gewiß identisch mit dem: 

^ W h J J h ,sein ältester Sohn 'Ibbj', 
der auf dem Scheintürpfosten seinem Vater 
räuchert. Zu dem im späten Alten Reich häufigen 
Titel spSs njswt vergleiche Giza VII, S. 27 f. Die 

Scheintür eines (| J (j J wurde westlich von 
'Itj in Schacht 817 verworfen gefunden und es 
wäre zu erwägen, ob es sich um die gleiche Person 
handelt; doch geht es wohl nicht an, in 'Ibib 
nur eine andere Sehreibung von 'Ibbj zu sehen, 

wenn im Grabe des 'Itj immer nur (j J J n 
vorkommt. 

3. < ^ * 3 _ _ | | p »Seme Tochter HnwtSn'. 
Die Ergänzung des Namens kann als gesichert 
gelten. Seine Trägerin steht dicht vor 'Ibbj und 
ist Avohl dessen Tochter, nicht die des 'Itj. 

4. Q J J j\ 'Ibbj ist wie Hnwtsn in viel 

kleinerem Maßstab gezeichnet und steht hinter 
dem Sohne des 'Itj; er wird der Enkel des Grab
herrn sein, nicht ein Sohn, da sonst Brüder den 
gleichen Namen trügen. 

e. Darstellungen und Inschriften, 

a) Der Architrav über dem Eingang. 
(Abb. 59 und 22 a.) 

Der auffallend große Architrav von 2,64 m 
wurde in zwei Stücken verworfen gefunden; er 
muß von dem Eingang der Mastaba stammen, 
denn für die Scheintür in der Westwand des 
Hauptkultraumes ist er zu lang; dieser selbst hat 
eine Breite von nur 1,90 m. Die zweizeilige In
schrift lautet: 

1 Die Lesung der spärlichen Zeichenreste ist unsicher; 
sie waren nach einer der Kopien auch (s\-f) imSw gedeutet 
worden. 



Abb. 58. Die Mastaba des 'Itj, die Scheintür. 
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sei gnädig und gebe, und Anubis an der Spitze 
der Gotteshalle, der in Wt wohnt, der auf seinem 
Berge ist, der Herr des herrlichen Landes sei 
gnädig und gebe, daß er begraben werde auf 
dem Friedhof des westlichen Gebirgslandes, in 
sehr hohem Alter (geehrt) bei dem großen Gott, 
der Schreiber der Urkunden des Königs in (dessen) 
Gegenwart, 'Itj'. 

König sei gnädig und gebe, und Anubis sei gnädig 
und gebe, daß er wandele auf den schönen 
Wegen des Westens, auf denen die Ehrwürdigen 
wandeln, der Schreiber der Urkunden des Königs 
in (dessen) Gegenwart, 'nhiodl, mit seinem schönen 
Namen 'Itj'. 

Am linken Ende der Zeilen ist 'Itj mit Mit
gliedern seiner Familie dargestellt, die ganze 
Gruppe stehend. Das ist für einen Architrav ein 
ungewohntes Bild; meist sitzt der Grabherr an 
dieser Stelle allein oder mit seiner Gemahlin. Am 
Ende des Alten Reiches aber wird diese Über
lieferung häufig durchbrochen und in manchen 
Fällen nimmt eine Familiendarstellung sogar die 
ganze Fläche ein, wie bei äsmio, oben Abb. 6, 
oder bei Hnjt, Giza VII, Abb. 102. — 'Itj steht 
an erster Stelle, den langen Stab in der linken 
Hand; er trägt den weiten Wadenschurz, Hals
kragen und kurze Perücke; ein Vorsprung unter 
der linken Achsel soll vielleicht die fette Brust 
des Alters andeuten. Eine senkrechte, von Rillen 
eingefaßte Zeile vor der Figur gibt den Titel 

und den Namen des Verstorbenen an: 

hrj-tp des Königs, der Schreiber der Urkunden 
des Königs in (dessen) Gegenwart, der Richter 
und Vorsteher der Schreiber 'Itj'. 

Hinter ihm steht seine Frau Mrwkl-} sie um
armt ihren Gemahl nicht, wie das gewöhnlich 
dargestellt ist, sondern legt die linke, dem Be
schauer entferntere Hand auf dessen rechte 
Schulter. In gleicher Weise scheint der Sohn 'Ibbj 
seine Hand auf die Schulter seiner Mutter zu 

legen; sein linker Arm ist gekrümmt, wie auch 
beim Halten des großen Stabes, aber für letzteren 
war kein Raum vorhanden, auch erscheint er nicht 
tiefer unten, so daß die Armhaltung nur in der 
angegebenen Weise erklärt werden kann, wenn 
auch die Hand auf der Schulter der Mutter nicht 
mehr deutlich zu erkennen ist. Diese Art, die 
verwandtschaftliche Verbundenheit auszudrücken, 
begegnet uns bei Kindern häufiger, bei Erwach
senen bildet sie eine Ausnahme; auf unserer 
Abb. 18 hält der Sohn des Hwfwdjnf'nh seine 
Hand an den Oberarm des vor (neben) ihm sitzen
den Vaters. — Der rechte Arm des 'Ibbj ist 
ebenfalls gebogen, die Hand muß also an der Brust 
liegen, keinesfalls kann sie herabhängen, sonst 
müßte sie an der tieferen, nicht verwitterten 
Stelle erscheinen. Rechts und links der Figur 
sind in wesentlich kleinerem Maßstab Sohn und 
Tochter des 'Ibbj abgebildet; vor dem Namen des 
ersteren stand vielleicht unter dem Ellenbogen 

des Vaters ein ,sein Sohn'. 

ß) Der zweite Architrav. 
(Abb. 60.) 

Von einem wesentlich schmaleren Architrav ist 
nur die linke Hälfte erhalten; sie zeigt bloß eine In
schriftzeile und an deren Schluß den Namen mit 

J als Schriftlichen: | • • J T j ^ ^ > 

(j g = (j ,. . . als ein von Osiris Ge
ehrter, der hrj-tp des Königs, der Schreiber der 
Urkunden des Königs in (dessen) Gegenwart, 'Itj'. 
Vielleicht enthielt der Anfang die Formel: ,Der 
König und Anubis seien gnädig und geben, daß 
er begraben werde . . .' Damit erklärte sich das 
m imihw ,als ein Geehrter' am besten. Eine 

Schwierigkeit bietet nur das mp zu Beginn des 
Bruchstückes. Zu der alten Fassung des Gebetes: 
,in sehr hohem Alter' paßt es nicht, aber viel
leicht wurde die jüngere benutzt: m is-f n hrj-
ntr; das wird zwar gewöhnlich (j | —̂̂  55==*~ 

geschrieben, wie oben Abb. 41 auf dem Sarg des 

'Idw II, aber es ist auch (j | _L̂ J möglich, 
wie Capar t , Rue de tomb. Taf. 102, und das 
könnte für unseren Fall passen; zu dem darauf 
folgenden in imihw siehe die Sarginschrift des 



Abb. 59. Die Mastaba des 'Itj, großer Architrav. 
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Kljm'nh, Giza IV, Taf. 2. Zu der Ergänzung allein 

paßten auch die Spuren R J — ] \ ror |||p — 
Der Architrav stammt gewiß von der Scheintür 
des im Süden gelegenen Kultraumes; bei dessen 
Breite wäre die vorgeschlagene Ergänzung möglich. 

Y) Die Scheintür. 
(Abb. 58 und Taf. 22 b.) 

Das breite flache Stück aus Tura-Kalkstein 
mißt 0,90 X 1,40 m und trägt Darstellungen und In
schriften in vertieftem Relief. Bei der Auffindung 
zeigten sich noch an zahlreichen Stellen Reste 
einer ziemlich starken Putzschicht, mit der ur
sprünglich die ganze Fläche überzogen war; sie 
füllte zum Teil die Vertiefungen der Figuren und 
Hieroglyphen aus. Der Eindruck war also von 
dem heutigen nicht unwesentlich verschieden. 
Farbspuren waren nicht mehr zu erkennen. 

Auf der Scheintürtafel ist die Speisetisch
szene wiedergegeben; sie wird oben durch eine 
von Rillen eingefaßte Inschriftzeile abgeschlossen: 

Darstellung läßt deutlich die späte Zeit erkennen. 
Der Grabherr sitzt vor dem Tisch und langt mit 
der rechten Hand nach den Broten, während er 
mit der linken eine Salbvase zur Nase führt; das 
ist in Giza selten und nur am Ende des Alten 
Reiches belegt, wie bei 'Irj, ÄZ. 63, Taf. 2. Die 
Brothälften haben ihr Aussehen verloren und 
ähneln Palmblättern, die Wünsche für das Mahl 
stehen nicht mehr rechts und links des Tisch
untersatzes, sondern über den Broten und rechts 

neben ihnen: Ö^Ö^IF^Ö'^ u n d ^, | | . Das 
psn ist wie oft in späten Beispielen ausgelassen, 
vergleiche Giza VII, S. 248, und $ steht für 
Auch ist das Waschgeschirr dicht vor den Füßen 
des Speisenden für die späte Zeit bezeichnend. 

Die Inschrift des unteren Architravs lautet 

J)>f*!JL°HH -Der bei Ptah ge-
ehrte 'Itj'. Das imihw hr Pili als alleinstehende 
Bezeichnung ist auffällig. Da 'Itj weder ein 
Priestertum des Ptah bekleidete noch in seinen 
Ämtern eine besondere Beziehung zu dem Gott 
aufweist, kann man nur annehmen, daß im aus
gehenden Alten Reich Ptah auch in Giza eine 
Rolle im Totenkult spielte; wir finden an gleicher 

Stelle ein (j ^ ^ ^ | g bei 'Ilm, 
der später als die 6. Dynastie ist, siehe Giza VII, 
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Giza VIII. 

Abb. 107 und vergleiche die ganz späte Schein
tür des Whi mit wiederholtem imihw hr Pth-Skr 
S. Hassan , Excav. V, S. 256. 

In der Nische unter dem Rundbalken werden 
durch Rillen die beiden Flügel der Holztür ange
deutet, die mit Riegeln geschlossen sind. 

Die Beschriftung der i nne ren Pfosten läßt 
die sonst übliche Entsprechung vermissen, links 
stehen nur Titel des Toten, rechts ist ein Totengebet 

aufgezeichnet. Links: ^ ~ ^ n © ° 

Königs, der Schreiber der Urkunden des Königs in 
(dessen) Gegenwart, der bei dem großen Gott Ge
ehrte 'Itj'. 

1 u u § (] = (),Der König 

sei gnädig und gebe, und Anubis, der auf seinem 
Berge ist, sei gnädig und gebe, daß er geleitet 
werde von seinen Ka's auf den prächtigen Wegen, 
'Itj'. Der erst seit der 6. Dynastie belegten Wen
dung Sms-tw-f in ki-w-f folgt gewöhnlicher hr wi-wt 
nfr-wt; aber die wi-iot dsr-wt sind mit diesen 
identisch, sie wechseln auch in der Formel ssm-
tiv-f in ki-w-f ,Möge er von seinen Ka's geführt 
werden', vergleiche F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I, 
S. 122, Anm. 2. Auch folgt nach beiden Ausdrücken 
,auf denen die Ehrwürdigen wandeln', und wo sie 
im gleichen Gebete auftreten, sind nicht verschie
dene Phasen in den Begräbnisriten gemeint, es 
liegt nur eine andere Bezeichnung der gleichen 
Vorgänge vor, wie Capar t , Rue de tomb. Taf. 11: 

^ p M A W A ,(Osiris sei gnädig und verleihe,) daß 

er wandele auf den schönen Wegen, daß er be
gleitet werde von seinen Ka's, daß seine Urkunde 
von dem Gott angenommen werde, daß er geführt 
werde auf den prächtigen Wegen, auf denen die 
Ehrwürdigen wandeln'. 

Am Ende der Inschriften ist der Grabherr 
dargestellt, in weitem Schurz und kurzer Perücke, 
den Stab in der einen, das Szepter in der anderen 
Hand. 

Von den ä u ß e r e n Pfosten trägt der nörd
liche die Inschrift: 

^ A A "^^^nll^ '^er ^ ö n ' £ s e i gnädig und 
gebe, und Anubis auf seinem Berge 
sei gnädig und gebe', 

© ffi -̂ĝ- jf < = > daß er wandele auf den 

schönen Wegen', 

A ̂  ° - q P J^ll ' u n d d a ß d e r ^"esten *nm 

seine Hände entgegenstrecke', 

der Opferstiftungen gemacht und ein 
würdiges Alter durchlebt hat', 

q y \ \ ^ \ ' d e r E h r w u r d i g e • 

Die beiden Bitten, die auf wi-wt nfr-tvt fol
gen, sind erst seit der vorgeschrittenen 6. Dynastie 
belegt. Das Westgebirge ist als Person gedacht, 
die den Verstorbenen bewillkommnet. Auf dem 
Gewände der Tür, die vom Schacht des Mrrwki 
zu der Sargkammer führt, beginnt die auf beiden 
Seiten ostwärts gerichtete, aber West—Ost ver-

tafende Inschrift % , f a \ t ° U l t ° 

kommen, Willkommen! spricht der schöne Westen, 
wobei ihre Arme (sich ausstrecken) zu dem Erb
fürsten und Grafen . . . Mrj'; F i r t h - G u n n , 
ebenda I, 143. 

Die folgende Wendung m irj htp • t ist mehr
fach gerade in der Erweiterung der^Ä|>/-/-Formel 
belegt, wie M. M. D 40. Der Sinn des Wunsches 
ist, daß der Verstorbene zur Nekropole komme 
als einer, für dessen Weiterleben im Jenseits 
durch Opferstiftungen Vorsorge getroffen wurde; 
siehe ausführlicher Giza VII, S. 208 f. Das an
schließende sbj imih, daß auch sonst gerne dem 
irj htp-t folgt, fügt einen verwandten Gedanken 
hinzu: imih besagt, das das Alter in Ehren er
reicht wurde, wobei in diese Ehren auch die 
Belohnungen einzuschließen sind, und unter diesen 
dürften die Zuwendungen für das feierliche Be
gräbnis und den Totendienst nicht fehlen. Haupt
sächlich soll aber zum Ausdruck kommen, daß 
der Empfang durch den Westen erst nach einem 
sehr langen Leben, im hohen Greisenalter er
folgen solle. So entspricht das sbj imih am Ende 
der mit hpj-f beginnenden Bitte dem iiwj-w nfr 
wr-t m imihiv .. . als Schluß der Formel krs-tw-f. 

9 
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Der linke äußere Pfosten bringt die Bitte um 
das Totenopfer: 

gnädig und gebe, und Osiris an der Spitze 
von Busiris sei gnädig und gebe, daß ein 
Totenopfer dargebracht werde dem bei dem 
großen Gott Geehrten 'Itj'. 

Am Ende der Zeilen steht wie bei den 
inneren die Figur des Grabherrn, auf dem linken 
äußeren räuchert vor ihm sein in kleinerem Maß
stab dargestellter Sohn: ^ jjj J] J J |j. Er 

faßt das Becken mit der rechten Hand und lüftet 
den Deckel mit der linken; zu dieser Armhaltung 
bei linksgerichteten Figuren siehe Giza V, S. 37, 40. 

8 ) Vom Gewände des Einganges. 
(Abb. 61, Taf. 23 a.) 

Der Kalkstein-Block Taf. 23 a, jetzt im Kunst
historischen Museum Wien, ist 0,63 m hoch und 
seine untere Breite beträgt 0,86 m. Die schräge 
Vorderseite muß von der Böschung einer Wand 
stammen; eine solche ist in den Innenräumen 
nicht möglich, sie findet sich nur an den Außen
seiten des Baues, und für bebilderte Stücke 
kommt dabei hier allein das Gewände des Ein
ganges in Frage, wie bei Mrjib, Klnjnjswt I und 
Smtp, Giza II, Abb. 11, 15—16, 25. 

Da die Schräge bei unserem Block links liegt, 
kann er nur von der südlichen Wand stammen. 

In der Mitte der Fläche ist die Speiseliste 
angebracht, rechts steht in zwei senkrechten Zei
len eine Inschrift, die eine Rede des Grabherrn 
enthält, links sind untereinanderstehend die gaben
bringenden Vertreterinnen der Stiftungsgüter 
wiedergegeben. Bei der Schräge der linken Seite 
und dem senkrechten Abschluß des Opferver
zeichnisses auf der rechten mußten sich die Flächen, 
auf denen die Bäuerinnen dargestellt sind, all
mählich verbreitern. In dem obersten Felde ist 
kaum Raum für die Figur und den Namen, und 
erst in dem dritten fehlt jede Beengung. 

Bei dem Versuch, das Bild wiederherzu
stellen, leisten uns die Rechtecke der Speiseliste 
gute Dienste; ihre waagerechten Reihen enthalten 
je 10 Gaben. Unser Bruchstück endet unten mit 
der sechsten Reihe, und da auf jedes Feld, das 
die Dörflerinnen einnehmen, etwas weniger als 
zwei Reihen der Speiseliste kommen, läßt sich 

der obere Abschluß errechnen. Es ergibt sich, 
daß über der obersten Figur, von der nur das 
untere Drittel erhalten ist, keine weitere Bäuerin 
stand, also nur ein schmaler Block von ungefähr 
16 cm Breite fehlt. 

Ebenso läßt sich nachweisen, daß im unteren 
Teil nur die vierte Figur zu ergänzen ist, von 
der der Name und die Gaben über dem Korb 
erhalten sind. Die Nummer der oben rechts vor 
ihr stehenden Speise der Liste ist msio-t = 63. 
Nehmen wir an, daß die Entfernung vom oberen 
Korbrand bis zu den Füßen wie bei den oberen 
Figuren etwas weniger als zwei Reihen des Ver
zeichnisses entspricht, so ergäbe sich als letzte 
Nummer noch Uber ihrer Standfläche 83; das 
wäre ewg-t, womit die Aufzählung nicht schließen 
kann; man erwartete eher eine neunte Reihe; 
denn 93 oder 94 Bestandteile sind nicht selten; 
siehe Giza II, S. 96. Diese Reihe hätte rund 
4 cm tiefer gereicht als die unterste Bäuerin. 
Wie man einen Ausgleich geschaffen hat, ist nicht 
auszumachen, vielleicht durch eine Beischrift unter 
den Figuren. Jedenfalls aber war nicht noch eine 
fünfte Dorfvertreterin dargestellt; man hat sich 
vielmehr offenbar bemüht, das vierte Feld stark 
zu verlängern, indem man den Namen über den 
Inhalt des Korbes statt vor die Figur setzte. 
Wäre ein fünftes Feld vorgesehen gewesen, so 
hätte man eher eine Verkürzung des vierten ein
treten lassen, da unter ihm nur wenig mehr als 
e i n e waagerechte Reihe der Liste übrig war. 

Mit den Bäuerinnen und der Liste kann die 
Darstellung auf dem Gewände unten nicht ab
geschlossen haben. Zunächst ergibt sich so nicht 
die verlangte Höhe, auch wenn wir einen breiten 
unbebilderten Sockel annehmen. Zudem lassen 
sowohl die Opferliste wie der Inhalt der Inschrift 
die Figur des Grabherrn erwarten; wir werden 
uns ihn über dem Sockel zu ergänzen haben, 
rechts unter der Inschrift, wahrscheinlich am 
Speisetisch sitzend, über dem das Speiseverzeich
nis seine rechte Stelle hätte. Die Speisetischszene 
begegnet uns auf dem Gewände des Einganges 
sonst nur in früherer Zeit, wie Giza I, Abb. 23b, 
II, Abb. 15—16, 25; aus dem späteren Alten 
Reich fehlen Belege, aber möglicherweise hat 'Itj 
die Sitte wieder aufgenommen. Das wäre nicht 
verwunderlicher als das Anbringen der Speiseliste 
ohne den Grabherrn am Opfertisch, denn das ist 
auch am Ausgang des Alten Reiches nur ausnahms
weise belegt, wie Giza VII, Abb. 32, wo das Ver
zeichnis vor der stehenden Familie angebracht ist, 
ähnlich auf dem Westabschnitt Feldphoto 2342. 
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Die Stiftungsgüter. 

Die Dörfer werden alle durch Bäuerinnen 
vertreten, obwohl keiner der Namen weiblich ist. 
Das kann als bezeichnend für das spätere Alte 
Reich gelten, das den Wechsel von männlichen 
und weiblichen Figuren aufgibt und die Güter 
alle als Feminina bebandelt, da sie zusammen als 

die Q r - — | oder ® bezeichnet werden. Ebenso hatte 

man unterdessen die Einheitlichkeit in der Wieder
gabe der Bäuerinnen aufgegeben. In alter Zeit 
tragen sie alle den runden Korb mit breiter Stand
fläche wie unsere dritte Vertreterin; später aber 
wechselt die Form der Körbe, wie beispielsweise 
bei Ssmnfr III, Giza III, Taf. 4. Auch war es 
früher immer die dem Beschauer entferntere Hand, 
die den Korb stützt, wie etwa Meydum and 
Memphis, Taf. 20, Giza II, Abb. 20. Dann aber 
wechselt man oft die Arme, wie Mur ray , Saqq. 
Mast. Taf. 9—10, 12, Steindorff , Ti, Taf. 114— 
115, Giza III, Taf. 4. Auf unserem Bild trägt 
die Bäuerin Nr. 2 den Korb in alter Weise und 
hält den Milchkrug in der herabhängenden rechten 
Hand, Nr. 3 dagegen verwendet die Hände um
gekehrt. 

Die Figuren und Namen sind in erhöhtem 
Relief gearbeitet; die Ausführung läßt viel zu 
wünschen übrig, auch wenn man die Kleinheit 
der Bilder und den Umstand in Betracht zieht, 
daß die Farben manche Mängel verdecken konnten. 
So sind beispielsweise die den Korb stützenden 
Arme zu kurz geraten, und die Hand von Nr. 2 
ist dabei unförmlich. 

Der Name des ersten Gutes ist nicht voll

ständig erhalten, er endet auf @, das viel

leicht mit dem Giza III, S. 83 besprochenen 

' ^ j t , zct=- @ identisch ist und teils 

selbständig, teils in Verbindung mit Personen
namen auftritt. Das Fehlen des femininen t in 
unserem Beispiel ist freilich auffällig; sollte das 
bei irw-t ,Kornabgabe' ebensowenig wie bei irw 
,Viehabgabe' geschriebene <=> aus einem ^ der 
hieratischen Vorlage verschrieben sein? Über jS2>~ 
ist der Rest eines Zeichens zu sehen, dessen Er
gänzung ungewiß bleiben muß. 

Das zweite Gut heißt ( j s f ^ *äb* \* 

•Y ® ,Horus von Min will, daß Ddkh-C lebe'. 

Das ist eine Bildung, die auch in Personennamen 

belegt ist, wie © * W ' D e r G o t t 

Wh will, daß er lebt', Ranke , PN. 156, 4, 

(q̂ QI ° | \ >Ptah will> daß
 MrJJr' lebt'> 

ebenda 12. Von Dorfnamen dieser Art siehe 
unter anderem Murray , Saqq. Mast. Taf. 9: 

Das mittlere Zeichen im Königsnamen unserer 
Dorfbezeichnung ist nicht deutlich; aber es kann 

nur H sein = (̂®ff L-T^ des Asosis; sonst käme 

etwa noch (̂ ® l ÛJ = Phiops II in Frage, jedoch 

ist das Zeichen sicher kein ^ , ebensowenig wie 

etwa ein^ aus LjJ| = Nr. 72 der Liste in 

B u r c h a r d t - P i e p e r , Handbuch der äg. Königs
namen. 

Der folgende Name lautet (f̂ Q £ | [ 1 
^ Q. ig) ^ t a h läßt das Leben des Wnis ge

deihen'. In diesem Namen ist wie bei Nr. 2 und 4 

die eigentümliche Reihung der einzelnen Bestand

teile zu beachten: immer steht der Name des 

Königs voran, und es folgt der des Gottes. Das 

ist keiner der Fälle, in denen der Name von 

rückwärts zu lesen ist, F i r t h - G u n n , Teti pyr. 

cem. I, S. 102, Anm. 1: (jCZ} ^ \ Mrj-ntr-

'Issj, f - f " ^ ä'nh-Pth-Mrjjr'. In 

unseren Beispielen sowie in vielen anderen ähn
licher Art läßt sich keine Rücksicht auf die 
Reihenfolge des Lesens der einzelnen Bestandteile 
erkennen. Gesetz ist nur, daß der Name des 
Herrschers, der die Gründung des Gutes veranlaßt 
hat, an erster Stelle steht und ihm unmittelbar 
der Name des Gottes folgt; der Rest ist in der 
regelmäßigen Reihung geschrieben, und die in 
der Schrift hervorgehobenen Namen des Königs 
und des Gottes sind an verschiedenen Stellen 
einzusetzen. — Bei unserer Bezeichnung fragt es 
sich ebenso wie bei Nr. 2 und 4, wie wir fnh zu 
deuten haben. War die Gründung von vornherein 
für den Totendienst des Königs bestimmt, so muß 
§rwd 'nh sich auf das Weiterleben im Jenseits 
beziehen, das durch die Erträgnisse der Stif
tung gewährleistet wird. 

Das letzte Dorf trägt die Bezeichnung 

Cr™ ̂  Ö ̂  ,Horus yon MH wil1' 
daß Wnis lebt'; das Deutezeichen @ fehlt. Der 
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gleichen Bildung Hr Minj mrj !nh . . . begegneten 
wir bei Nr. 2. Das wiederholte Auftreten des 
Horus von Min ist vielleicht nicht ohne Bedeu
tung. Da ein unter- und oberägyptisches Min 
belegt ist und die Neugründungen zum größten 
Teil im Delta zu suchen sind, könnte man schließen, 
daß es sich in unserem Falle eben um das nörd
liche Min handele. Aber Horus konnte an sich 
bei solchen Namenbildungen mit irgendeinem 
seiner Beinamen erscheinen, der keine Beziehung 
zu der Örtlichkeit haben mußte. 

Die Opferliste. 

Der obere Teil der Mittelfläche ist so stark 
verwittert, daß von den ersten drei Reihen des 
Feldes nur mehr wenige Spuren erhalten sind. 
Die Einteilung sah für jeden Gegenstand drei 
Rechtecke vor: in dem größeren stand die hiero
glyphische Bezeichnung, das darunter stehende 
zeigte das Bild der Gabe, in dem dritten wurde 
die Zahl angegeben. Doch hält sich der Zeichner 
nicht immer an diese Anordnung; bei idit zum 
Beispiel steht in dem zweiten Rechteck das Zei
chen \ Z 7 der Portion, in der dritten die Zahl, 
und das Bild des Brotes fehlt überhaupt. Bei 
•rnsiv-t und npi-t wird das Wortzeichen ebenfalls 
ausgelassen, dem Namen ein = ,o der Portion 
zugefügt und die Zahl auf die beiden unteren 
Rechtecke verteilt. 

Im allgemeinen hält sich die Aufzählung an 
das übliche Verzeichnis, doch sind einige Aus
lassungen zu bemerken. Da jede waagerechte 
Reihe zehn Hechtecke enthält, müßte die vierte 
mit Nr. 40 = Jcmhw kmi schließen; doch ist hier 
als letzte Gabe idi-t genannt = Nr. 41; welche 
Nummer übersprungen wurde, ist nicht mehr 
festzustellen. 

In der folgenden Reihe fehlt Nr. 50 = iirt, 
so daß sie mit nnSm = Nr. 52 endet. Die Aus
lassung ist sachlich nicht ganz unbegründet, denn 
es läßt sich eine alte Auffassung nachweisen, 
nach der isr-t nur der Sammelname für die fol
genden Nummern mis-t bis iwf n hi-t ist. So 
steht bei Kij, Giza III, Abb. 17 iir-t Uber den 

Rechtecken ^ ^ ^ _ | ^ _ r j _ ( ] 
und bei H'fhivfw folgt auf ein iir-t 

tri 
nb-t die Nr. 55 = ir. 

Nach nnim nennt unsere Liste iwf n hi-t, 

es ist also | in Wegfall gekommen, und die 

sechste Reihe endet daher mit Nr. 63 = msio-t. 

— Bei dem Geflügel = Nr. 55—59 steht in dem 
oberen Rechteck der Name mit dem lebenden 
Tier als Wortzeichen, dazu ist in dem mittleren 
Rechteck das gerupfte Geflügel auf einem Speise
tisch liegend dargestellt; eine überflüssige Wieder
holung. Die Aufzählung beginnt mit der rJ-Gans, 
wozu man oben Abb. 46 vergleiche; an vierter 

Stelle ist die p <=> statt der p genannt. 

Nr. 61 = i'w-t scheint fehlerhaft geschrieben 

zu sein, das - q gleicht einem ĉ=> |, unter dem 

Q war wohl [] liegend gezeichnet, das stark ver

witterte Zeichen sieht freilich der Hieroglyphe 

für i'-t ,Verwundung' nicht unähnlich. 

Die Inschrift. 

l*¥JL=r= 1̂1-••II 

\ w//, \ « V 1 0 ^ I I - • • 1 1 
1. [Ich war ein] wahrhaft, wahrhaft 1 Geehrter 

bei dem Gott und bei dem König, einer, der 
[das ehrwürdige Alter] durchlebte . . . 

2. . . . was der Gott hif gemacht hat? Ich habe 
die Wahrheit gesprochen und die Wahrheit 
ausgeübt, die [der Gott] liebt . . .' 
Nach dem oben S. 130 Gesagten ist Uber un

serem Bruchstück nur ein Streifen von rund 
16 cm zu ergänzen, da links 6 cm des durch
sei) nittlich 22 cm hohen Feldes erhalten sind. In 
unserer Inschrift stehen in 16 cm zwei bis drei 
Zeichengruppen, zum Beispiel in der ersten Zeile 

® ̂  Jjĵ©, in der zweiten J^p ^ ^. Ergänzt 

man daher den Beginn unseres Textes (J 

y 3̂' S ° ^ S t d e l ' ^ a u m z i e m ^ c ^ ausgefüllt, 
auch scheint ein weiterer Zusatz unmöglich, gram
matisch auch ein pw nach ink, Sethe, Nominal
satz § 12 L. 

Das obere Zeichenende unter stammt viel

leicht nicht von ^7, denn sonst müßte auch die 

Spitze des davor geforderten (j sichtbar sein 2; viel 

1 Zu der Wiederholung von m)c siehe u a. Urk. I, 68 

A IL •Cf ^ f\ 1 ° _ > « > 'k Ä Q ~ . 
2 imih ohne ö ist freilich nicht selten. 
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eher ist J zu ergänzen? — Die Größe der Lücke 
unter sbj läßt sieh noch mit ziemlicher Sicherheit 
angeben; wir müssen zur Ergänzung der daneben 
stehenden Speisenliste noch zwei waagerechte, 
13 cm breite Reihen fordern, und da an der 
rechten Seite der Block ein wenig höher abge
brochen ist, dürfen wir rund 25 cm für den Rest 
der Zeilen annehmen. Das entspricht in der ersten 

Zeile der Länge von Ĵ. ® 1 3 5 ~ • 
Dazu kommt noch die Lücke am Anfang der 
zweiten Zeile in der oben angegebenen Länge von 
zwei bis drei Zeichengruppen. 

Trotzdem ist eine Ergänzung der Lücke nicht 
möglich, zumal in den Reden der Verstorbenen 
eine Wendung mit hsf-t n ntr sonst nicht vor
zukommen scheint. So läßt sich auch nicht be
stimmen, welche der mannigfachen Bedeutungen 
von hsf vorliegt. Nach Wb. 3, 335 f. kann das 
Wort den Sinn von ,abwehren', ,abweisen', von 
,strafen', ,bestrafen' und von ,abhalten', ,verhin-
dern' haben. Nimmt man an, daß ein Negativ-
Satz vorlag, etwa ,ich habe nicht getan Mf-tn 
ntr', so ist die «-Form schwer zu erklären: ,was 
der Gott bestraft hat', man erwartete ,was der 
Gott bestraft' so wie im folgenden ,ich habe die 
Wahrheit geübt, die der Gott liebt'. Doch könnte 
man eine andere Verbalform annehmen: ,das, 
weswegen der Gott straft'. 

Zu den folgenden Wendungen siehe Edel, 
Phraseologie § 30—32. Nach dd-nj und irj-nj 
kann mV-t und mV stehen ,Ich redete recht' oder 
,Tch redete die Wahrheit'; in unserem Falle ist 
keine sichere Spur von c± zu erkennen, 1 aber es 
dürfte wenigstens irj-n-j mV-t gelesen werden, da 
sich sonst mrr-t-ntr schwer erklären ließe. 

e) Der Stein mit der Fluchformel. 
(Abb. 62, Taf. 23 b.) 

Auf einem verworfen gefundenen länglich
rechteckigen Kalksteinblocke ist ungefähr in der 
Mitte durch Rillen ein schmales Band eingefaßt, 
das am oberen Schmalende des Steines beginnt 
und unten ein wenig Uber der Grundlinie abge
schlossen wird. Seine Oberfläche ist besser ge
glättet als die außerhalb der Umrahmung liegenden 
Teile und trägt eine Inschrift in vertieften Hiero
glyphen. Das Stück kann nicht in einer Kammer
wand gesessen haben, sondern wird vom Grab
eingang stammen, worauf auch der Inhalt der 

Abb. 62. Die Mastaba des 'Itj, Stein mit Fluchformel. 

Inschrift weist; vergleiche den ganz entsprechenden 
Block aus Hwfwinb II, Giza VII, Abb. 48 b und 
S. 130 f., und die Inschrift des 'Imjstklj, Giza VI, 
Abb. 82. Der Text lautet: 

Schreiber der Urkunden des Königs in (dessen) 
Gegenwart 'Itj spricht': 

,Jeder Mensch, der einen Stein von diesem 
meinem Grabe des Friedhofs wegnehmen wird', 1 Der Stein ist freilich an dieser Stelle sehr verwittert. 
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Gang zur nordwestlichen Kammer sowie 608 und 
678 innerhalb derselben. Auch die restlichen, 
innerhalb des Blockes der Mastaba liegenden 
Schächte gehören nicht alle zu ihr; so wird man 
669, von Bruchsteinen eingefaßt und nur 1,5 m 
tief, als späteren Einbau anzusehen haben. 

Der Grabherr war gewiß im Schacht 670 
beigesetzt, der jetzt — 4,7 m mißt, ursprünglich 

Abb. 63. Die Mastaba des 'Itj, Krug 
als Beigabe. 

aber über acht Meter tief war. Die Verkleidung 
mit Ziegeln entspricht in dem Werksteinbau nicht 
der Tradition, ist aber im späten Alten Reich in 
ähnlichen Fällen oft zu belegen, siehe oben S. 90. 
Die Sargkammer liegt im Süden der Sohle und 
ist regelmäßig gearbeitet; eigentümlich sind die 
Winkel in der Südostecke. Auf dem Deckel des 
Sarges nahe der Westwand lag das Skelett, wohl 
von den Plünderern dorthin gelegt, als sie die 
Leiche nach Schmuck untersuchten.1 

1 Es handelt sieh nicht um eine spätere Bestattung, 
bei der man die Leiche auf den alten Sarg legte, wie 
S. Hassan, Excav. V, Taf. V. 

,ich werde deshalb mit ihm gerichtet werden 
von dem Gott'. 

(j A <J> ~̂p> J c n bin ein trefflicher 

Verklärter, der seinen Spruch kennt.' 

Die Inschrift gebraucht verschiedene eigentüm

liche Gruppierungen von Zeichen, wie 

•v1 jj , O bei is pn steht statt 

des üblichen ,—. ^ , bei in ntr ist (j rechts 

halb über gesetzt. 
Die Voranstellung der Titel und des Namens 

und dessen Wiederaufnahme durch / in dd-f ist 
die übliche Konstruktion in Reden dieser Art. 
Bei dem Deutezeichen hinter 'Itj ist der abstehende 
Vorbau des Schurzes angegeben. 

Die Formel ir mit nb itj-tjfj ist Edel , Phra
seologie § 7 behandelt worden, wo unter B die 
verschiedenen Belege, alle aus der 6. Dynastie, 
angeführt sind. Bei 'Itj ist der Strich unter i 1 
zu bemerken, der zu Unrecht zugefügt wurde. 

Zu iw-j r icd? hne-f vergleiche ebenda § 12, 
A 2, zu ink Shiu il$,r § 21. Das rh ri-f findet 
sich nach den dort angeführten Belegstellen nur 

bei einem | ^ _ = J 1 < ^ > ^ ^ ) a D e r s a c h l i c h paßt 
der Ausdruck auch zu einem ihw; vergleiche den 
Zusatz zu § 21 auf S. 88: ,Ich bin ein trefflicher 
Verklärter, nie blieb irgendein trefflicher Zauber 
verborgen vor mir.' Wie Edel , § 21 C—F gezeigt 
hat, folgen solche Sätze nur auf die Formeln, 
die den Grabfrevlern eine Strafe androhen oder 
die denen Belohnungen versprechen, die sich des 
Wohlverhaltens befleißigen. Der Hinweis, daß 
der Grabherr nun ein Verklärter und ein mit 
wirksamen Sprüchen Ausgestatteter sei, soll der 
Befolgung seiner Wünsche Nachdruck verleihen. 

d) Die Bestattungen. 
Innerhalb der Mauern der Mastaba fanden 

sich sechzehn Grabschächte. Die meisten von 
ihnen sind einwandfrei spätere Raubgräber, wie 
die im Süden neben der Haupt-Kultkammer lie
genden 715 c, 715 a, 716, 717, ebenso die nörd
lich anschließenden 715 b, 731, 732; ferner 685 
am Nordende des Vorraums, 1 672 in dem schmalen 

1 In dem Grabraum von S 685 fand sich eine Holz
kopfstütze in Form eines rechteckigen dickeren Brettes mit 
v—^-Einbuchtung an der Oberseite, ähnlich E n g e l b a c h , 
Harageh, Taf. 8, Nr. 1. 
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Dicht an den Schacht 670 ist im Süden 1 ein 
zweiter Ziegelschacht gebaut, jetzt nur — I m 
tief; er hat keine Sargnische und es muß unge
wiß bleiben, ob er etwa das Begräbnis eines 
kleinen Kindes aus der Familie des 'Itj enthielt 
oder zu den seichten Schächten zu zählen ist, 
die vielleicht Beigaben enthielten, siehe Giza VII, 
S. 232. Westlich davon liegt S 667 mit Grab
nische im Westen; möglicherweise gehörte er 
einem Angehörigen des 'Itj. 

Im Schutt der Mastaba kam von Grabbei
gaben eine schlanke, weißliche Flasche aus Ton 
zutage, mit trichterförmigem Hals und dicker 
runder Lippe. Zu der Form vergleiche Engel 
bach, Harageh, Taf. 32—33, Old Kingdom and 
First Intermediate Pottery, Nr. 88 ff. Lt.-Red, 
Buff Slip; entsprechende Formen aus Pe t r i e , 
Sedment, Nr. 90 sind ebenda Taf. 33 angegeben; 
siehe unsere Abb. 63 und Taf. 8 b. 

Das Scheintürfragment des Tls-t. 

(Abb. 61 und Taf. 23 c.) 

Im oberen Schutt des Schachtes 670 lag in 
einer Ecke ein Bruchstück der Scheintür der 
Tls-t, siehe Feldphot. 535. Man hatte es offenbar 
nach der Plünderung des Grabes in den halb
gefüllten Schacht geworfen, wie etwa die Schein
tür des 'Ihiv in den Schacht des Ssmnfr III, siehe 
Giza VII, S. 251. Zur Bedeckung des Schachtes 
dürfte man das kleine Relief nicht benutzt haben, 
zumal der Eigentümer der großen Mastaba nicht 
auf Raubgut angewiesen war. 

Das Stück besteht aus der Tafel und dem 
unteren Architrav und war nicht gesondert ge
arbeitet, sondern gehörte zu dem aus einem 
Stein bestehenden Mittelteil einer Scheintür, wie 
die Ansätze der Pfosten unter dem unteren Archi
trav beweisen, Phot. 519. 

Die Scheintür gehört einer Frau 
CD— 

Tls-t. Was der bei Frauen im Alten Reich öfter 
belegte Name bedeutet ist unsicher; tls2 ,binden', 
,knüpfen' wird in späterer Zeit häufig in der 
Verbindung mit pr-t ,Same', Nachkommenschaft' 
gebraucht: th + Gottesname + pr-t ,Der Gott N. N. 
möge Nachkommenschaft verleihen (eigentlich 
anknüpfen)'; siehe Ranke , PN. S. 393f. Wahr
scheinlich ist der Gottesbeiname tls-w, der uns 
im Alten Reich begegnet, schon in diesem Sinne 

zu verstehen 1: Nj-siv- tls-io ,Er gehört dem tls-w, 
entspräche dann Nj-siv-Jfdw, Nj-sw-irj-w und ähn
lichen Eigennamen; siehe Giza I, S. 224. Stehen 
tls-w2 oder tls-t allein, so könnte bei gleicher 
Bedeutung des Verbums nur ein Passiv vor
liegen: der ,Angeknüpfte', das heißt: das der 
Familie neu hinzugefügte Mitglied. Tls-t bezeich
net sich als: 

; L . Q , Königsenkelin', 

| ,Priesterin der Hathor', 

(ĵ J^I^ ® | ,bei dem großen Gott geehrt'. 

Die breite und niedrige Tafel zeigt links die 
Speisetischszene, an die sich rechts eine Speise
darstellung anschließt; beide Teile werden durch 
eine oben waagerechte Zeile zusammengehalten. 
Die Gestalt der Tafel und die Art der Bebil
derung weisen ebenso wie die Ausführung im 
einzelnen schon ganz auf das späte Alte Reich. 
Da ist zunächst die auffällige Wiedergabe der 
Verstorbenen zu beachten. Ihr rechter Unterarm 
ist ein wenig über dem Oberschenkel erhoben; 
in den entsprechenden Darstellungen soll meist 
damit angedeutet werden, daß die rechte Hand 
nach den Brothälften langt. Tls-t streckt aber 
auch den linken Arm nach ihnen aus, die Spitze 
der Hand liegt nahe am Rande des Opfertisches. 
Es sieht also aus, als wolle die Dargestellte mit bei
den Händen zugreifen, aber es liegt wohl ein Fehler 
des Zeichners vor. Bei rechtsgerichteten Figuren 
ist in der Regel der dem Beschauer entfernter 
liegende Arm gebogen und seine Hand liegt an 
der Brust, bei dem Manne geballt, bei der Frau 
ausgestreckt. Nur selten senkt man den Arm und 
läßt die Hand bequem auf dem Knie ruhen, wie 
Giza I, Abb. 63 und S. 251, VI, Abb. 58. Dadurch 
ergab sich eine ungewöhnliche Überschneidung 
der Arme. 

Unser Zeichner aber wollte wohl nur Tls-t 
den in der Bildtiefe liegenden Arm ausstrecken 
lassen, weil das für die ägyptische Zeichenweise 
entsprechender wrar; er setzte sich dabei über 
die Regel hinweg, daß der Essende nur die rechte 
Hand benutzen solle; siehe Giza V, S. 162f. Der 
rechte, im Vordergrunde liegende Arm durfte 

1 Also über der Sargkammer von S 670 liegend. 
2 Für die Lesung tis statt ts siehe Edel , Phraseologie, 

§ 4713. 

1 Wenn nicht schon die Bedeutung tls-w = „Herr" 
vorliegt, wie wohl in dem Namen ans dem Mittleren Reich 

PN. 142, 2: £|^^,"7i "Ptah ist unser Herr''-
a So die ältere männliche Form des Eigennamens, wie 

Giza I, S. 254, die jüngere Tlsj siehe Urk. I, 152, 14. 



Abb. 64 Bruchstück der Scheintür der Tts-t. 
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nun nicht gebogen und die Hand nicht an die 
Brust gelegt werden, der Überschneidung des 
Körpers wegen. So liegt auch entsprechend bei 
linksgerichteten Figuren der linke Unterarm 
immer über dem Oberschenkel, siehe zum Beispiel 
Giza III, Abb. 9 a—b und 17. Eigentlich sollte er 
da fest aufliegen, aber oft ist, wie in unserem 
Falle, ein kleiner Zwischenraum gelassen, was 
freilich ganz gegen die Wirklichkeit verstößt. 

Den linken Oberarm hat der Steinmetz über
haupt nicht angegeben, der Unterarm scheint aus 
dem Körper zu wachsen; 1 ebensowenig sind Haar
tracht und das Gewand angedeutet. Aber gerade 
beim Tiefrelief fanden sich Mittel und Wege, 
solche Nachlässigkeiten bei der endgültigen Fertig
stellung verschwinden zu lassen. Vor der Bema
lung erhielt es in der späteren Zeit oft einen 
dicken Stucküberzug, der wie bei Spsj, Giza VI, 
Abb. 62 und S. 176 die Vertiefungen nicht nur 
ausfüllen, sondern auch über sie hinausreichen 
mußte. So konnte durch Modellieren in der 
Stuckschicht und durch die Farben die nur im 
Umriß ausgehauene Figur vollkommen ergänzt 
werden. 

Bei dem Bilde des Sitzenden zeichnet man 
die Unterschenkel ähnlich wie bei einer Seiten
staffelung. Auf unserem Bilde aber werden sie 
so stark auseinandergezogen, daß die Füße hinter
einander stehen, also beide vollkommen sichtbar 
sind, während sonst meist die Ferse des linken 
Fußes unter der Wölbung der Sohle des rechten 
erscheint. 

Auch der Speisetisch verrät die späte Zeit; 
die Brothälften liegen mit dem Rücken gegen
einander, die Schnittflächen nach außen, und die 
Tischplatte zeigt an den Enden eine Erhöhung 
wie bei einer flachen Schüssel. Auch ist die 
Beischrift, die die Wünsche für das Mahl ent
hält, nicht mehr in der alten Weise angebracht; 
für die zu groß geratenen Hieroglyphen war 
beiderseits des Tischuntersatzes nicht genügend 
Raum; man rückte daher die ,Tausend an Rindern 
und Tausend an Geflügel' in die untere Reihe 
der anschließenden Speisedarstellung, hl (m)s§ 
und hl (TO) mnh-t sind ausgelassen. 

In der unteren Reihe der Opfergaben steht 
an erster Stelle ein Waschgeschirr, die O-förmige 
Schussel und in sie gestellt der Wasserkrug mit 
gebogener Ausgußrohre und einem gerundeten 
Deckel oder Pfropfen. Dahinter sind zwei spitze 
Brote und ein Bierkrug wiedergegeben, der auf 

1 Siehe so auch die Figuren auf dem Architrav des 
Ulmklj, Giza VII, Abb. 108. 

einem zu großen Untersatz steht. Über ihm ist 
in der oberen Reihe ein zweiter Krug so ge
zeichnet, als ob er das E nur mit der Spitze 
berühre. Daneben scheint eine Gans zu flattern, 
aber es ist das beim Opfer durch Halsumdrehen 
getötete Tier, für dessen wechselnde Wiedergabe 
man Giza VI, S. 46 vergleiche. 

Anschließend stehen zwei Opfertische, der 
eine mit drei konischen Broten, über die ein sehr 
magerer Ochsenschenkel gelegt ist; auf dem an
deren sieht man zwischen zwei Spitzbroten ein 
drittes, das sich nach unten verjüngt, vielleicht 
ist es ein mißratenes Q kmhiv-kml; denn ein Krug 
kommt nicht in Frage. Auf den Broten liegt 
eine gerupfte Gans; ihr Kopf hängt herab, Beine 
und Flügel sind nicht wiedergegeben und sollten 
wohl in Farbe ergänzt werden. 

Bei der Inschrift über der Darstellung beachte 
man die abgekürzte Form des Zeichens tls, das auf 
dem unteren Architrav die normale Zeichnung hat. 

Der Holzsarg aus Schacht 678. 

(Abb. 65 und Taf. 25 b—c.) 

Phot. 731 = Taf. 25 b zeigt den Sarg an seiner 
Fundstelle; an den Schacht schließt sich ein mit 
Kalksteinplatten überdeckter rechteckiger Raum 
an, in dem die rohgezimmerte Kiste aus Syko-
morenholz steht. Die schweren Bretter des Unter
teils sind nicht in der gewöhnlichen Weise auf 
Gehrung geschnitten; an den Enden der Längs
seiten geht die Abschrägung nicht über die ganze 
Dicke der Bretter, sondern beginnt erst nach 
einem Abstand von der Innenseite. In die dadurch 
gebildeten Winkel fügen sich die Seiten der Kopf
bretter an, die wie üblich abgeschrägt sind; siehe 
Phot. 732. 

Bei den besser gearbeiteten Särgen bleibt 
zudem die Gehrung verdeckt, da am oberen Ende 
der Längsbretter Zapfen stehengelassen wurden, 
die in die Enden der Schmalseiten eingepaßt 
sind, siehe oben Abb. 40. 

Da die Sykomorenstämme selten gerade 
wachsen, ergaben sich beim Schneiden unregel
mäßige Planken; man mußte daher beim Zu
sammensetzen Krümmungen ineinander einpassen 
und für die geraden Seitenlinien besondere For
men zurechtschneiden. 

Die Befestigung des Deckels ist ganz unge
wöhnlich, er war mit dem Unterteil stark ver
zapft. Auf Taf. 25 c sieht man je drei Zapfen 
auf den Längsseiten, je einen nahe den beiden 
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Abb. 65. Holzsarg aus Schacht 678. 

Enden und einen in der Mitte sowie zwei Zapfen 
an dem Fußende. Am Kopfende sind dicht unter 
dem oberen Rande zwei rechteckige Vertiefungen 
ausgestemmt, in die entsprechende Zapfen des 
Deckels eingreifen sollten. Da der Deckel aber 
auf dem Rande des Unterteils auflag, müssen 
diese Zapfen an der Unterseite der Deckelbretter 
befestigt gewesen und eingeschoben worden sein. 

Im Sarg lag die Leiche mit gebogenen Knien 
auf der linken Seite, ganz in Leinwand gehüllt. 
Der Kopf ruhte auf einer hölzernen Stütze, war 
aber infolge der Zersetzung herabgeglitten. Auf 
die Rundung der Kopfstütze scheint man gefaltetes 
Leinen wie ein Kissen gelegt zu haben, siehe 
Taf. 25 c; die Kopfstütze ist Taf. 8 c wieder
gegeben. 

7 . D I E G R Ä B E R ÖSTLICH DER M A S T A B A 

D E S 'Itj. 
(Abb. 57.) 

Zwischen der Vorderseite der Mastaba und 
der Umfassungsmauer des Pyramidenhofes liegen 
elf spätere Schächte. Ihr Oberbau ist verschwun
den, so daß sich nicht mehr erkennen läßt, welche 
von ihnen in einem gemeinsamen Grabe vereinigt 
waren. Wahrscheinlich gehören so S 694—695 zu
sammen, da sie ganz dicht nebeneinander liegen 
und mit Ziegeln verkleidet sind, ferner 687, 688, 
733 aus ähnlichen Gründen. 

Nur bei S 686 waren noch Reste der ober
irdischen Anlage zu erkennen. Das Grab war 
ein schmaler Werksteinbau, dessen Nordseite in 
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einer Flucht mit der Mastaba des 'Itj lag. 1 Tn 
seiner Mitte ist der mit Ziegeln verkleidete 
Schacht angebracht; die Sargkammer schließt 
sich an die Ostseite seiner Sohle an, sie reicht 
ein wenig über die Front des Oberbaues hinaus. 
Da diese hier in der unteren Schicht große, gut 
gearbeitete Kalksteinplatten zeigt, wird man an
nehmen dürfen, daß über ihnen die Opferstelle 
durch eine Scheintür bezeichnet war; die Leiche 
lag direkt unter ihr, in einer rechteckigen Ver
tiefung in der Mitte des Felsbodens. Sie war auf 
die linke Seite gebettet, den Kopf im Norden; bei 
ihr fanden sich noch Reste einer Holzkopfstütze. 

a. Mrjjib. 
(Abb. 66—72 und Taf. 24.) 

In der unterirdischen Kammer des vor dem 
Nordteil der Front des 'Itj gelegenen Schachtes 693 
stand dicht an der West wand ein doppelter Holz
sarg mit dem Namen eines Mrjjib. Das Begräbnis 
war in alter Zeit geplündert worden, den Sarg
deckel hatte man weggerissen und zerschlagen, 
die Leiche zerstückelt. Den Schädel und einige 
Knochen fanden wir auf dem Schutt, der den 
Nordteil des Sarges füllte, sie zeigten noch Reste 
der Leinenumwicklung. 

Von Beigaben blieb nur eine kleine Männer
figur aus Holz, die neben dem Sarge, aber viel
leicht nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle 
lag. Wenn die schlecht erhaltene Figur auch keinen 
künstlerischen Wert besitzt, so ist doch ihre Auf
stellung in der unterirdischen Kammer von Be
deutung für die Zeitbestimmung des Grabes und 
für den Wandel in der Unterbringung der Rund
bilder. Gegen Ende des Alten Reiches begegnen 
wir mehrfach Fällen, in denen die Statuen nicht 
mehr in einem Serdäb des Oberbaues, sondern im 
Sargraum bei der Leiche stehen; siehe Giza VII, 
S.85ff. und S. 125f. Aus Sakkära wird S. Hassan, 
Excav. V, S. 46 und Taf. 9 ein neuer Beleg mit
geteilt. In der Sargkammer des Nj'nhpjpj standen 
vier Statuetten des Grabherrn auf dem Boden. 
Die Anlage soll nach S. 14f. aus dem Ende der 
6. Dynastie stammen, doch müßten die Gründe 
für diese Zeitbestimmung noch ausführlich dar
gelegt werden. 2 

1 Siehe die ganz entsprechende Anlage am Nordost
ende der Mastaba des Kljhrptli. 

8 Ebenda S. 16, Anm. 1 wird zugegeben, daß manches 
(wie die Darstellung der Geräte auf der inneren Westseite 
des Sarges) für eine spätere Ansetzung sprechen könnte, aber 

Der äußere Sarg des Mrjjib 

ist aus einheimischem Sykomorenholz gezimmert; 
die von krummen Stämmen stammenden Bretter 
wurden geschickt aneinandergepaßt und durch 
zahlreiche Dübel fest verbunden. An der östlichen 
Längsseite sind vier der unregelmäßigen Planken 
benutzt, über die eine fünfte, gerade, gelegt ist. 
Das Zusammenstückeln der Sargwände wurde 
durch einen dünnen Stucküberzug unsichtbar ge
macht, von dem man an einzelnen Stellen noch 
Spuren zu erkennen glaubt; auch wurden gewiß, 
wie in anderen Fällen, die Fugen sorgfältig ver
kittet. Der Boden war ähnlich aus unregelmäßigen 
Brettern zusammengesetzt. Seine Mitte bildete ein 
stumpfwinklig gekrümmtes Stück, an das die 
übrigen Teile angepaßt wurden. Von den Ver
zapfungen waren an der Innenseite der Krümmung 
noch drei erhalten; siehe die Skizze Abb. 68. 

Das Holz hat der Zeit nicht ganz standgehalten, 
ist mürbe geworden und teilweise vergangen. Daran 
ist gewiß auch schuld, daß nach der Plünderung 
die Luft sehr lange Zutritt hatte, da der Schacht 
bis zur allmählichen Wiederverschüttung offen
stand. Andererseits ist Sykomorenholz auch nicht 
besonders widerstandsfähig; denn der aus gutem 
Nadelholz gefertigte Innensarg hat sich vollkommen 
fest erhalten, ohne jede Spur einer Verschlechterung 
des Werkstoffes. 

Auf den Außenwänden des äußeren Sarges 
waren oben unter den Rändern waagerechte 
Inschriftzeilen in vertieftem Relief ausgeschnitten, 
die einzelnen Zeichen mit einer blaugrünen Paste 
gefüllt, die vielleicht Fayence-Einlagen nach
ahmen soll. 

In allen Inschriften des Außen- und Innen
sargs werden bestimmte Schriftzeichen vermieden, 
andere verstümmelt: 

2 ^ ersetzt man durch ( 1 1 

^ durch | , 

ß durch 

Ferner schreibt man: 

s t M Q? 

unzweifelhaft stehe das Ende der 6. Dynastie fest. Zu be
merken ist noch, daß in der Einleitung der Opferliste der 
Verstorbene schon Osiris gleichgesetzt zu werden scheint, 
was in der 6. Dynastie ausgeschlossen sein dürfte. 



Abb. 66. Der Sarg des Mrjjib, Außensarg, Längsseiten. 
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Verstümmelt waren alle und ^W-, denen 

man den Kopf abschneidet. Ferner schreibt man 

j-s) statt j^, ^ statt Bei ßj begegnet man 

in den Listen einer scherzhaften Schreibung, bei 

der der Hockende an Stelle eines Korbes = J| 
eine Viper auf dem Kopf trägt; dieses Zeichen 

wird bei Mrjjib durch l^j ersetzt, über dem eine 

ohne Kopf liegt. 

Wenn bei C) die Hände weggelassen werden, 

bei der Fessel s = die Ösen, bei dem Bogen j 

die untere Hälfte, so geschah das vielleicht nicht, 
weil man einen Schaden fürchtete, es könnte bei 
den kleinen Zeichen auch eine Nachlässigkeit vor
liegen. Schreibt man aber fjĝ  ohne den Fisch, 

so zeigen übereinstimmende Schreibungen auf 
anderen Särgen, daß man den Fisch als unrein 
vermeiden wollte. 

Auf der östlichen äußeren Längsseite des 
Außensarges ist der Anfang der Inschrift nicht 
mehr erhalten. Das verlorengegangene Stück 
kann nur die Einleitungsformel des Totengebetes 

enthalten haben; es folgt die erste Bitte: ft 

J , 11 l c f p " t \ 11 «• J •< D e r K 8 n i »" u"A 

Anubis), der auf seinem Berge ist, der in Wt wohnt, 
der Herr des herrlichen Landes, (seien gnädig und 
mögen verleihen), daß er begraben werde im west
lichen Gebirge in sehr hohem Alter als ein beim 
großen Gott Geehrter, der Königsedeling Mrjjib'. 

Vor dem Namen steht fehlerhaft für äpi. 

,Edler des Königs' ist eine der wenigen Be
zeichnungen, die Mrjjib anfuhrt, außerdem nennt 

er sich nur noch ,Freund des Hauses' sowie 

h y^% \ .Geehrter' und imihw hr ntr-'}. 
Die Inschrift der westlichen Längsseite lautet: 

J t l I ^ = P \ ^ ^ J -Der König sei gnädig 
sie 

und gebe und Anubis, der auf seinem Berge ist, 
der in Wt wohnt, der Herr des herrlichen 
Landes sei gnädig und gebe, daß er begraben 

Abb. 67. Der Sarg des Mrjjib, Außensarg, Schmalseiten. 

werde in seinem Grabe der Nekropole als ein 
beim großen Gott Geehrter, der Edle des Königs, 
Mrjjib'. 

Die nördliche Schmalseite trägt die nach 

links, also nach Osten, gerichtete Zeile: (J ^ 

^ \ S=J\\W\^1 , D e r b e i d e m g r o ß e n 

Gott Geehrte Mrjjib'. Darunter steht in der Mitte 
ein ebenfalls nach Osten gewendetes, in größerem 
Maßstab gehaltenes ®. — Entsprechend findet 

sich auf der südllichen Schmalseite unter ^ czm p 

(|>«>>\(|(ĵ eü,JJ.r*rZeJL 
hat sich dabei in der Richtung der Zeile geirrt, 
sie müßte wie die darunter stehenden Füße nach 
rechts gerichtet sein. 



BERICHT ÜBER DIE GRABUNGEN ATJE DEM FRIEDHOF VON GIZA. 143 

Der gleichen Aufzeichnung von Kopf und 
Füßen werden wir auf den äußeren Schmalwänden 
des Innensarges begegnen. Auch sonst findet man 
gelegentlich diese Anbringung von Kopf und 
Füßen, wie F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. I 254 
die jj'jj* unter der Inschrift des Fußbrettes, das 
Kopfbrett war beschädigt. Ihre Bedeutung ist 
nicht ohne weiteres ersichtlich. Nach S. Hassan, 
Excav. V, S. 16 trug der Kalksteinsarkophag der 
Hmtr' aus Sakkära innen auf der nördlichen 
Schmalseite eine Inschriftzeile; ,below this is 
sculptured the head of Hemet-Ra f in profile, facing 
east. Perhaps this was intended to indicate which 
position the head of the mummy was to occupy 
in the sarcophagus. On the other hand, it may 
be a debased survival of the Fourth Dynasty 
custom of placing a " portrait-head " of the deceased 
in the burial Chamber.'1 

Die erste Möglichkeit dürfte schon darum 
auszuschalten sein, weil wir entsprechend am Süd
ende der Särge die Jj'jj' fanden. Kopf und Füße 
sollen wohl die Lage der Bestattung bezeichnen, 

Abb. 68. Der Sarg des Mrjjib, Außensarg, Stück vom Boden. 

aber zunächst die des Sarges, nicht der Mumie. 
Für letztere war die Orientierung leicht, weil die 
Richtung des Sargraumes und sein Zugang ge
nügend Anhalte boten. So ist ja auch bei den ohne 
Sarg Bestatteten fast nie ein Irrtum festzustellen, 
so daß man etwa den Kopf der Leiche nach Süden 
statt nach Norden gelegt hätte. 

Anders war es bei dem Sarge; er sollte schon 
in bestimmter Richtung in den Schacht hinab
gelassen und in die Kammer geschoben werden, 
und zwar bei normaler Anlage der Räume mit 
dem Fußende zuerst. War er einmal verkehrt in 
die unterirdische Kammer geraten, so war es bei 
engen Räumen, wie im Falle von Mrjjib, schwer 
oder unmöglich, ihn umzudrehen; das zeigte uns die 

1 S. 17: ,. . . and this adds support to the theory that 
the small sculptured head on the northern side is actually 
a survival of the older portrait-head.' 

Erfahrung beim Bergen der Särge während der 
Ausgrabung. 

Darum bezeichnete man Kopf- und Fußende 
deutlich, damit man schon an der Schachtmündung 
auf die richtige Stellung des Sarges achthabe. 
Stand dieser einmal in der Kammer, so war die 
Bezeichnung meist nicht mehr zu sehen, da die 
Schmalseiten dicht an die Süd- und Nordwand 
reichten. 

Auf eine rein praktische Bedeutung der 
Bilder des Kopfes und der Füße weisen noch 
andere Umstände hin. So trägt das Fußende des 
Sarges des Stjhij statt der Jj*jj* die Notiz ^= 

,südlich' in roter Tinte; siehe Giza VII, Abb. 90 a 
und 226. Diese Anweisung setzte voraus, daß ein 
des Lesens Kundiger beim Herablassen des Sarges 
zugegen war. Praktischer war es daher, die Be
zeichnung durch Bilder anzugeben, die jedem ver
ständlich sein mußten. 

Ferner begegnen wir den genannten Bezeich
nungen nur bei Särgen, die Inschriften tragen. 
Bei unbeschrifteten war es einerlei, wie man sie 
aufstellte, da Vorder- und Rückseite, Kopf- und 
Fußende gleich waren. Bei Stücken mit Dar
stellungen und Inschriften dagegen mußte darauf 
geachtet werden, daß Bilder und Zeilen an der 
richtigen Stelle standen, so die Opforliste vor dem 
Angesicht des Toten, die heiligen Augen und das 
Palasttor im Osten. Ob man die anfänglieh rein 
praktischen Zeichen @ und jĵ ĵ  später symbolisch 

deutete, wissen wir nicht sicher. Der Umstand, 
daß man bei 'law II ein Paar Sandalen an das 
Fußende des Sarges stellte, ist jedenfalls nicht 
damit in Verbindung zu bringen, siehe oben S. 107. 

Der Innensarg. 

(Abb. 69—72 und Taf. 24.) 

In dem Sarg aus Sykomorenbrettern steckte 
ein zweiter aus Zedernholz. Seine Bretter waren aus 
starken Stämmen geschnitten; denn für die beiden 
Längsseiten und das Fußende genügte je ein Bord, 
nur das Kopfstück ist aus zwei Teilen zusammen
gesetzt, nicht verzapft, sondern gestiftet. 

An den Ecken wird die Gehrung oben durch 
einen zungenartigen Vorsprung an den Längs
wänden verdeckt, der in eine entsprechende Ab
arbeitung der Bretter der Schmalwände einpaßt. 
Die Ecken zeigen wie üblich paarweise Stiftungen, 
deren Bohrlöcher durch halbmondförmige Rillen 
miteinander verbunden sind, die noch mit gelb
lichem Kitt zugeschmiert waren. Daneben sind 
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Abb. 69. Der Sarg des Mrjjib, Innensarg, Konstruktion. 

überfahre, daß er aufsteige zu dem großen Gott, 
der Edle des Königs, der „Freund des Hauses" 
Mrjjib'. 

Bei sml-tl ist = irrtümlich nicht geschrieben, 
das Fehlen eines w ist dagegen nicht einfach 
als Unachtsamkeit zu erklären; denn die Formel 
zeigt zwei verschiedene Fassungen: sml-f tl dlj-f 
bil und sml-tl dlj-f bil. Bei der zweiten Fassung 
ergibt sieh die Schwierigkeit, das suffixlose sml 
mit dlj-f in Verbindung zu bringen. Man könnte 
zum Beispiel sml-tl als Partizip ansehen, das als 
Subjekt vorausgestellt und dann durch / wieder 
aufgenommen wird. So ließe sich allenfalls M. M. 

D 69 nach imihw hr 'Inpw nb tl dir das (j ^7 

1 Schreibungen wie Wb, I, 28, 10 fj ĵ j | Ife zeigen, 
daß ilwj zu lesen ist; E. Ede l macht mich aber auf Wb. IV, 
143 aufmerksam, wonach auch imij dafür eintreten kann; 
damit entfällt Anm. 2 in Giza VII, S. 242. 

aber auch mehrere Einzelstifte zu sehen. Durch 
entsprechende Stiftungen waren die Seitenbretter 
mit dem Boden verbunden. 

Der innere Sarg besaß augenscheinlich keinen 
eigenen Deckel, es wurden nur Stücke des Deckels 
des Sarges aus Sykomorenholz gefunden. Auch 
bei anderen Doppelsärgen finden wir diese ein

fache Bedeckung, wie im Schacht 316, Giza VII, 
Abb. 18 und S. 52. Bei Mrjjib war der Deekel 
durch Holzstifte auch an dem inneren Sarg be
festigt, wie vorgebohrte Löcher an den Enden 
und in der Mitte des oberen Randes zeigen. 

Die Außense i t en . 

Der Sarg trägt oben ringsum ein Band von 
eingeschnitzten Inschriften. Auf der Ostseite sind 
unter dem Beginn der Zeile die beiden gegen
einander gestellten lodl-t-Augen dargestellt, 
die es dem Verstorbenen ermöglichen sollen, in 
das Diesseits zu schauen; siehe oben S. 100. Die 
Inschrift beginnt mit der ersten Bitte des Toten
gebetes, fügt aber dann weitere Formeln an, 
die für das späte Alte Reich bezeichnend sind: 

W \ " W "^1 ' D e r ^8ni'&un<i Anul:)'s>der a u f 

seinem Berge ist, der in Wt wohnt, der Herr des 
herrlichen Landes, seien gnädig und geben, daß 
er begraben werde im westlichen Gebirge in sehr 
hohem Alter 1, daß er (?) lande und das bil - Gewässer 



Abb. 70. Der Sarg des Mrjjib, Innensarg, Längswände, außen. 
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storbenen in einem Nilschiri zu der Mündung des 
Kanals, der in die Nähe des Friedhofs führte; 
hier ,landete' der Tote zunächst ,im Westen'; 
siehe unter anderem Giza IV, S. 56 f. Die Leiche 
wurde nun in ein kleineres Fahrzeug umgeladen, 
das sie bis zum Fuße des Berges fuhr, auf dem 
die Nekropole lag; dann begann der Aufstieg zum 
,Westgebirge'. 

Das wird zwar alles nicht mit einfachen Worten 
gesagt, auch nicht der Wirklichkeit entsprechend 
dargestellt, aber die Andeutungen lassen erkennen, 
daß bestimmte Zeremonien auf den angeführten 
drei Etappen der letzten Fahrt des Toten vor
gesehen waren. Am häufigsten wird das Landen 
des Nilschiffes am Westufer wiedergegeben. Die 
anschließende Fahrt auf dem Kanal ist im späteren 
Alten Reich meist unter dem Bilde der butischen 
Fahrt dargestellt, siehe ,Der Tanz der Mwvo und die 
Butische Fahrt', Mitteil. Kairo, 9, S. 1 ff. Sie muß 
auch mit dem dlj bil gemeint sein; denn ihr folgt 

das Aufsteigen zum Westgebirge: (] ^ J ^ 

^ Ä ̂  2 0 < = > „ ® „ I ,Das Durch-
fahren des bil in Frieden, sehr schön; das Auf-
steigenzumBerg desFriedhofs', Ramesseum,Taf. 39. 

| > W | V A 4 I 3̂  | W ] A | W ] 

landen und das bii durchfahren möge, daß das 
westliche Gebirgsland ihm seine beiden Hände 
reiche, in Frieden, in Frieden bei dem großen 
Gott', M. M. F 2, S. 433. 

Dieser Deutung scheint zu widersprechen, 
daß der Name des Kanals, bii, ein Himmelsgewässer 
bezeichnet; M. M. D 69, S. 368 tritt dafür aus
drücklich p-t ein: smi-ti dlj-f p-t er-f n ntr cl. 
Aber man darf das Sinnbildliche der Fahrt nicht 
vergessen; die Wünsche beziehen sich zwar zu
nächst auf die rituelle Begräbnisfeier, aber die 
Totenfahrt selbst soll ein Abbild der Reise zu den 
Gefilden der Seligen sein. So wird auch die erste 
Reise des Toten auf dem Nilboote (siehe oben) 
nicht als solche bezeichnet, sondern umschrieben 
als ,Segeln zum Speisefeld', Mrjjib, L. D. II, 22, 
fDas Fahren nach Heliopolis', Giza II, Abb. 22, 
vergleiche IV, S. 56 ff. Das bil bezeichnet zunächst 
das Himmelsgewässer, aber man nennt so auch 
den Kanal, der zur Nekropole führt, und da man 
sich des Symbolischen der Bezeichnung bewußt 
blieb, setzte man gelegentlich auch direkt p • t für 
bil ein, die Wirklichkeit mit dem Sinnbild ver
webend. 

übersetzen: ,Der Ehrwürdige, der smi-tl gemacht 
hat, möge er den Himmel durchfahren und zum 
großen Gott aufsteigen.' — Aber es ist das doch 
wohl eine Verlegenheitslösung, noch weniger aber 
kann man sml-tl als Substantiv fassen; denn nach 
htp dj njswt können nicht verbale und substan
tivische Formen wechseln. — Vielleicht liegt ein 
einfaches Auslassen der Endung vor, wie es 
E r m a n , Gramm. § 284, Absatz 2 beschrieben 
wird. Unser-sml-tl dlj-f. . . ier-f entspräche dem 
dort angegebenen §dr-n ktt-nj. 

Die mit sml-tl beginnenden Bitten kehren 
auf dem Sarge des 'Irjnlhtj wieder, siehe unten 
Abb. 74. Man könnte sie als Erläuterung zu dem 
vorangehenden krSttvf ansehen; dem scheint freilich 
entgegenzustehen, daß sml-tl ungefähr die gleiche 
Bedeutung wie krS hat, nach Wb. 3, 449 ,allein 
seit A.R. als Wunsch für den Toten: „möge er 
begraben werden" (neben: möge er den Himmel 
befahren u. ä.)'. Aber gerade in dieser unserer 
Formel wäre es möglich, daß noch die ursprüngliche 
Bedeutung ,landen' vorliegt; so wahrscheinlich in 
einer anderen Fassung des Totengebetes, Black-

man, Meir IV, Taf. 4 A: ^ A ' • • T® 

M ^ T ^ L l - Der Text wird 
ebenda S. 22f. übersetzt: ,Grace granted by the 
king . . . Grace granted by Osiris, that he (the 
deceased) may attain burial (lit. unite with the 
earth) in the West in bis (the god's) name, that 
he may be interred in the cemetery, that there 
may be a "coming up unto the voice" for bim . . . ' 
Man wird aber wohl schwerlich in dem Gebete 
einen poetischen Parallelismus membrorum an
nehmen dürfen : smlf tl r imn-t — krstiv-f m hrj-
ntr. Wahrscheinlicher liegen zwei verschiedene 
Bedeutungen vor: ,landen' und ,begraben werden'. 

Bei dieser Auffassung wäre es auch besser zu 
verstehen, daß sml-tl dem dlj-f bil usw. vorangeht; 1 

denn es werden die Riten der Totenfahrt auf
gezählt, von denen sml-tl die der ersten Station 
bezeichnet. Wir haben nämlich zwei Fahrten zu 
unterscheiden: die eine ging vom Heim des Ver-

1 Als selbständiges Gebet erscheint es S. Hassan, 
Excav. III, Abb. 69 aus dem Grabe des Ssmw; J ̂  

«=• ^ o | ^ (j 0 * ,Anubis sei gnädig und 
gebe, daß er im schönen Westen landen möge als ein Ge
ehrter'. Wb. 3, 449 wird unter b sm!-t! auch mit »• ,des 
Ortes, wo begraben wird', angegeben, doch stehen die Belege 
noch aus; es wäre vor allem wichtig, ob außer dem ,Westen' 
auch der Friedhof oder das Grab genannt wird. 



Abb. 71. Der Sarg des Mrjjib, Innensarg, Schmalseiten, außen. 
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Die Inschrift auf der westlichen Längsseite 

König sei gnädig und gebe, und Anubis, der auf 
seinem Berge ist, der in Wt wohnt, der Herr des 
herrlichen Landes (sei gnädig und gebe), daß er 
bestattet werde in seinem Grabe der Nekropole 
als ein bei dem großen Gott Geehrter, der Edle 
des Königs, Mrjjib'. 

Während in der Einleitungsformel gewöhnlich 
wenigstens das wiederholt und unter das 

Wortzeichen gesetzt wird, begnügt man sich 

bei der rein lautlichen Schreibung von 'Inpiv mit 
e inem htp dj, offenbar des Schriftbildes wegen, 
da E J = sich nicht mit den voraufgehenden oder 
folgenden Zeichen zu einer Gruppe vereinen ließ 

und ein die gleiche Schreibung nach njswt 

erfordert hätte. 

Ferner sei auf die Schreibung von krs auf

merksam gemacht; a l t 1 ist die Zeichenfolge ^ 

ij p, und sie hat sich bis zum Schluß des Alten 
Reiches gehalten, erst gegen dessen Ende treten 
Abweichungen auf. 

Unter dem Zeichen für tl Erde sind in unserem 
Text nicht drei Kügelchen, sondern zwei Frucht
körner: T T , ebenso auf der Ostseite, und in den 
Inschriften des Sarges des 'Irjnlhtj, Abb. 74, drei 
Körner; in der Speiseliste des Gmnj sind bei 
t imj-t) unter = ebenfalls zwei Körner gezeichnet, 
F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. II, Taf. 23, in der 
Sarginschrift ebenda Taf. 24 steht in nb tl-dir 
wie auch in den Inschriften des Sarges 'Idiv II, 
oben, Abb. 43. Doch wird es noch weiterer Unter
lagen bedürfen, um feststellen zu können, inwieweit 
es sich dabei um bewußte Abänderungen der 
älteren Schreibungen = R = = und TT% handelt. 

Die Beinamen des Anubis sind auf unserem 
Sarge immer tpj-dw-f imj wt nb tl dsr, ebenso 
bei 'Idw II und in vielen anderen Fällen vom 
Ende des Alten Reiches, während man früher das 
hntj slyntr meist an erster Stelle nannte; in der 
frühen 5. Dynastie dagegen war die Reihenfolge 
noch nicht fest geregelt, bei Königin Mrjsj'nh 
zum Beispiel steht hinter Anubis einmal nb tl dsr, 

1 Die jüngere Schreibung ist hier nur ausnahmsweise 
belegt. 

das andere Mal imj wt nb tl dir, das hntj sh ntr 
fehlt beide Male. 

An der südlichen Schmalseite steht: 1 i 1 p 

Königs und Freund des Hauses, Mrjjib1. Darunter 
sind, wie auf dem Außensarg, die beiden Beine 

wiedergegeben. Auf der Nordseite steht ent
sprechend der Kopf © unter der Inschriftzeile. 
Über den Sinn dieser Zeichen siehe oben S. 143. 

Die Inschrift der Nordseite lautet: (j ^ ^ 

<2>̂ Î \̂ Ĵ ,Der bei ptah-s°karis 

Geehrte Mrjj-ib'. Zu dem Auftreten des Ptah in 
den Totentexten von Giza siehe oben S. 128. 

steht so oft für , daß man glauben möchte, 
es sei die Umstellung von k und r des Schrift
bildes wegen und nicht aus Nachlässigkeit erfolgt. 

D ie I n n e n s e i t e n . 

(Abb. 72 und Taf. 24 b.) 

Im Innern des Sarges ist nur die Ostwand 
beschriftet, sie trägt das große Verzeichnis der 
Opferbestandteile. Die Einteilung der Fläche in 
Rechtecke beginnt erst in einem Abstand vom 
Nordende. Die Breite dieses freien Streifens ist 
so gering, daß kein Raum für eine etwa beab
sichtigte weitere Darstellung blieb; 1 das Abrücken 
vom Kopfende kann wohl nur den Sinn haben, 
daß die Schrift bequem vor den Augen des Ver
storbenen beginnen sollte. Mit Rücksicht auf die 
Lesbarkeit der Liste hat man auch nicht die 
ganze Wand, sondern nur deren obere Hälfte 
beschrieben. Hier stehen zwei waagerechte Reihen 
mit je 47 Rechtecken für die Namen der Gaben 
und eine Unterabteilung für die Anzahl der Por
tionen. An einigen Stellen scheint man die Rillen
einfassung vergessen zu haben; da es sich um 
durchlaufende Linien handelt, ist das so zu erklä
ren, daß die Einteilung zunächst für die ganze 
Fläche vorgezogen, nicht aber auch in einem 
Stück vertieft wurde. 

Die Reihenfolge der Gaben ist bis Nr. 49 
die übliche, dann aber fällt vor und nach mis-t 
je eine Nummer aus: ISr-t (50) und nnSm (52). 
Zu der Unterdrückung und Verstümmelung von 
Zeichen siehe oben S. 140. — Zu einzelnen Gaben 
sei bemerkt: 

1 Wie die des Palasttores an gleicher Stelle bei 'Idw II, 
siehe Abb. 4 5 , 



Abb. 72. Der Sarg des Mrjjib, Innensarg, Ostwand, innen. 



150 HERMANN JUNKER. 

Bei Nr. 1 = slt miv wird der Vorgang so 
wiedergegeben, daß Wasser aus einem O Krug 
auf die Platte eines Tisches mit vier Stempeln 
fließt, während sonst ein flacher Opferstein oder 
auch der Speisetisch gezeichnet wird, siehe Wb. 3, 
423 und Giza III, S. 107. 1 

Zu sd-t sntr, Nr. 2, das auch als Nr. 13 so 
geschrieben wird, vergleiche oben S. 104. — Bei 
den Ölen fehlt das Deutezeichen der Vase, ob
wohl genügend Raum vorhanden war, vor allem 
bei Nr. 3—7; auch wurden die Vasen nicht etwa 
in die Unterabteilung gestellt, die die Anzahl der 
Portionen angibt. Bei hltj-t's fällt die dreimalige 
Setzung von auf. Nr. 10—11 = wldw und 
mSdm-t sind ineinandergeschachtelt, bei wnh-wj 
fehlt das Deutezeichen. 

Nr. 14 lautet gewöhnlich kbhtu (bd) tl 2 = 
,Frisches Wasser mit 2 Körnern Natron', Giza III, 
S. 104; in unserem Beispiel dagegen wird bd tl 2 
vorangestellt und Jcbljuv folgt. 

Ganz gegen die Überlieferung wird in Nr. 16 
htp njswt mit einem ^sn-Kuchen bezeichnet, wäh
rend alt entweder O O oder auch Oß stehen. 
Überhaupt ist in diesen Listen später Särge eine 
Verwahrlosung in der Wiedergabe der verschie
denen Brotarten festzustellen, wobei CZJ, od als 
ein allgemeines Deutezeichen für Brot, Gebäck 
verwendet zu werden scheint; denn es findet sich 

in unserem Verzeichnis bei 21 : cd, das in 
OD . . 

Nr. 31 gar ^ q geschrieben wird; ferner bei 
nhr-wj (33), t imj-tl (37), hnfw (38 und 76) und 
selbst bei kmhw km) 40. Bei 'Idw II rinden wir 
er) nach typ njswt, htp wsh-t, t-ivt, t-rth, t-lsr, 
siehe oben S. 104 Klr schreibt unter anderem 

ö ~ > ° ' U ^ \ ^ M i t t 

Kairo 11, Taf. 9—10, siehe auch F i r t h - G u n n , 
Teti pyr. cem. I, 243 bei htp imj-wsh-t und t-rth, 

Nr. 18 = htp (imj) ivsh-t wird in unserer 
Liste mit drei Broten verschiedener Art bezeich
net, die auf einer flachen Platte oder einer 
Opfermatte lagen; ähnlich F i r t h - G u n n , ebenda, 
II, Taf. 21. Bei Nr. 23 ist das n in hnmi ver
gessen worden. Nr. 24 ist ausgeschrieben: Sns ' n 

flj-t. Nr. 32 = htl-wj wird wie meist nur | s = Q 

geschrieben, F i r t h - G u n n , ebenda S. 148. — Bei 

Nr. 34 ^> CID ist das auffällig, es ist 

1 Ahnlich unserem Beispiel dagegen wird F i r t h - G u n n, 

Teti pyr. cem. I, S. 229 s = '-j~p, also mit Opferkasten, im 

unteren Rechteck mit I | geschrieben. 

auch F i r t h - G u n n , ebenda I, S. 95 geschrieben. 

Bei Nr. 40 steht am Schluß fälschlich | statt ^j. 

Zu dem folgenden (j c f i . "jjj* idl-t 
wdj hl-k siehe oben S. 104 und Giza VII, S. 168f.; 
dort wird auf Quibell , Ramesseum, Taf. 44 ver
wiesen, wo in der Darstellung, die die Speiseliste 
begleitet, der Opfernde bei Nr. 41 das hl-k\ aus
führt, indem er den Oberkörper wendet und die 
Gabe nach rückwärts reicht. So ist auch die Hal
tung des Dieners, der das idl-t niederlegen soll, in 
F i r t h - G u n n , ebenda II, Taf. 21 B; die Beischrift 

lautet hier (J ^ ^ =̂̂ >. 

Das Deutezeichen hinter 43 = t-lsr ist nicht 

sicher zu deuten; in Frage kämen an sich ĵ , das 
häufiger verwendet wird und nur zu Isr gehört, 
oder ein s^,1 das das Brot selbst wiedergeben 
soll, vielleicht als flachen Fladen, wie Giza IV, 
Taf. 16, Text S. 89; aber unser Zeichen will zu 
keiner der Formen passen. 

Bei dem Lesezeichen J~\ von shn (47) fehlen 
beide Hände; ob das eine Nachlässigkeit des 
Schnitzers ist, oder ob das Zeichen dadurch unge
fährlich gemacht werden soll, stehe daliin. Zu 69 
sph-t statt des älteren spr siehe oben S. 105. Bei den 
Weinsorten wird irpw jedesmal wiederholt: irpw, 
irpw 'bs-wj, irpiv im • tj, irpw hlmj, irpw sionj immer 

aber nur (j °hne das Wortzeichen y6ö6|̂  
geschrieben, das dagegen bei (j "|'W(l|^7 erscheint. 

Nr. 82—83 lauten gewöhnlich ewg-t sw-t, 
ewg • t it, während unser Verzeichnis dem it ein mh-j 
zufügt. Die ,unterägyptische Gerste' findet sich 
in späten Listen auch sonst, wie F i r t h - G u n n , 
ebendaI, S. 264; außerhalb der Liste stehen sio-t 
und it mhj zum Beispiel Kigmnj, ebenda I, 120 
nebeneinander. 

In der Reihenfolge der letzten Nummern, die 
allgemeineren Inhalt haben, herrscht nicht die 
gleiche Übereinstimmung wie in der Aufzählung 
der Einzelgaben. Doch lassen sich hier zusammen
gehörige Gruppen feststellen. Unsere Liste nennt 
nach hnk-t nb-t (90) : — gs-io, phr, pdw, Stp-t, 
1)1-t wdljiv, i'j-tw, hmSj r i-h-t. Genau dieselbe Folge 
zeigt F i r t h - G u n n , ebenda I, S. 255 und ohne 
die beiden Aufforderungen am Schluß I, S. 141; 
siehe auch 'Idw, oben S. 106. Das kann nicht auf 
Zufall beruhen, und wir müssen eine gemeinsame 

1 Vergleiche auch die Zeichenform in der Liste des 
Il'fhwfw, Ännales Serv. XVI, S. 265 ff. 
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Vorlage annehmen, die freilich nicht allgemein 
benutzt wurde. — Zu gi-w undpdw siehe Giza VII, 
S. 78f., zu den beiden letzten Nummern: ,Wasche 
dich!' und ,Setz dich zum Mahle' ebenda S. 213. 

b. Der Grabschaclit des 'Irjnlhtj. 
(Abb. 73-76 . ) 

Südlich neben dem Eingang zu 'Itj liegt 
Schacht 687. Infolge der starken Abtragungen 
lassen sich über einen Oberbau nur Vermutungen 
anstellen. Wahrscheinlich haben die zwei südlich 
anschließenden Bestattungen 688 und 733 zu dem 

Abb. 73. Das Grab des 'Irjnlhtj, der Schacht 687. 

gleichen Grabe gehört. In dem länglich-recht
eckigen Raum am Nordende von 687 müssen wir 
wohl einen Serdäb erkennen, trotz der Bruchstein
mauerung; für die Lage neben dem Schacht siehe 
genau so Ptldwfnj, Giza VII, Abb. 4 und S. 25, 
und vergleiche 'Idw II oben, Abb. 39. 

Die auffallend große Sargkammer liegt im 
Osten der Sohle und zeigt einen unregelmäßigen 
Grundriß. Das Begräbnis war gestört, es fanden 
sich nur noch einige Teile von Sargbrettern und 
von dem Schmuck der Leiche Fayenceketten
glieder. In der im Südwesten des Raumes aus
gehauenen Nische stand in der Südwestecke ein 
großer eiförmiger Tonkrug, der mit Mörtel an 
der Wand befestigt war, siehe Abb. 73. 

Der Bestattete heißt J | 'Irjnihtj; 

zu der Bildung des Namens vergleiche 'Irj-n-Wr, 
'Irj-n-Pth, 'Irj-n-R1und'Irj-n-Pjpj, Ranke , PN.415. 

Als Kurzname erscheint (j JXZ*. (j, ebenso wie bei 
dem 'Irj-n-ihtj Ä. Z. 63, S. 59. Als Titel finden sich: 
^ ^ jB^ ,Edler des Königs', 

, Freund des Hauses', 

1) y f5> \ < ? >

C ] } » d e r v o n d e m großen Gott 
Geehrte', 

\ > ^ W > ^ ' d e r G e e h r t e ' 
Der Sarg war außen durch waagerechte In

schriftbänder verziert, deren Hieroglyphen leicht 
eingeschnitten und mit einer grünlichen Paste 
ausgefüllt wurden. Die Schreibung ist beinahe 

normal, nur steht (j ^ statt ^ s ^ ; es wird j J j 

nicht wie bei Mrjjib durch |] ersetzt und Ver

stümmelungen von Zeichen kommen nicht vor; 
behält stets seinen Kopf. Im einzelnen sei 

bemerkt, daß unter = bei ß-dsr drei kleine, fast 
viereckige Zeichen stehen, bei smi-ti dagegen drei 
Fruchtkörner, ij in krs ist in der linksgerichteten 
Zeile nach rechts gerichtet und folgt ^ statt ihm 

voranzugehen, siehe oben S. 148, das ist hier viel
leicht aus einer rechtsgerichteten Vorlage zu er
klären; 1 das Wortzeichen [^^j wurde wohl aus 
Versehen ausgelassen. Der Strich hinter n , 
dem Deutezeichen von is, ist fälschlich gesetzt, 
bei imihw wird w aus Raummangel ausgelassen. 

Die Bretter der Vorderseite waren ganz zer
fallen, von der rechtsgerichteten Inschrift fanden 

sich nur mehr einige Zeichen: jjjjjf • • • |jjp [fjjjjf] 
- 11 ^ 4 = > ü • • • H - P E R König sei 
gnädig und gebe und Anubis) an der Spitze der 
Gotteshalle, der auf seinem Berge ist, der in Wt 
wohnt. . .'. Die Schreibung =$=> für =J= kehrt auf 
der Westseite wieder (Abb. 75). 

Westseite: 

' Bei Mrjjib steht p ^ freilich bei rechts- und linksge
richteten Zeilen. 



Abb. 74. Das Grab des 'Irjnlhtj, Holzsarg, Inschriften auf den Außenseiten. 
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,Der König und Anubis, der auf seinem Berge 
ist, der in Wt wohnt, der an der Spitze der 
Gotteshalle ist, der Herr des herrlichen Landes> 
seien gnädig und geben, daß er begraben werde 
in seinem Grabe in der Nekropole, daß er landen 
und das bii durchfahren möge, der Geehrte 'Irj1. 
smi-f ti dij-f bii beziehen sich zunächst auf das 

Bei imr-prj ist s~mr ganz in den Hausgrund

riß gesetzt, von p und T fehlt das obere Stück, 

dort kommt wohl nur die Ergänzung smr prj in 
Frage; zu der Titelfolge SpSs njswt s"mr prj imihio 
siehe auch Mrjjib oben Abb. 70. 

Zu dem Grab des 'Irjnihtj gehörte gewiß 
auch Schacht 688, der südlich neben 687 liegt. 
In ihm war wohl die Gemahlin des Grabinhabers 

Abb. 75. Das Grab des 'Irnjihtj, Holzsarg, Bruchstück einer Inschrift auf der 
Außenseite. 

Begräbnisritual, weisen aber zugleich auf die 
Fahrten des Verstorbenen im Jenseits; siehe oben 
S. 146. 

Die beiden Stücke Abb. 74 B—C sind gleich 
lang = 0,50 m. Sie paßten daher wohl nur für 
die beiden Schmalseiten1. Dagegen könnte nur 
sprechen, daß beide rechtsgerichtete Schrift tra
gen; nach der Regel haben diese Richtung bei 
äußeren Sarginschriften nur die der Ost- und 
Südseite, während die der West- und Nordseite 
linksgerichtet sind. Aber man beachtete diese 
Vorschrift nicht immer; es sind bei dem Außen
sarg des Mrjjib die Texte der Schmalseiten beide 
Male nach links gerichtet, siehe oben S. 142. So 
werden die gleichen Maße unserer beiden Bruch
stücke nicht auf eine zufällige Erhaltung zurück
zuführen sein, doch läßt sich nicht mehr feststellen, 
welche Inschrift auf der nördlichen und welche 
auf der südlichen Schmalseite stand. 

,Der Edle des Königs, der Geehrte 
'Irjnihtj'. 

,Der Edle des Königs, der Freund des 
Hauses, der bei dem großen Gott Ge
ehrte 'Irj'. 

1 Diese waren ungefähr 0,65 m breit. 

bestattet, jedenfalls eine Frau, wie die Mitgabe 
eines Spiegels beweist. In der im Westen des 
Schachtbodens angebrachten Nische lag die Leiche 
ausgestreckt auf dem Rücken, ein wenig nach 
der linken Seite gedreht. Der Kopf ruhte noch 
auf einer hölzernen Stütze, deren Fußbrett ver
fallen war. Auf dem linken Oberarm lag ein 
Spiegel, fast kreisrund, mit einem Zapfen zum 

Abb. 76. Schacht 688 mit Bestattung. 

Einsetzen in den Handgriff. Zu dem im Alten 
Reich sehr seltenen Nachweis der Mitgabe eines 
Spiegels siehe Giza VII, S. 62. 
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8 . D i e G r ä b e r z w i s c h e n . 'Itj u n d Mnhbw. 
a. Grab S 660/661. 

(Abb. 77.) 

Nördlich von 'Itj ist die kleine Werkstein-
mastaba S 660/661 in einem Abstand von 0 50 m 
so gebaut, daß ihre Vorderseite in einer Flucht 
mit der der älteren Anlage liegt. Der Grundriß 
ist fast quadratisch, 5,52 m in der Breite und 5,78 m 
in der Tiefe. Im Osten war eine Kultkammer 
ausgespart, von der nur mehr ein Teil der West
wand ansteht; das östlich an sie anschließende 
Bruchsteinmauerwerk muß von einer späteren 
Bestattung stammen. Der Eingang dürfte im 
Norden gelegen haben, denn im Osten zeigt die 
erhaltene untere Lage der Werksteine keine 
Unterbrechung, während in der Nordwand in der 
Verlängerung des Kultraumes sich eine größere 
Lücke zeigt. Im Süden liegt hinter seiner West
wand eine größere rechteckige Kalkstein-Platte. 

Solche Stücke dienen oft als Unterlage für die 
Scheintür; aber in unserem Falle besteht für eine 
solche Annahme die Schwierigkeit, daß die Platte 
hinter der Mauer liegt und diese vor ihr noch in 
zwei Lagen ansteht. Die unterirdische Kammer 
des ziegelverkleideten Schachtes 661 liegt mit dem 
im Boden vertieften Sarg unter dieser Stelle. Das 
Skelett lag halb rechts, den Kopf im Norden; 
Holzreste stammen vielleicht von einem Sarg, der 
in der Bodenvertiefung stand. Der Grabraum des 
zweiten Schachtes liegt im Westen. Beide Schächte 
sind nicht genau Süd—Nord, gerichtet, sondern 
ein wenig Nordost—Südwest gedreht. 

Unsere Mastaba ist vielleicht identisch mit 
Grab Lepsius 33. Die Angaben über dessen 
Lage sind freilich reichlich unbestimmt, es soll 
nach L. D. Text I, 61 ein wenig südlich von Grab 
30 liegen, dessen Lage wiederum als südlich von 

Grab 28 = ^ | |1 angegeben wird. Auf 

Abb. 77. Plan der Gräber zwischen 'Itj und Mnhbw, 
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dem Plan P o r t e r - M o s s , Memphis, S. 32 sind die 
Größenverhältnisse und die Lage zu 'Itj nicht 
richtig angegeben, vergleiche unseren Plan am 
Ende des Bandes. 

Das Reliefbruchstück. 

(Abb. 78.) 

Das von Lepsius in Grab 33 gefundene 
Relief ist ein unscheinbares Bruchstück, offenbar 
sehr bestoßen und verwittert, und doch hat es 
seinen Wert. Der wurde freilich bisher nicht er
kannt, da mau Darstellung und Inschrift falsch 
beurteilte. L. D. Text I, 61 : ,Nicht weit von Grab 

ist, vor ihm immer eine senkrechte Zeile mit Titel 
und Namen, wie bei 'Idw I oben Abb. 38. Die 
waagerechte Zeile, die oben die Einzelbilder des 

Verstorbenen zusammenfaßt, kann nicht mit X-

begonnen haben, njsiot läßt sich nicht mit dem fol
genden imj-ri ss-i.v 'w-njsiut verbinden, es muß der 
Schluß eines vorhergehenden Titels sein. Als 
solcher kommt fast ausschließlich imj-ri ki-t nb-t 
n-t njiwt in Frage. Diesen Titel trägt auch der nach 
imj-ri sS-io '-w-njiwt genannte Sndmib. Aber er 
führt noch höhere Titel, und diese könnten in der 
Inschrift nicht unerwähnt bleiben. So wird 
Sndmib-'Intj in der Adresse des Briefes, den der 

Abb. 78. Das Keliefbruchstück mit dem Namen des Sn&mib, L.D. Text I, 62. 

30, etwas südlich daAron gruben wir aus demselben 
Grabe einen beschriebenen Stein aus, der den 

Namen | | ^ j j \ "0* trägt und vielleicht auch 

erst hierher von einem der beiden quadratischen 
Grabgebäude (Nr. 26, 27) zum Verbauen gebracht 
worden ist.' Po r t e r -Moss , Memphis, S. 37 wird das 

Grab angeführt als ,33. Senezemib P (j Ĵ "̂ 
Scribe of royal accounts. Inscribed stone with 
three priests, and title of deceased'. 

Dagegen läßt sich nachweisen, daß das Stück 
nicht von der Mastaba des Sndmib-'Intj oder 
Sndmib-3'Ihj verschleppt worden ist. Es stammt 
vielmehr aus dem Grabe eines Beamten, der bei 
dem Stiftungsgut eines der beiden Sndmib ange
stellt war. Genauer stellt es den Teil eines Archi-
travs dar, auf dem die Gestalt des Grabinhabers 
in gleicher Weise mehrere Male wiedergegeben 

König Asosis ihm schrieb, bezeichnet als: 

= a JMR .JZ- ,C} JZJi £± d T /mvw\ <=> 

^ Pf ^ P I ^ & Ü -Wesir, Oberrichter 

und Vorsteher aller Arbeiten dos Königs, Vor
steher der Schreiber der Königsurkunden, Sndmib', 

Urk. I, 62: Sndmib-Mhj ist <=J9 _ > jk U j& 

j!T ffj J ^ , Urk. I, 68. Wir haben also 

unsere obere waagerechte Zeile nach einer dieser 
Titelfolgen zu ergänzen. 

Daß sie überhaupt nicht mit 1 begonnen 

haben kann, geht auch aus der ersten senkrechten 
Zeile vor der ersten Figur hervor; sie ist links-
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gerichtet und muß daher vor einer verlorenge
gangenen linksgerichteten Figur gestanden haben. 
Die Verhältnisse liegen genau so wie bei 'Idw I, 
Abb. 38 und bei Njs'nhihtj-'nhhif S. Hassan, 
Excav. III, Abb. 107. Die Zahl der zu fordernden 
linksgerichteten Figuren läßt sich nicht genau be
stimmen, sie hängt von der Länge der zu ergän
zenden Titel ab. Lassen wir sie mit 
beginnen, so kämen vielleicht nur zwei in Frage; 

setzen wir wie bei ändmib-Mhj < = B > dazu, 
J = n ^—o = 

so muß mit drei gerechnet werden. Auf jeden Fall 
aber sind rechts nicht vier Bilder wie auf der 
linken Seite anzunehmen.1 Die gleiche Zahl ist 
aber auch gar nicht zu fordern, denn solche 
asymmetrische Anordnungen liegen auch bei 'Idw 
und Njs'nhihtj vor. 

Des weiteren muß festgestellt werden, daß 
ein Sndmib nicht der Inhaber des Grabes sein 
kann, von dem das Reliefbruchstück stammt; denn 
sonst müßte sein Name am Schluß der oberen 
Zeile stehen, nicht in deren Mitte; es durften 
keine weiteren Titel folgen. Zudem paßt keine 
der anderen Bezeichnungen für Sndmib, weder 
die am Ende der oberen Zeile noch eine aus den 
senkrechten Zeilen vor den Figuren, der große 
Sndmib kann sich nicht als Phylenschreiber oder 
Totenpriester oder Hausvorsteher bezeichnen. End
lich müßte der Name Sndmib auch am Ende der 
senkrechten Zeilen stehen, wie in den parallelen 
Fällen; hier erscheint aber ein ganz anderer Name. 

Wir haben es daher mit einem der Fälle zu 
tun, in denen ein Angestellter den Namen des 
Mannes, von dem er seine Einkünfte erhält, aus 
Ehrfurcht und Dankbarkeit voranstellt und dann 
die Stelle nennt, die er in dessen Haushalt oder 
an dessen Totenstiftung einnimmt. Die Beziehung 

zu dem Patron ist in unserem Falle durch » 

ausgedrückt, das nach Zeichnung 397 der Lepsius-

Expedition (Text I, S. 62, Anm.) ^ zu lesen sein 
AWvVA 

wird = . Zu übersetzen ist vielleicht nj-d-t 
,Stiftungsbeamter', Wb. 2, 196; das ergäbe ,Stif
tungsbeamter des Wesirs . . . und Vorstehers der 
Schreiber der Königsurkunden Sndmib'. 

Doch wäre es auch möglich, n d • t zu lesen und 
den Ausdruck mit dem Folgenden zu verbinden: 

1 Wir dürfen die Möglichkeit ausschließen, daß vor 
den Titeln geringere des Sndmib oder andere des Grabin
habers gestanden haben. — Bei drei Figuren auf der rechten 
Seite ergäbe sich eine Gesamtlänge von rund 2 m. 

phylenschreiber 1 am Stiftungsgute des Wesiers . . . 
Sndmib.' Die Zeichenfolge widerspricht dem nicht, 

wenn auch 3 geläufiger wäre. Aber in einem 
/www\ 

Falle wie dem vorliegenden ist man nicht immer 
so genau und manchmal sind die Worte gerade 
in umgekehrter Richtung der Schreibung zu lesen, 
siebe oben S. 132 und F i r t h - G u n n , Teti pyr. 
cem. I, 102, Anm. 1. 

Für diese zweite Auffassung sprechen mehrere 
Parallelen, von denen einige hier angeführt 
werden, zugleich um zu zeigen, wie man sich auch 
sonst nicht damit begnügt, den Namen des Patrons 
zu nennen, sondern auch seine Haupttitel angibt. P M ^ P f ^ l ^ f , Toten-
priester am Stiftungsgut des ^m-Priesters, Leiters 
des Schurzes und einzigen Freundes E'wr', 

S. Hassan , Excav. II, S. 67 — p ̂  ^ ^ ^ 

^ [j c===' jjS) ,Der Vorsteher der Jungmann

schaft des Stiftungsgutes des (einzigen) Freundes 

S W , ebenda 1,109 _ ^ ^ ^ rj^, P i 

W fi ü jTntf der Totenpriester an dem 
Stiftungsgute der Königin-Mutter Htphrs',Urk. 1,35. 
Vergleiche auch Giza III, S. 159. Nach dem 
Titel ,Phylenschreiber' folgt in der oberen waage
rechten Zeile wie in der ersten und dritten senk
rechten ein ^ | , das gewiß schon zum Namen 
gehört. Leider ist es nicht möglich, diesen zu 
ergänzen; es scheint auf Pth ein zu folgen, 

und am Schluß steht einmal ^ Eine Be
zeichnung, die zu einem solchen Pth-\-m-\-x paßte, 
ist bisher aus dem Alten Reich nicht bekannt ge
worden, siehe Ranke , PN. 139-140 . 2 

Von weiteren Titeln des Grabinbabers werden 

angeführt: (|) ,Totenpriester', ü j l j , wohl in 
imj-ri prj ,Hausvorsteher' zu ergänzen, und imihw 
, Geehrter'. 

Da sich herausgestellt hat, daß das Bruch
stück nicht von der Mastaba eines der beiden 
Sndmib stammen kann, fehlt jeder Grund zur 
Annahme, daß es im Grab 33 als Raubgut ver-

1 Mit a! ist hier wie sonst oft die Phyle der Toten
priester gemeint, die am Grabe des Stifters Dienst verrich
ten, vergleiche unter anderem Urk. I, 36. 

»Das ° | ^ ™ ° J°n P N < 1 3 9 ' 2 1 ' d a s w o h l a l l e ! n 

in Frage kommt, stammt aus der 19. Dynastie. 
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eine schmale Ziegelmauer getrennt zu sein, so 
daß der Zugang zu S 691/692 im Norden, zu 
S 690/690 a im Süden gelegen haben müßte. In 
dem nördlichen Teil lagen an der Westwand zwei 
einfache Opferplatten im Boden, eine quadratische 
und eine rechteckige. Drei der Schächte waren 
mit Ziegeln ausgekleidet. S 682 folgt dem nord
westlichen Verlauf der nördlichen Außenmauer, 
bei 691 wird die normale Richtung wiederher
gestellt. Bei beiden Schächten liegt der Grabraum 
im Osten; 682 zeigt zur Aufnahme der Leiche 
eine Bodenvertiefung, die durch die ganze Länge 
des Raumes geht, siehe den Schnitt auf Abb. 81. 

Östlich der Doppelanlage und an sie ange
lehnt liegen der Ziegelschacht 689 und S 692, der 
teils mit Ziegeln, teils mit Werksteinen ausgekleidet 
ist. Vor ihm wurde eine Kalkstein-Opferplatte 
verworfen gefunden, mit erhöhtem •—a—. und zwei 
rechteckigen Vertiefungen für die Libationen; es 
ließ sich aber nicht mehr feststellen, zu welchem 
Grabe sie gehörte, siehe Abb. 80. 

b. Die Gräber nördlich S €60/661. 
(Abb. 77, 81, 82.) 

Die Zerstörung und Abtragung auf dem Ge
lände zwischen Mnhbw und S 660/661 sind so 
stark, daß nicht von e inem der hier liegenden 
Gräber ein vollständiger Grundriß aufgenommen 
werden konnte. — Neben S 660/661 sind S 618 
und 681 mit Werksteinen verkleidet und haben 
einen länglich-rechteckigen Grabraum, wie er am 
Ende des Alten Reiches bei ärmlicheren Anlagen 
oft zu belegen ist; er sollte nur eben den Sarg 
fassen. Beide Bestattungen waren geplündert, in 
S 618 Avurden Reste des Holzsarges gesichtet. 

wendet wurde. Wie bei Nji'nhihtj und 'Idw wird 
es sich um den Architrav handeln, der über dem 

Abb. 79. Scheintür, in der Nähe von S 618 gefunden. 

Eingang unseres Grabes lag, dazu passen vor 
allem auch die Maße des wiederhergestellten 
Stückes, die eine Länge von rund 2 m bei 0,40 m 
Höhe zeigen. 

In der Nähe von S 618 lag eine unbeschriftete 
Scheintür mit Rundstab und Hohlkehle, Abb. 79. 
Ihre Tafel ist am oberen Ende mit dem Außen
pfosten durch ein schmales Band verbunden, wozu 
man Giza VII, S. 246 sehe. Möglicherweise stammt 
das Stück von unserem Nachbargrab S 660/661. 

Östlich lehnte sich an die Mastaba eine kleine 
Doppelanlage an, jede mit zwei Schächten, nördlich 
S 682/691, südlich S 690/690 a. Von der Werk
steinverkleidung sind nur mehr einige Blöcke der 
untersten Lage an der Süd- und Nordseite erhalten; 
letztere verlief nicht regelmäßig Ost—West, son
dern war ein wenig nach Nordwest gedreht. Vor 
dem Block der Anlage zieht sich ein Gang als 
Kultraum entlang; in der Mitte scheint er durch Abb. 80. Opfertafel vor 692 gefunden. 
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Weiter nördlich lag eine Mastaba mit läng
lich-rechteckigem Grundriß und Ost—West ge
richteter Längsachse; es scheint ein erster kürzerer 
Bau und eine spätere Verlängerung vorzuliegen, 
aber aus den kümmerlichen Resten lassen sich 
keine Einzelheiten erschließen. Ungeklärt bleibt 
auch die Frage des Schachtes; eigentlich kann 
nur S 616 in Betracht kommen, der sich an die 
schräge östliche Schmalseite der ersten Anlage 
anlehnt. Aber auch er liegt zu sehr nach außen, 
man müßte dann annehmen, daß die Erweiterung 
auch über die breite Ziegelmauer im Süden hinaus-

zu begegnen, wurden hier zwei Steinplatten dach
förmig eingesetzt, siehe Abb. 81, Mitte. Die im 
Süden gelegene Sargkammer erhielt eine Platten
bedachung. Von der geplünderten Bestattung 
fanden sich Reste der Gebeine und der vertikale 
Teil einer Holzkopfstütze; in 613 lag der Tote 
auf der linken Seite, den Kopf im Norden. 

Im Schutt verworfen wurde neben Mnhbw 
eine länglich-rechteckige Kalksteinplatte gefunden, 
die sich nach unten verjüngt. Auf dem schmäleren 
unteren Teil trägt sie das Bild eines Mannes mit 
fetter Brust und hängendem Bauch. Der abste-

Abb. 81. Schacht 611, 620, 682, Grundriß und Schnitte. 

reichte. Vielleicht gehörten zu dem vergrößerten 
Bau auch die sonderbaren Mauerreste, die sich 
an die Westmauer der südöstlich liegenden Mastaba 
S 619/697 anschließen. 

In Schacht 616 fanden sich zwei Skelette 
verworfen, von den Beigaben waren nur Ton
gefäße der üblichen Form nachgewiesen. — Rings 
um das Grab liegen spätere Bestattungen, an die 
Außenmauern angelehnt. Von ihnen zeigt in der 
Nordwestecke S 609 die Felsvertiefung zur Auf
nahme der Leiche auf dem Schachtboden wie 
beispielsweise auch der Nordwestschacht der 
Mastaba des K)j, Giza III , Abb. 13. — Bei Schacht 
611 ist das Südende unter die nördliche Außen
mauer von S 616 geschoben. Um deren Druck 

hende Schurz zeigt waagerechte Fältelung, die 
im späten Alten Reich auch sonst belegt ist, wie 
bei Nfrssmpth, Capar t , Rue de tomb., Taf. 102. 1 

Der Dargestellte hält in der einen Hand den 
langen Stab, in der anderen das Szepter = Abb. 82; 
zu ähnlichen Darstellungen vergleiche NjSwpth, 
Abb. 88—89. Nach der Ausführung kann das Stück 
nur von einer ärmlichen Anlage stammen, gehört 
also nicht zu der Ma§taba des Mnhbw. 

Eine kleine, aber besser gebaute Anlage stand 
südöstlich vor S 616. Im Osten ist vor ihren 
Block ein Gang als Kultkammer gelegt; am Süd
ende ihrer Westwand liegt noch die Platte, auf 

1 Ebenso Mrjjr'nh, F i r th -Gunn , Teti pyr. cem. II, 
Taf. 64. 
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der einst die Schemtür aufsaß, vor ihrer Mitte 
ist ein quadratischer Opferstein in den Boden 
eingelassen. Der Eingang zu dem Raum muß in 
dem zerstörten nördlichen Teil gelegen haben. 
Die zwei Schächte 619 und 697 liegen symme
trisch angeordnet nahe den Schmalseiten des 
Blockes; beide haben die unterirdische Kammer 

Abb. 82. Skizze des Eeliefs eines fetten Mannes, südlich 
neben Mnhbw gefunden. 

im Osten der Sohle. Bei 619 war in ihrem Boden 
eine trogartige Vertiefung für die Bestattung aus
gehauen, von Beigaben wurden nur Tonschein
gefäße der üblichen Art gesichtet. 

Vor S 619/697 liegen die Ziegelschäehte 698 
und 699, sie gehören wohl zu einem Grabe. 698 
hat eine größere rechteckige Kammer im Osten; 
bei 699 liegt sie südwestlich der Schachtsohle, 
von der Bestattung blieben nur Teile des Skelettes 
und Reste des Holzsarges. Im Abstand von 3,50 m 
liegt fast in der gleichen Höhe der Ziegelschacht 

620, dessen Grabraum ebenfalls vom Südwestteil 
der Sohle ausgeht. — Schräg vor S 620 sind zwei 
Bestattungen dicht wider die Bruchsteinmauer des 
Pyramidenhofes gelegt, siehe Abb. 77 unten rechts. 
Ihre Lage ist für die Beurteilung dieses Teiles der 
Umfassungsmauer von Bedeutung, siehe oben S. 2. 

9 . D I E M A S T A B A D E S Mnhbw. 

a. Der Bau. 
(Abb. 8 3 - 8 4 und Taf. 26.) 

a) Der erste Plan. 
Bei der Mastaba sind deutlich zwei Bau

perioden festzustellen. Der erste Bau liegt westlich 
und zeigt einen unregelmäßigen Grundriß, da er 
auf die schon bestehende Anlage S 519 Rücksicht 
nehmen mußte; seine Westwand legt sich um 
deren Südostecke. Als Werkstoff wurden für die 
Außenmauern behauene Kalksteinquader verwen
det, für die Auskleidung der Schächte und die 
Hintermauerung der Scheintür dagegen Ziegel; 
zu dieser Verbindung von Stein und Ziegel siehe 
oben S. 90. 

Der große Kultraum von 5,50 X 2,10 m ist 
im südlichen Teil ausgespart. Sein Zugang liegt 
im Südosten statt wie üblich im Nordosten, und 
die einzige Scheintür steht entsprechend im Nor
den statt im Süden der Westwand. Letzteres ist 
wohl auch darauf zurückzuführen, daß der Haupt
schacht am Nordende, in dem schmäleren Teil 
des Blockes liegt. 

Die Bedachung der Kammer erfolgte nicht 
mit durchlaufenden Platten, man stellte in der 
Längsachse des Raumes zwei Pfeiler auf, die einen 
Architrav zu tragen hatten, von dem die Deck
platten nach Ost und West liefen. Bei der geringen 
Breite der Kammer von wenig über zwei Meter 
könnte diese umständlichere Art der Bedeckung 
unnötig erscheinen. Man könnte sie daher als 
Nachahmung vornehmerer Anlagen ansehen, bei 
denen die weiten Räume Pfeiler und Architrave 
forderten. Man muß aber beachten, daß für 
Mnhbw, der gewiß nicht zu den sehr Wohlha-
habenden gehörte, die Frage des Mehraufwandes 
kaum in Erwägung zu ziehen war; denn es konnte 
die Beschaffung der zwei Pfeiler und der drei 
Architravstücke neben den 1,10 m langen Deck
platten kaum teuerer sein als die gleiche Anzahl 
der Decksteine von doppelter Länge und ent
sprechend größerer Mächtigkeit. 



Abb. 83. Die Mastaba des Mnhbw, Grundriß. 
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Der nördliche Pfeiler steht weiter von der 
Nordwand ab als der andere von der südlichen 
Schmalwand; das beruht aber nicht auf einer 
Nachlässigkeit, beim Weiterrücken nach Norden 
wäre er zu stark in die Linie der Scheintür ge
kommen. — Der Eingang zu der Kammer liegt 
in einem 2,10 m breiten Rücktritt der Front
mauer, aber nicht genau in dessen Mitte, sondern 
ein Avenig nach Süden verschoben. 

ß) Die Erweiterung. 

Der Anbau im Osten hat beinahe den gleichen 
Flächeninhalt wie die erste Anlage. Er lehnt sich 
so an deren Front, daß er im Süden die alte 
Mauer in gerader Linie fortführt, während er 
im Norden um 0,60 m zurücktritt. Warum er 
hier nicht bis zur Nordostecke reicht, bleibt ebenso 
ungeklärt wie die Schrägrichtung auch der neuen 
Nordwand. 

Die Erweiterung hatte nicht etwa den Zweck, 
neue Begräbnisplätze für Mitglieder der Familie 
des Grabherrn zu schaffen; denn die im Ostteil 
liegenden Schächte erweisen sich alle als parasitär. 
Hauptsächlich sollte der Anbau die Anlage nach 
außen eindrucksvoller gestalten; sie zeigte jetzt 
an der Vorderseite eine Pfeilerhalle, in deren 
Rückwand zwei Scheintüren saßen. 

In dem festen Block, der den westlichen Teil 
des Zubaues bildet, wurde ganz im Norden ein 
rechteckiger Raum ausgespart, der mit glatten 
Werksteinen verkleidet ist; seine westliche Schmal
wand wird von der Außenmauer des ersten Baues 
gebildet; die Maße betrugen 2,12 X 0,94 m. Er 
kann nur für die Aufnahme von Statuen bestimmt 
gewesen sein. Zwar liegt er von der Kultstelle 
in der Kammer des alten Baues weit entfernt, 
aber nahe hinter der nördlichen Scheintür des 
Zubaues; auch ist es vielleicht kein Zufall, daß 
sich unter seinem Westende die Sargkammer des 
Hauptschachtes befindet. 

Der Durchgang zu der Kammer ist im Süden 
ausgespart; er stößt auf den alten Eingang nicht 
mit seiner Mitte, seine Achse liegt ein wenig 
mehr nach Süden. Der Rücktritt in der alten 
Frontmauer verschwand natürlich durch den An
bau ganz. Gegen das Ostende des neuen Zuganges 
sieht man die Reste eines Mauervorsprungs im 
Norden; ihm wird ein zweiter im Süden ent
sprochen haben, wodurch dann eine Tür von 
etwa 0,70 m Breite gebildet wurde. 

Vor dem 3,60 m tiefen Block des Neubaues 
lag eine nach Osten offene Pfeilerhalle, die jetzt 

G!za VIII. 

bis auf geringe Spuren verschwunden ist. Im 
Süden fanden sich im Abstand von 0,90 m von der 
Frontmauer die Basen von zwei Pfeilern, die 
erste ganz am Südende, die zweite 1,70 m von 

Abb. 84. Die Mastaba des Mnhbw, Kekonstruktion. 

ihr entfernt; bei der Länge des Baues von 
9,35 m wären noch genau drei weitere Pfeiler 
zu fordern. Man kann ja nicht annehmen, daß 
der Vorbau sich auf den Süden beschränkte, so 
daß etwa nur vor dem Eingang zwei Pfeiler mit 
Architrav und Deckbalken gestanden hätten. 
Zwar kennen wir Fälle, in denen die vorgelagerte 
Pfeilerhalle nicht die ganze Länge des Baues 
einnimmt, sondern sich auf einen größeren Teil 
in deren Mitte beschränkt, wie Nsdrkij, Giza II, 
Abb. 1, aber bei einem ganz seitlich gelegenen 
Zugang kommt eine Beschränkung auf diesen 
Teil wohl überhaupt nicht in Frage ; 1 in unserem 
Falle gewiß nicht, denn nördlich anschließend 
waren in die Front des neuen Blockes zwei 
Scheintüren eingesetzt, und diese ließ man nicht 
unter freiem Himmel stehen. Das Verschwinden 
der restlichen drei Pfeiler ist um so eher erklärlich, 
als sich im Nordteil später zwei kleine Masfabas 

1 "Wohlbemerkt handelt es sieh um einen dem Haupt
bau vorgelagerten offenen Pfeilerraum, nicht um eine in den 
Bau einbezogeneEingangshalle mit Pfeilern, die an irgend
einem Teil der Front liegen konnte, wie oben bei S 796 
ganz im Süden, siehe Abb. 19. 

11 
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einnisteten, für deren Oberbau mit Schächten 
man den Boden von Bauresten säubern mußte. 
So wird sich die Pfeilerhalle bis an das nördliche 
Ende des Anbaues erstreckt haben. Das ist die 
übliche Anordnung, die wir auf unserem Grabungs
feld bei Kdfjj und Mrwki wiederfinden, siehe 
Giza VI, Abb. 21 und Vorbericht 1926, S. 95 und 
Taf. 7 a. 

Einzelheiten lassen sich bei den geringen 
Anhaltspunkten nicht mehr feststellen; über die 
Möglichkeiten des Abschlusses der Halle an den 
Schmalseiten 1 und über die übliche Art der Be
dachung siehe Giza VI, S. 84 ff., ebenda wird 
S. 80 ff. gezeigt, daß die vorgelagerte Pfeilerhalle 
beim Grabbau vom Wohnbau des Alten Reiches 
übernommen wurde. 

b. Die Scheintüren. 
(Abb. 85.) 

Im ganzen waren drei Scheintüren mit dem 
Namen des Mnhbio vorhanden. Im alten Bau 
steht eine in dem Kultraum am Nordende der 
Westwand noch an ihrer alten Stelle; 2 die zweite 
sitzt in der Frontmauer des Anbaues ebenfalls 
ganz nördlich, Phot. 532 = Taf. 26, eine dritte 
Scheintür fanden wir verworfen an der Ostfront 
des Anbaues, sie stand wohl ursprünglich an der 
Stelle, in die sich später Schacht 630 eindrängte. 

Der Name des Grabinhabers ist *——s [Tl 

[TJ Mn-hb-w ,Es bleiben (dauern) die Feste'; 

sonst ist diese Bezeichnung nicht belegt, Ranke , 
PN. 150, 10 führt nur unser Beispiel an. Vielleicht 
stellt sie eine Abkürzung dar = mn-hbw + Gottes
name 8 ; möglicherweise erhielt das Kind den Namen, 
weil es an einem Feste des Gottes geboren wurde; 

vergleiche Nj-hh-icr ,Der zum 

großen Fest Gehörige', R a n k e , ebenda 172, 24; 
ähnlich werden Kinder in Ägypten heute nach 
dem Feier- oder Festtag benannt, an dem sie zur 
Welt kommen, wie Gum'a, 'Id. 

1 Gegen eine Abschlußmauer im Süden scheint die 
Stellung des südlichen Pfeilers zu sprechen, der mit der 
Südwand des Anbaues in einer Flucht liegt. Andererseits 
schienen sich hier Spuren einer Verbindungsmauer zu finden, 
aber gerade diese Stelle hat sich der späte Schacht 613 
ausgesucht und dadurch den Nachweis erschwert. 

s Siehe Phot. 627 und 715. 
8 Man vergleiche dazu den Ortsnamen im Grabe des 

& B > IV, Berlin, Mus. Inv. 1130: [CZJ ™ f J STl ® „Das 
Fest (oder die Feste?) des Künigs N.N. dauert." 

Bei der ersten Scheintür war die Oberfläche 
so stark verwittert, daß sich nur einige Zeichen 
mit Sicherheit lesen ließen. Sie hat zwei Paar 
Pfosten; auf dem südlichen äußeren steht am 
Schluß der Name Mnhbw, auf dem nördlichen 

inneren erkennt man noch ^ | 1 q ^ ^ 

,Sekretär der Künstlerschaft'; darunter schien ein 

(f y \ O \ zu stehen, das wohl |j © ^ 

zu lesen ist? 

Von der zweiten Scheintür ist wie von der 
ersten der obere Teil mit dem großen Archi
trav, der Tafel und dem unteren Architrav ver
schwunden. Die sich entsprechenden Pfosten 
tragen gleiche oder gleichgeartete Beschriftung. 
Auf den äußeren stand das Totengebet mit der 
ersten Bitte, von der gerade noch das Ende er
halten ist; südlich: 

^ ö (J) 3 P , ( D e r K ö n i ' & u n d d e r 

Gott . . . seien gnädig und mögen geben, daß er 
bestattet werde im westlichen Gebirgsland) in sehr 
hohem (Alter) bei dem großen Gott, der Aufseher 
der Archivare des Gottesbuchhauses des Hofes, 
Mnhbw'. 

Das hr ntr 'i am Schluß des Gebetes ist 
nicht sicher zu deuten; häufig steht an dieser 
Stelle m imihw hr ntr ') ,als ein vom großen 
Gott Geehrter', und man könnte unser hr ntr 'i 
als Abkürzung dieses Ausdrucks betrachten; das 
wäre freilich eine ganz unstatthafte Abkürzung, 
denn sie ließe den Sinn der Wendung nicht er
kennen. Man muß sich daher fragen, ob der 
Schreiber nicht absichtlich m imihw ausgelassen 
hat und durch iiwj-w . . hr ntr 'i ausdrücken 
wollte, daß das Alter durch die Gnade des Gottes 
gegeben werde: ,wenn er ein sehr hohes Alter 
durch den großen Gott erreicht hat'; ein iiwj-w nfr 
hr ntr-'i begegnet uns wieder auf dem Architrav 
des Njpth, Abb. 91. Könnte man bei letzterem 
Beispiel einwenden, daß die Schreibungen des 
späten Stückes auch mehrere andere Fehler auf
weisen, so gilt das weniger von Wir, Giza VI, 

Abb. 69, wo ebenfalls ein | steht. 

Ebenda S. 187 wurde das als Kürzung der üb
lichen Formel angesehen, die durch Raummangel 
hervorgerufen sei, aber das häufigere Auftreten 
macht doch bedenklich und spricht eher zugunsten 
der zweiten Möglichkeit. 
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Abb. 85. Die Mastaba des Mnhbw, Scheintür. 

Die zwischen ntr ci und dem Namen stehenden 
Zeichengruppen gehören wohl alle zu einem 
Titel. Zwar ließe sich theoretisch eine Trennung 
vornehmen und irj-mdj-t als gesonderte Bezeich
nung auffassen, aber außerhalb von Darstellungen 

erwartete man die Angabe des Verwaltungszweiges, 
in dem Mn\ibio als irj-mdi-t tätig war. 1 Das prj 

1 Vergleiche zum Beispiel n ^ Q ^ a<=>, das wohl 
entgegen Wb. 1, 208 nicht er nßwt prj-'!, sondern irj-mdlt 
e njhßt prj-el zu lesen ist. 

11* 
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mäi-t ntr ist die Bibliothek, in der die Schriften 
religiösen Inhalts aufbewahrt wurden. Der Zusatz 
prj-'i besagt, daß es sich in unserem Titel um 
Schriften handelt, die bei den religiösen Zere
monien und Feiern des Hofes verwendet wurden, 
wie im Königsritual und bei Götterfesten. Zu 
der Einrichtung des prj mdi-t ntr vergleiche die 
Titel ,Schreiber des Gottesbuches (oder: der 
Gottesbücher)', wie Giza I, S. 244, ,Schreiber des 
Gottesbuches bei Hof, ,Schreiber des Hauses 
der Gottesbücher', vergleiche Mur ray , Index 38, 

ferner M. M. D 11: ^ ^ | ^ ,Siegler der 

Gottesbücher bei Hofe', ^ | U3 ^ j ^\) .Aufseher 

der Siegler des Hauses der Gottesbücher. Daneben 
existierte auch ein ,Haus der Gottesworte'. Giza 
VII, S. 236. 

Mnhbw war in der Verwaltung dieses ,Hauses 
des Gottesbuches' der Residenz der Aufseher der 
Bibliothekare oder Archivare. Aufgabe der irj-
mdht war es nicht nur, die Buchrollen ihrem 
Inhalt entsprechend in Behältern aufzubewahren 
und Verzeichnisse zu führen, die das rasche 
Auffinden der benötigten Texte erleichterten,1 sie 
mußten auch über die im Gebrauch befindlichen 
Rollen notieren und Verluste anzeigen. Der Auf
seher der Archivare hatte einerseits die Tätigkeit 
seiner Untergebenen zu überwachen und dann 
wohl auch für die Ergänzung und den Zuwachs 
der Bibliothek Sorge zu tragen. 

Unter der Inschrift ist der Grabherr dar
gestellt, in Strähnenfrisur und weitem Schurz, 
den Stock in der linken Hand, die rechte gesenkt. 
— Auf dem gegenüberliegenden nördlichen Außen
pfosten steht die gleiche Inschrift, sie endet auch 
in derselben Höhe, aber man vermißt die Figur 
des Verstorbenen unter ihr, vielleicht war sie 
nur aufgemalt. Bei den inneren Pfosten endet 
die Beschriftung nur wenig über dem Boden, so 
daß für eine Darstellung des Grabherrn kein 
Raum verblieb. Auf dem nördlichen Pfosten 
liest man: 

[Tl m m ,Der Priester des Cheops, der 
^fc^ 1s±7' 

Sekretär, der Aufseher der Archivare des Gottes-
buchhausesbei Hoie,Mnhbiu'. In dem Namen Cheops 

1 Bei den Riten hatten sie den Vorlesepriestern wohl 
die jeweils benötigten Rollen zu reichen, wie im privaten 
Totenritual vergleiche Giza IV, Abb. 7 und S. 22; siehe 
auch den irj mäht in der Schreibstube Giza II, Abb. 19 und 
vergleiche Giza III, Abb. 8a—b mit 27. 

ist 3 — a n letzter Stelle geschrieben, aber es wurde 
wohl das zweite w nicht ausgelassen; denn da die 
Titulatur mit Hwfw begann, war Raum genug 

vorhanden und man wird © ^ ^ 5*a=- s t a t t 

© ^> ^> geschrieben haben. Bei hrj-sstJ 

wird, wie oft, nicht angegeben, in welchem Ver
waltungszweig oder Amt Mnhbw Sekretär war; 
vielleicht ist h,mw-t zu ergänzen, wie auf der 
Scheintür der Kammer steht; es könnte aber auch 
ein Amt im Totendienst des Cheops gemeint sein, 

siehe Giza VI, S. 22. Ij ist beide Male rechtsge
richtet, wie auf dem südlichen Pfosten. Dessen 
Inschrift lautet: 

'—-' m rPl m Das%> zu Beginn kann nicht 
^ J T 

zu einem Hwfw gehören; dafür ist die Lücke zu 
klein, auch fehlen Spuren der Kartusche, für die 

auch zwischen ^ und^j | kein Raum vorhanden 

wäre. Wir haben vielmehr den Horusnamen des 

Cheops ^ J ^ I P ^ ^ z u ergänzen, wobei viel

leicht im Rücken von stand. Zu den Priester-

tümern für die verschiedenen Namen desselben 
Königs siehe Giza VI, S. 8 f. 

Die dritte Scheintür, die im Süden der Front 
des Anbaues stand, hatte die gleiche Form und 
eine ähnliche Beschriftung wie die nördliche 
Scheintür. Bei den Innenpfosten reichen die Zeilen 
ebenfalls bis kurz über den Boden. Bei beiden 

konnte man nur noch den Schluß lesen: PH 

fj^l; auch hier stehen [pjpj und KW getrennt, 
nicht zu einem Zeichen vereinigt. Aus den In
schriften der drei Scheintüren ergeben sich für 
Mnhbw folgende Titel: 

11 J L P S l k -Der Sekretär' 
2. ^ p — N ^ ö Sekretär der Künst

lerschaft', 

3. ' - ^ P | ^ '—' <==> »Aufseher der Archivare 
des Gottesbuchhauses bei Hofe', 

4- \ ^ | iPriester des Cheops', 

'̂ [11̂  ̂ =^>] ̂  1 S '̂ riester des m^w Hr', 
6. imihw? ,der Geehrte'. 
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e. Die Bestattungen. 
Mnhbw war gewiß in dein Schacht 603 be

stattet; denn es ist der größte und tiefste der 
Anlage und hat die geräumigste Sargkammer. 
Er liegt im Nordwestteil des älteren Baues, ganz 
nahe der einzigen Scheintür des Kultraumes. Die 
ursprüngliche Tiefe betrug rund 10 m; die auf 
dem Plan eingezeichneten 6,70 m sind von der 
Oberfläche der Baureste gerechnet und berück
sichtigen die ursprüngliche Höhe der Anlage 
nicht. Der Grabraum liegt im Osten der Schacht
sohle, er mißt 3,15 X 2,55 m und zeigt in der Mitte 
eine rechteckige Vertiefung im Felsboden. Darin 
stand ein Holzsarg mit leichtgewölbtem Deckel, 
die üblichen Handgriffe fehlten. — Ursprünglich 
war vielleicht ein Steinsarg für Mnhbw vorgesehen, 
denn so erklärte sich wohl leichter die Nische 
in der Ostwand; sie sollte als Auflager für den 
schweren Deckel dienen; siehe oben S. 89. Was 
die unregelmäßige Vertiefung in der Südwand 
des Schachtes bedeutet, ist nicht recht klar, viel
leicht wollte man zunächst hier die Sargkammer 
anbringen, änderte aber dann den Plan. 

Zu der alten Anlage gehören auch die dicht 
nebeneinander liegenden Ziegelschächte 601 und 
602. Nur 601 hat einen Grabraum, der unter 
602 nach Nordwest durchgeht. Beide Schächte 
wurden leer gefunden. Die westlich dicht an
schließenden S 594 und 600 sind typische spätere 
Eindringlinge; sie störten oben die Außenwand 
des Grabes und legten ihre rechteckigen Grab
räume wider dieselbe. 

In dem Zubau stammen sämtliche Schächte 
von Raubbestattungen. Bei 630, 631 und 635 ver
bieten schon die Lage, ihre geringe Tiefe und 
die Art der Auskleidung, an Begräbnisse von 
Familienangehörigen des Mnhbw zu denken; 630 
hat zudem eine Lücke in die Front gerissen 
und 631 lehnt sich an 630 an. Weiter östlich 
legte sich S 613 dicht an den davorstehenden Pfeiler 
der Vorhalle; in seinem südlich gelegenen Grab
raum fand sich die Leiche auf der linken Seite 
liegend, den Kopf im Norden. 

Besonders bedauerlich ist die Verwüstung, 
die S 641/643 und S 636 anrichteten; denn ihren 
Oberbauten fielen zwei der Pfeiler der Vorhalle 
zum Opfer. Wenn S 641/643 die Nordscheintür 
des älteren Grabes nicht verbaute, so geschah 
das nicht aus Rücksicht auf den Totendienst, 
sondern weil man die glatte Wand bevorzugte. 
S 636 legte sich später neben S 641/643 und 
schloß die Scheintür in ihren Oberbau ein. Die 

beiden kleinen Bauten wurden wohl angelegt, als 
nicht nur der Dienst an der Mastaba des Mnhbw 
eingestellt, sondern auch diese selbst schon weit
gehend zerstört war 1 . Dabei aber weist gar nichts 
darauf hin, daß die Bestattungen schon dem 
Mittleren Reich angehören, sie stammen noch aus 
dem Ende des Alten Reiches oder aus der an
schließenden Zwischenperiode. Ein größeres Grab 
aus derselben Zeit wurde, wie wir oben S. 44 
sahen, über dem Westteil der Mastaba des 'Itj 
erbaut. 

In die Nordostecke von S 636 stößt S 637, 
ein Grab in der Form eines ummauerten Schachtes, 
vergleiche Giza VII, Abb. 15. Sein Grabraum 
liegt quer im Osten des —4,8 m tiefen Schachtes. 
Die Mauerung in der von S 641/643 und S 636 
gebildeten Ecke diente vielleicht der Bestattung 
eines ganz kleinen Kindes; denn man kann wohl 
kaum annehmen, daß sie mit der Südwand von 
S 637 eine Kultnische für S 636 bilden sollte. 

1 0 . D I E G R Ä B E R Ö S T L I C H Mnhbw. 
(Abb. 83, 86.) 

Der Raum zwischen Mnlibw und der Um
fassungsmauer des Pyramidenhofes war ganz mit 
späteren Gräbern ausgefüllt, von deren Oberbauten 
aber bis auf einen Fall überhaupt nichts mehr 
erhalten war. Nahe der Südostecke der Pfeiler
halle liegt der Ziegelschacht 614. An den Ostteil 
der —4,3 m tiefen Sohle schließt sich quer ein 
gutgearbeiteter Grabraum an, mit rechteckiger 
Bodenvertiefung in seiner Mitte. Von der Ein-
wicklung der Leiche fanden sich noch Lein
wandreste, siehe Abb. 77. 

Nordöstlich davon stand eine kleine Mastaba 
von rund 4 X 3 m mit den beiden Schächten 615 
und 627. Die Sargkammer liegt bei dem süd
lichen kleineren Schacht im Osten und zeigt eine 
rechteckige Bodenvertiefung in der Mitte; bei 
dem größeren und tieferen nördlichen S 627 ist 
der nur 1,40 m lange Grabraum im Westen an
gebracht. Im Schutt des Grabes fand sich das 
gute geglättete Bruchstück einer Schale mit starker 
Einziehung unter dem Rand und scharfer Lippe, 
einer sogenannten brim-bowl, siehe Giza I, Abb. 12, 
Nr. 7 ff. — Nördlich schließt sich S 628 an, mit 
Skelettresten auf dem Boden. Das östlich von 
ihm gelegene Grab 626 liegt nahe an der großen 
Bruchsteinmauer des Pyramidenhofes; so nahe 
daß für deren Verkleidung kein Raum mehr vor-

') Man vergrößerte die Zerstörung noch beim Einbau. 
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banden war. Der Abstand eines der Quadern 
von der Einfassung des Schachtes beträgt nur 
0,34 m. Man muß bei dieser Lage und dem 
ähnlichen Befund an anderen Stellen entweder 
annehmen, daß die Verkleidung der Mauer auf der 
ganzen Strecke schon verschwunden war, und 
zwar ohne irgendeine Spur zu hinterlassen — 
oder daß sie nie vorhanden war, was viel wahr
scheinlicher ist, siehe oben S. 2. Wie Abb. 86 
zeigt, sitzt bei S 626 die Sargkammer auf dem 

a. Das Gral) S 700. 
(Abb. 83, 87 und Taf. 25.) 

Der unscheinbare Schacht 700, der zwischen 
S 626—628 und S 639 liegt, brachte einige Über
raschungen. Seine Kammer liegt quer vor dem 
Osten der Sohle und greift im Norden bis zu 
deren Nordwestecke über. In ihr stand ein 
vollkommen erhaltener und von Dieben nicht be
rührter Holzsarg. Die mit Leinenbinden um
wickelte Leiche war auf den Rücken gebettet, 
die Knie angezogen, das Gesicht nach Osten 
gewendet. 

Das Material des Sarges ist ein einfaches, 
grobfaseriges Koniferenholz, die Maserung wie 
bei Fichtenholz. Die dicken Bohlen sind in der 
üblichen Weise zusammengefügt; an den Schmal
enden wurden sie auf Gehrung geschnitten; dabei 
verdeckte eine bei den Längsbretteim oben stehen
gebliebene Zunge die Gehrung bei der Aufsicht, 
siehe oben S. 98. Die Seitenbretter wurden mit 
dem Boden durch Vorsprung und Falz verbunden. 
Die Festigung der Ecken und Kanten erfolgte 
in der üblichen Weise durch Holznägel. Für 
Deckel und Boden sind je zwei Querleisten nach
gewiesen, die durch Holznägel mit den Brettern 
zusammengestiftet wurden. 

Abb. 86. Schacht 626 und 638, Grundriß und Schnitt. 

Felsboden auf, ihre im Geröllboden stehenden 
Wände sind mit Bruchsteinen verkleidet. Die Sohle 
des Schachtes liegt etwas tiefer und reicht in das 
Felsgestein. 

Ganz am Nordende unserer Konzession liegen 
die beiden Schächte 638 und 639, die wohl zu 
einem Grabe gehören, dessen Oberbau ver
schwunden ist; bei beiden liegt die Grabnische 
im Westen der Sohle. Von den Bestattungen 
fanden sich nur Knochenreste. 

Nicht weit von den Schächten entfernt lag 
das Bruchstück eines Architravs mit stark abge
riebener Oberfläche; es ließ sich nur die Inschrift 
e iner der Zeilen erkennen: 

ßSfl " ^ C 1 ' " H 'D e r K ö n i g s e i g n ä d i g u n d 

gebe, und Anubis an der Spitze der Gotteshalle 
sei gnädig und gebe, daß er auf dem Friedhof 
im westlichen Gebirgsland begraben werde . . .'. 
Über die Herkunft des Stückes läßt sich nichts 
aussagen. 

I). Die Reliefs des Njswpth. 
(Abb. 8 8 - 8 9 und Taf. 27.) 

Die Erhaltung des Begräbnisses in Grab 700 
ist um so verwunderlicher, als der Schacht selbst 
halb ausgegraben war; in seinem Schutt fanden 
wir die Scheintür und einen Teil des Gewändes 
eines Njswpth. Wie die beiden Stücke hierher 
geraten sind, muß ungeklärt bleiben. Sie mögen 
von irgendwoher gebracht und in den halbleeren 
Schacht geworfen worden sein, wie man ver
schiedene Reliefs im Schacht des Ssmnfr III 
fand, Giza VII, S. 251; oder man mochte sie zur 
Bedeckung des Schachtes 700 benutzt haben, 
wie die Scheintür des Sndmib, ebenda S. 246. 
Sie könnten aber auch von dem verschwundenen 
Oberbau des Grabes 700 stammen. Wir müßten 
dabei annehmen, daß der Zugang zur Anlage im 
Norden lag; denn im Osten war nicht genügend 
Raum vorhanden, die Mauer des Pyramidenhofes 
liegt nur 1,90 m vom Schacht entfernt. Die Tiefe 
des Schachtes, 5,2 m ohne den Oberbau, und der 
Holzsarg könnten für die Zuweisung der Reliefs 
zu Grab 700 sprechen. 
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Der Eigentümer der Scheintür führt einen 

doppelten Namen, den ,großen' D | '—^ ^ ^j>, 

einmal auch | ^ ^ geschrieben = ,Er gehört 

Ptah an' —und den ,schönen''—T X JS Njiw, der 

den Gottesnamen wegläßt. 

Von Njswpth sind folgende Titel erhalten: 

1. ^ ^ ^ * 0 © ^ <̂  | ,Der Schreiber der 

Urkunden des Königs in (dessen) Gegen
wart', 

2. ! j , £± n ,Schreiber der Urkunden 

des Königs bei Hofe', 

3. ^̂ [̂pf̂ Ĵ Î .Schreiber der 

Urkunden des Königs in (dessen) Gegen
wart bei Hofe', 

4. !| y J ^ ,der Geehrte'. 

Ein Sohn des Ä/jfsw ist auf dem Gewände 

dargestellt: ^ ö (j >D e r Edle des Königs 

Hnmwntj'. Der Name ist in dieser Form sonst 
nicht bekannt, er ist aber gewiß identisch mit 
dem ebenfalls auf unserem Feld gefundenen 
<5 (j (] Giza VI, Abb. 38 b. 

a) Die Scheintür. 

(Abb. 88.) 

Die Höhe der Scheintür beträgt 1,40 m ohne 
den oberen Architrav, der nicht gefunden wurde. 
Die Tafel wird von den äußeren Pfosten durch 
schmale Vertiefungen getrennt, die unten über 
dem unteren Architrav beginnen, aber nicht bis 
zum oberen Architrav reichen, so daß sich rechts 
und links ein Verbindungsband mit den Pfosten 
ergibt. Dieser Typ der Scheint Urplatte wurde 
Giza VII, S. 246ff. ausführlicher besprochen; er 
ist nicht vor der 6. Dynastie belegt und dürfte 
erst gegen deren Ende häufiger werden. Bei 
Njsw weist auch die Darstellung auf das späte 
Alte Reich. Unter der Tischplatte steht links das 
Waschgeschirr, der Wasserkrug mit gebogenem 
Ausguß in dem hohen Napf; rechts ist ein Ständer 

mit vier ^-Flaschen Aviedergegeben. 
Die Wünsche für das Mahl, die früher rechts 

und links des Tischuntersatzes standen, sind auf 
den Raum über und rechts von den Brothälften 

verteilt. Den Schluß bilden £j $ j j^ , zu denen die 

drei darüber stehenden ^ ebenso gehören wie zu 

den über ihnen stehenden Köpfen von Geflügel. 
Links oben anschließend ist der Stein beschädigt; 
es folgen drei weitere ,Tausend', und dann werden 
alle diese Gaben ausdrücklich dem Grabherrn 

zugeeignet: für den (J Ĵ > ^ <§ >̂ ^ ^ >̂ 

,geehrten Njsw'. Diese besondere Zueignung ist 
für die Scheintürtafeln der oben beschriebenen 
Form bezeichnend, siehe Giza VII, Abb. 104—107 
und S. 248. 

Links vom Tisch sitzt Njsiv in engem Schurz, 
kurzer Perücke und breitem Kragen auf einem 
Sessel, dessen Stempel als Löwenfüße geschnitzt 
sind. Die Platte des Tisches hat einen niederen 
Fuß, der in einen dünnen Stift am oberen Ende 
des hohen Untersatzes gesteckt zu sein scheint.1 

Der untere Architrav liegt in derselben Ebene 
wie die Außenpfosten; das ist wiederum eine Ent
artung des späten Alten Reiches. Nach der Kon
struktion der Türen sollte er zwar über die Ebene 
der Tafel und der inneren Pfosten hinausreichen, 
aber tiefer als die äußeren Pfosten liegen; ver
gleiche zum Beispiel Giza VII, Taf. 40a für die 
richtige Anordnung bei Hnjt und b für die 
falsche bei Sndmib. 

Die Inschrift des Architravs lautet: ^ ^ 
n '—^ ^ ^ ,Der Schreiber der Urkun

den des Königs bei Hofe, Njäw'. Auf den inneren 

Pfosten stehen nur Titel und Namen des Verstor-

benen, links [] g ^ ^ ^ |jf| ^ 9 I 

1—^=^_2jr" Die Schreibung für imihiv ist hier wie 

auf der Tafel und dem linken Außenpfosten 

(| y> ^\% \ s t a t t d e s s o n s t u i ) i i c n e n \ y 

| ^ ^ > - — Der Wechsel von Haupt- und Kose
namen wiederholt sich nicht auf den Außen
pfosten, die beide Male Njswptfy haben, hier wech
seln aber in den Inschriftzeilen die Gebete; auf 

dem sudliehen steht: ^ A A jL, f3 ^ 

^ | W » A [j. ^ N , . Die Einleitungsformel zeigt eine 

1 Siehe Taf. 27. 



Abb. 88. Die Scheintür des Njswptlf. 
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In unserer Inschrift scheidet ^ nach einem 

,Der König sei gnädig und gebe' in der Bedeu
tung ,Grabe' aus. Man muß daher erwägen, ob 

^ ^ r-A— nicht als ein erstarrter Ausdruck, wie 

ein Substantiv, zu fassen ist, siehe Wb. 3, 187, 
B III = ,Geschenk', ,Gnadenerweis'. Wird ver
sucht, htp dj njswt in dieser Bedeutung mit dem 
folgenden zu verbinden, so könnte man vorschlagen 
zu übersetzen: ,Ein Geschenk, eine Gabe seitens 
Osiris . . ., (nämlich) daß er begraben werde'; 
aber das geht wohl nicht an. Besser wäre schon, 

^ als passivisches Partizip zu fassen: ,Ein Ge

schenk, das gegeben wird (oder: gegeben werden 

möge) Aron Osiris.' Doch wäre es nicht ausge

schlossen, daß man ^ ^ aus alter Überlie

ferung an den Anfang des Totengebetes gesetzt 

hätte, ohne es grammatisch mit A | zu ver-
Uli ,VWAVS 

binden: 1 ,Ein htp dj njswt: Möge Osiris . . . 
verleihen, daß er schön begraben werde. . . ' rdj 
stünde dann in der idm-in-Form, die wie sdm-hr 
verwendet wird, wenn besonderer Nachdruck auf 
einen Satz gelegt wird, und bei Anweisungen, 
Verordnungen, siehe E r m a n , Grammatik, §313 f.; 
die Bedeutung eines Wunsches läge nicht weit ab. 

Für die vorgetragene Möglichkeit ließe sich 
noch anführen, daß sich in viel späterer Zeit eine 
Formel gebildet hat, die einige Ähnlichkeit auf
weist; auch sie setzt das htp dj njswt getrennt 
an die Spitze und läßt den Wunsch mit einer 
finiten Verbalform beginnen, Wb. 3, 187, A IV: 
,Seit Ende N. R. auch merkwürdigerweise mit 
Einschiebung eines n zwischen Formel und Gottes
namen. 1 ^ A " Gott N. & ° u. ä.' Das 
kann nur übersetzt werden ,Gnadenerweis des 
Gottes N. . . .: Möge er verleihen . . . ' . 

Die Fassung der Formel bei Njswpth braucht 
damals durchaus nicht allgemein bekannt gewesen 
und noch weniger verwendet worden zu sein; sie 
mag einem Schreiber verdankt werden, dem die 
alte Formel mehrdeutig erschien, so wie etwa 
der Schreiber von P e t r i e , Sedment, Taf. 31 ihr 

htp als .Opfer' auffaßte: ^ = z T r ~ 1 . 
Auf dem nördlichen Außenpfosten steht: 

M^Al#^TflJ~^ffl 
1 Ein Versehen oder eine Verschreibang erscheinen 

ausgeschlossen, da die Formel auf dem nördlichen Pfosten 
den gleichen Wortlaut hat. 

ungewohnte Fassung: Htp dj njswt dj in Wsir. 
Wir übersetzen die übliche Einleitung mit ,Der 
König sei gnädig und gebe, und Osiris sei gnädig 
und gebe, daß . . .'. Andere fassen htp als Sub
stantiv: ,Ein Opfer, das der König gibt, ein Opfer, 
das Osiris gibt, daß . . . ' Unser Text will zu keiner 
dieser Übersetzungen passen. Es hilft uns auch 

nicht weiter, wenn wir ^ ^ als verkürzte 

Opferformel fassen, wie das im Alten Reich, be
sonders im späten, mehrfach belegt ist, 1 siehe 
Giza VII, S. 206 f. Auf htp dj njswt folgt hier der 
Name des Verstorbenen, mit oder ohne vorher
gehendes dativisches n: ,Der König sei gnädig 
und gebe dem N. N.' In unserem Falle fehlte der 
Name des zu Beschenkenden überhaupt, und es 
ist keine Ergänzung durch den am Ende der Zeile 
stehenden Namen möglich, da dieser im Nominativ 
stehen müßte, während nach htp dj njswt der 
Dativ gefordert wird. 

Auch bringen uns andere Beispiele, bei denen 
auf htp dj njkvt ein rdj wie in unserem Falle 
folgt, der Lösung nicht näher. Verhältnismäßig 
einfach ist die Inschrift auf dem Alabaster-Opfer
stein des änfrwnfr, M . I . E 7 : ^ ^ ^ <=> ^ 

1 .ü̂  ö • • • »Oer König sei gnädig und ver
leihe, daß ihm gegeben werden Tausend an 
Broten . . .'. Schwieriger liegt schon der Fall 
F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. II, Taf. 62. Hier 
steht über der Opferliste eine Inschrift in drei 

kurzen waagerechten Zeilen: 1. ^ r-&-̂  ^ ^gsy fffil 

1 • 6
 %D [1<===>

 ® u n n übersetzt ebenda I, 
S. 160: ,A boon that the king gives, a boon of 
Anubis Presiding over the God's Dwelling, a gift 8 

given to Kaemsenu: the complete requirements 
of the offering-table'; ebensowohl kann man 
lesen: ,Der König sei gnädig und gebe, und Anubis 
an der Spitze der Gotteshalle sei gnädig und 
gebe 3 eine Gabe, die dem Kimsnw gegeben wird, 4 

nämlich den vollständigen Opferbedarf'.5 

1 Die Belege stammen nicht erst aus dem Mittleren 
Reich, wie Wb. 3, 186, IIb angenommen wird. 

2 Zu ^ = ,Gabe' siehe ebenda Anm. 4 
3 ^ gilt sowohl für ^ ^ wie für i s ^ . 
4 Das heißt ,gegeben werden soll'. 
5 Das sind die in der darunter stehenden Liste genannten 

Dinge, man wird daher htp besser ,Opfer' als .Opfertisch' 
fassen. 
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Möge Anubis, der auf seinem Berge ist, geben, daß 
ein Totenopfer dargebracht werde dem Schreiber 
der Urkunden des Königs in (dessen) Gegenwart, 
Njhopth1. 

Unter den vier Zeilen ist jedesmal Njhopth 
dargestellt, auf dem inneren Pfosten in der üblichen 
Haltung, in weitem Knieschurz und Halskragen, 
den Stab in der einen, das Szepter in der anderen 
Hand. Auch bei der linksgerichteten Figur wird 
das Szepter sichtbar wiedergegeben, verschwindet 
nicht hinter der dem Beschauer ferneren Seite. 

Auf den inneren Pfosten dagegen ließ sich 
Njsw als wohlbeleibter Herr abbilden mit fetter 
Brust und dickem Bauch. Man wollte bei diesen 
Bildern nicht so sehr das Alter der Dargestellten 
betonen, es werden keine Greise gezeigt, keinen 
von ihnen haben die Jahre gebeugt, wie es die 

Hieroglyphe für , Alter' | ^ wiedergibt. Vielmehr 

soll bei diesem Typ — denn um einen solchen 
handelt es sich — der Grabherr in vollem 
Mannesalter dargestellt werden, zugleich aber auch 
ohne den Zwang der Etikette, mehr seinem 
natürlichen Wesen entsprechend. Er trägt daher 
keine Perücke, hat den weiten bequemen Waden
schurz angezogen und führt meist nur den langen 
Spazierstock, nicht auch Szepter oder Schweißtuch, 
sondern läßt die eine Hand lässig ausgestreckt 
herabhängen, wie das sonst nur bei den Frauen
figuren üblich ist. Den Stab allein finden wir 
unter anderem auf unserer Scheintür und auf 
dem Gewände Abb. 89, bei den zwei Figuren 
B l a c k m a n , Meir IV, Taf. 6, bei 'nhhif, Schäfer , 
VÄK, Taf. 13, 2. In Capar t , Eue de tomb., 
Taf. 12 — 17 hält Nfr£smrr einige Male auch das 
Szepter, in den anderen Fällen läßt er die aus
gestreckte Hand herabhängen; das Szepter trägt 
auch die Figur Schäfer , ebenda, Taf. 46, 1. 

Die beiden Figuren und ebenso die dritte 
auf dem unten zu besprechenden Gewände zeigen 
Njhopth nicht in der gewohnten menschlichen 
,Grundform' mit breiten Schultern, die dem Be
schauer nähere Schulter wird verkürzt gezeichnet 
und der Arm setzt an der Rückenlinie an. Schä
fer, VÄK., S. 288ff. bemerkt dazu, daß diese Art 
der Darstellung ,ursprünglich an die vorwärts 
gerichtete Bewegung beider Arme geknüpft' sei, 
sich aber ,vom Ende der fünften Dynastie ab 
selbst bei den würdevollen, ruhig stehenden Figu
ren der Grabinhaber' finde. Doch scheint, daß 
sie sich hier hauptsächlich auf jene Figuren be

schränkt, die den Grabherrn wie in unserem 
Beispiel als behäbigen fetten Mann darstellen; 
so auch ausschließlich Capa r t , Rue de tomb., 
Taf. 12—17, Schäfer , VÄK., 13, 2 und 46, 1, vgl. 
auch F i r t h - G u n n , Teti pyr. cem. II, Taf. 57, 2. 

Nur wenige Belege finden sich für einen nor
mal gebauten Grabherrn mit verkürzter Schulter 
und Uber dem Körper herabhängendem Arm, wie 
Nfrssmptl},, Capar t , ebenda, Taf. 102 und Black
man, Meir IV, Taf. 6. Bei dem letzteren Beispiel 
zeigt sich, daß ein Sonderfall vorliegt; das Bild 
steht auf der nördlichen Dicke der Tür zum 
Hauptraum; auf der gegenüberliegenden südlichen 
ist Pjpj'nh der Mittlere in Hochrelief als fetter 
Mann in der beschriebenen Seitenansicht des linken 
Armes dargestellt, mit Stab und Sandalen an den 
Füßen. Das erwähnte gegenüberliegende Bild ist 
in tiefem Relief und schlechter gearbeitet, und man 
hat den Eindruck, daß es um der Symmetrie 
willen wie das südliche hergestellt wurde. Die Ver
hältnisse liegen aber auch bei dem ersten Beispiel 
Capar t , Taf. 102 nicht ganz klar. Die beiden 
Figuren der Innenpfosten mit verkürzter Schulter 
tragen weder Perücke noch Szepter im Gegensatz zu 
den danebenstehenden Figuren der Außenpfosten. 
Die Anordnung entspricht also ganz der auf unserem 
Bilde Abb. 88, und es ist anzunehmen, daß ein 
Mißverständnis des Zeichners vorliegt, der die 
Innenfiguren hätte dickleibig darstellen sollen. 

Im allgemeinen dürfte es so sein, daß bei der 
Einzelfigur des Grabherrn die Verkürzung der 
Schulter nur bei fettem Körper erscheint und daß 
sie hier bevorzugt wird. Das heißt, daß wir selten 
einem normal gebauten Grabherrn mit verkürzter 
Schulter begegnen und seltener auch einem fetten 
in der breitschulterigen Grundform. Für letzteren 
Fall siehe das schlechte und späte Stück, das neben 
Mnhbw gefunden wurde, Abb. 82; ferner aus dem 
späten Alten Reich Ttio, F i r t h - G u n n , ebenda II, 
Taf. 61, nur mäßig fettleibig gezeichnet, II, 
Taf. 78, 1; beide Arme herabhängend, II, 70, 1 
und 73, 1. vielleicht aus der Zwischenzeit, beide 
nur wenig fetter als die anderen Figuren. 

Auf unserem Bilde zeigt die rechtsgerichtete 
Figur die Fettleibigkeit stärker als die ihr gegen
überstehende linksgerichtete, aber das Fehlen 
einer Verengung der Taille zeigt, daß nicht eine 
normale, schlanke Figur gezeichnet werden sollte. 

In die Figuren Paare in Nord und Süd wurde 
dadurch eine kleine Abwechslung gebracht, daß 
bei letzterem der Dicke wie der Normale den ein
fachen Stab tragen, während der Stab bei den 
Bildern der Nordhälfte unten gegabelt ist. 
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ß) Das Gewände. 
(Abb. 89 und Taf. 27.) 

Unser Stück mit der rechtsgerichteten Haupt
figur stammt von dem rechten Teil des Gewändes, 
also von der Westhälfte, wenn der Eingang des 
Grabes im Norden lag, siehe oben; denn der 
Grabherr mußte an dieser Stelle immer nach 
außen, dem Besucher entgegen schauen. Bei den 
größeren Maßen der Darstellung konnte der 
Zeichner die Fettleibigkeit viel besser wieder
geben als bei den Miniaturbildern der Scheintür, 
doch wird der Eindruck dadurch beeinträchtigt, 
daß in der Mitte der Platte eine größere Fläche 
fehlerhaft war. Sie wurde mit Stuck ausgefüllt, in 
dem man den betreffenden Teil der Figur model
lierte: den vorgestreckten Arm, Brust und Bauch 

und die verkürzte rechte Schulter. Ursprünglich 
waren die Mängel natürlich durch die Bemalung 
unsichtbar gemacht worden. YorNjäwpth steht in der 
Mitte auf eigener Standfläche die in wesentlich 
kleinerem Maße gehaltene Figur eines Sohnes, der 
mit der linken Hand drei Gänse bei den Flügeln 
packt und mit der rechten das dem Beschauer 
nächste Tier durch Umdrehen des Halses opfert. 

Wenn viele solcher Figuren in eigenen Bild
streifen neben der großen Gestalt des Grabherrn 
dargestellt werden, so ist das nicht auffällig, und 
der ägyptische Künstler verstand es, das Ganze 
so geschickt anzuordnen, daß der Unterschied in 
den Maßen nicht stört und seinen Zweck erreicht, 
die Bedeutung der Hauptfigur hervorzuheben. 
Wenn aber, wie das gerade im ausgehenden 
Alten Reich geschieht, im gleichen Bildfelde 
irgendwo ein Avinziger Sohn oder Beamter dicht 
bei der großen Figur untergebracht ist, so wird 
man das Gefühl des Unbehagens nicht los. So 
räuchert zum Beispiel Black man, Meir IV, 
Taf. 6, 2 ein Miniatur-Totenpriester zu Füßen 
des Grabherrn, wobei sein Kopf nicht einmal bis 
zum Saum von dessen Wadenschurz reicht. Besser 
wird es auch nicht, wenn man den kleinen Räu
chernden so Aror den Grabherrn stellt, daß das 
Räucherbecken dessen Nase nahe ist, Avie Giza VII, 
Abb. 48 a, 53. Wenn in unserem Falle der Sohn 
mit den fetten Gänsen vor dem Bauch des Njsw 
dargestellt wird, so soll das nicht die sachlich geAvählte Stelle sein, hier war nur der einzige 
zur Verfügung stehende Raum, es sei denn, daß 
man das Bild ganz zu Füßen anbrachte. 

Über der Gestalt des Grabherrn stehen dessen 
Titel und Namen, der Anfang in einer Avaage-
rechten Zeile, die unten durch eine Rille abge
schlossen Avird, die Fortsetzung in einer zAveiten 
Zeile ohne unteren Abschluß und der Rest in ZAvei 
senkrechten Zeichenanor.dnungen in der Beuge 

des vorgestreckten Armes: ^ c± " D 

Jf * | * l * - i + > er — e: I ̂  
1 j k ,Der Schreiber der Urkunden des Königs 

in (dessen) Gegenwart bei Hof, Njhvpfh ist sein 
großer Name, und sein schöner Name ist Njsw'. 
Bei der Angabe der Namen steht das Prädikat 
einmal vorne, das andere Mal nach dem Subjekt; 
siehe dazu oben S. 122. — Bei dem opfernden Sohn 

liest man ^ [] (j ^ J[ ß f\ ,Sein 
geliebter Sohn, der Edle des Königs Hnmwntj'. Abb. 89. Gewände aus dem Grab des Njshvpth. 



BERICHT ÜBER DIE GRABUNGEN AUF DEM FRIEDHOF VON GIZA. 173 

C. Verschiedenes. 
Unter der Überschrift Verschiedenes' sollen 

einige Stücke veröffentlicht A V E R D E N , die, in ver
schiedenen Zeiten gefunden, keinem bestimmten 
Grabe mit Sicherheit zugewiesen werden können. 

1. Scheintür »ruchstück. 
(Abb. 90.) 

Im Jahre 1926 wurde bei den Nachtrags
arbeiten auf dem 1912—1914 freigelegten Abschnitt 
das Bruchstück einer stattlichen Scheintür mit 
Inschriften in erhöhtem Relief gefunden. Unver
sehrt erhalten ist nur ein Teil des unteren Archi-
travs; von dem unten anschließenden Stück ist 
durchgehend eine mächtigere obere Schicht ver
schwunden, mit ihr gingen der Rundbalken und 
die Beschriftung des oberen rechten Innenpfostens 
verloren, siehe Phot. 2293. 

Da der Stein offenbar zur Wiederverwendung 
zurechtgeschlagen wurde, ist auf die Regelmäßig-

Abb. 90. Scheintürbruchstück, verworfen gefunden. 

keit der Linie am Anfang des Architravs ebenso
wenig zu geben wie auf die am linken Ende des 
Bruchstücks. Man darf wohl als sicher annehmen, 
daß rechts ein Streifen in der Breite eines Zeichens 

fehlt; denn fängt ein wenig zu weit links an, 

weiter als die Zeichen der unteren Zeile. Hier 
ist zwar das erste Zeichen verschwunden, aber 
es muß, wie die Form der Absplitterung zeigt, 

den Raum eines Q eingenommen haben. Daß nicht 

etwa p | zu ergänzen ist, geht daraus hervor, daß 

I nicht zum Boden reicht wie das später folgende 

(j; darunter muß noch ein schmales waagerechtes 

Zeichen gestanden haben wie unter dem anschlie

ßenden ^ 3 , das ist i 1, dasZeichen des Gaues, 

und wir haben p ! zu ergänzen. Damit aber kann 
ein Titel nicht beginnen, und bei der guten Arbeit 
des Stückes ist nicht anzunehmen, daß der Titel 
etwa von der ersten Zeile in die zweite übergriff; 
das kommt meist bei späten und schlechten Stücken 
vor, wie unten bei 2, Abb. 91. Ein mit Memphis 
und Letopolis gebildeter Titel begegnete uns oben 
S. 111. Setzen wir ihn ein, so erhielten wir in der 

ersten Zeile gerade genügend Raum für ein , 

das nach Analogie anderer Titelfolgen zu erwarten 
ist. Wir erhalten also den Text 

1. ,Der Richter und Vorsteher der Schreiber, 
der Sekretär der richterlichen Entscheidungen...', 
2. ,der Vorsteher von Memphis und Letopolis, 
der bei dem (großen) Gott Geehrte . . .'. 

Den Titel,Vorsteher von Memphis und Leto
polis' trafen wir bei Kijhrpth, und da es sich um 
eine ganz seltene Bezeichnung handelt, wäre zu 
erwägen, ob unser Stück nicht aus dessen Mastaba 
stammt, von der ja nur eine verhältnismäßig 
geringe Zahl von Reliefs und Inschriften erhalten 
ist; auch wurde in seiner Kultkammer die Schein
tür nicht gefunden. Trotzdem kann man unser 
Stück dieser nicht mit Sicherheit zuweisen. Zwar 
kommen bei Kijhrpth alle unsere Titel vor, mit 
Ausnahme von hrj-ssti n wd' mdiv, und für diese 
vielleicht zufällig nicht erhaltene Bezeichnung 
sind die Voraussetzungen in den übrigen Titeln 
gegeben, wie sib cd-mr, wr md Sni'w und hm-ntr 
milt,x — aber bei der starken Zerstörung des 
Ostteiles wäre es nicht ganz ausgeschlossen, daß 
auf unserer oder der Nachbarkonzession ein 
Grabherr mit ähnlichen Titeln, vielleicht aus der 
Familie des Kijhrpth, Vorfahr oder Nachkomme, 
bestattet war. 

1 Auch verursacht es kein Bedenken, daß das Stück 
nicht nahe der Mastaba zutage kam; denn man schleppte die 
zur Wiederverwendung geraubten Stücke oft von weit her. 
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2. Der Archi trav des Njpth. 
(Abb. 91 und Taf. 28.) 

Der Stein wurde schon im Jahre 1913 ge
funden, im Grabungsschutt verworfen, nicht weit 
von der Mastaba der Ndsrkij. Die Anlage, zu 
der er gehörte konnte, auch später nicht ermittelt 
werden, da sich der Name des Eigentümers nicht 
wiederfand, auch nicht auf der angrenzenden 
amerikanischen Konzession, wie das Fehlen in 
der Liste Por t e r -Moss , Memphis III zeigt. Das 
Stück gehört zweifellos dem ganz späten Alten 
Reich an; das beweisen die Ausführung der 
Figuren, die Verteilung des Textes und seine 
Fehler. Rechts ist die Fläche durch Rillen in 
drei waagerechte Bänder geteilt, die Inschriften 
tragen, links davon sitzt der Grabherr mit seiner 
Gemahlin. 

1. ,Der König sei gnädig und gebe und 
Anubis an der Spitze der Gotteshalle sei gnädig 
und gebe, daß er begraben werde im Gebirgs-
land' 2. ,des Westens in hohem Alter bei dem 
großen Gott, der von — Geehrte'. 3. ,Und daß 
ihm ein Totenopfer dargebracht werde am Tage, 
der das Jahr eröffnet, am Thotfest und an jedem 
Fest und (jeden) Tag, dem Nj-Pth1. 

Gewöhnlich sind die Zeilen auf den Architra-
ven so beschriftet, daß jede von ihnen einen ab
geschlossenen Text enthält. Sehr oft steht zum 
Beispiel in ihrer ersten Zeile die erste Bitte mit 
krs-tw-f, in der mittleren die zweite mit prj hrw, 
während die dritte den Titeln vorbehalten ist. 
Auf unserem Architrav greift die erste Bitte auf 
die zweite Zeile über und die zweite Zeile ent
hält Elemente, die in die dritte gehören. Das 
Ubergreifen der Zeilen begegnet uns auch sonst 
gelegentlich, wie bei änfrumfr, Giza VII, Abb. 12, 
und der sehr späte Mhj, Giza VI, Abb. 91, zeigt 
eine ähnliche Verwirrung wie Njpth. 

Im einzelnen sei bemerkt, daß das m zu 
Beginn der zweiten Zeile wohl vor smj-t in der 

ersten gehört und O nach iiwj-w nfr in ® 

zu ergänzen ist. Zu diesem hr ohne das üblich 
vorangehende m im,ihw siehe oben S. 162. Nach 

| sollten, wie das folgende ^ <=> zeigt, Titel 

und Namen des Verstorbenen folgen, der Name 
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aber erscheint erst in der folgenden Zeile am 

Ende eines anderen Gebetes und das (j J^p 
sie 

<^=* = imihxo hr bleibt ohne die Angabe, 

bei welchem Gott Njpth, geehrt ist. 

In der dritten Zeile fehlt nach hb nb © ein 
zweites nb, wenn man nicht annehmen will, 

daß der Schreiber QPl schon als hb nb faßte und 

^ Q 7 J ür schrieb. 

Der Name | (j ist mehrfach belegt, siehe 

R a n k e , PN. 172, 14; er bedeutet: ,Der zu Pih 

Gehörige'; zu der Bildung vergleiche A , 

ebenda 172, 23 und <ft (j 173, 8. 

Zwischen der Figur des Verstorbenen und 
der hinteren Abschlußlinie der drei waagerechten 
Zeilen steht eine Inschrift in kleineren Hiero
glyphen, oben eine waagerechte Gruppe, zwischen 
deren Zeichen der Stab des Njpth durchgeht, und 
vorn anschließend eine senkrechte Zeile, die bis 
zur Grundlinie des Architravs reicht: 

1 ^ / 1 1 U3 ^ e I n s c h r i f t gibt eine Anzahl 
T (TT! i II - u - ^ v o n Fragen auf. Zunächst ist der 
Jsĵ """3' Anfang eigentümlich; man ver-

r-, „ steht, daß imj-ri hinter prj-njswt 
J[ tritt, aber es ist nicht deutlich 
u wie das folgende is eingesetzt 
Jl werden muß. Man kann lesen 

A ^ 7 imj-ri is-mdh prj-njswt , Vorsteher 
^ der Zimmer-Werkstätte des Kö-

nigshauses' — oder imj-ri mdhtu-w 
is prj-njswt, Vorsteher der Zimmer

leute der Werkstätte des Königshauses'. Man 
vergleiche unter anderem die Titel des WiSki: 

0 ? "C7~^ 1 .—. ,Aufseher der Zimmerleute des 

Königshauses', des 'Inb: ^ ^—^ T J - ^ Zimmer

mann des Königshauses' und seiner Mutter 

Nj'nhhthr: _̂ ^ < = = > (j | j—j ,Vorsteherin 

der Werkstätte des Königshauses'; die drei Bei
spiele stammen aus dem Westabschnitt. Auf 

^|^<r=> folgt in der senkrechten Zeile ^ | 

Das scheint ein Eigenname zu sein, Ranke , PN. 

266, 16 £ | % \ neben hwj-wj Pth ^ J ^ 

ebenda Nr. 6; zur Bildung vergleiche ^SS=. 

266, 11. Aber das Auftreten dieses Namens ist 
schwer zu erklären, da sich der Inhaber des 

Grabes am Ende der dritten Zeile ^ | jj nennt. 

Er müßte zwei Namen geführt haben, ohne an
zugeben, daß der eine der ,große', der andere 
der ,schöne' ist. Auffällig ist auch, daß das imihw 
nach dem Namen steht, während es ihm sonst 
immer vorangeht. Vielleicht wollte man ver
meiden, daß der Name in der Enge zwischen 
Stab und Ende der dritten Zeile stehe, dicht 
hinter dem anderen Namen. 1 Bei diesen Unklar
heiten wäre man versucht, trotz des Unterschieds 
in der Höhe der Zeichen Teile der senkrechten 
Reihe in entsprechender Höhe zu den waage
rechten Zeilen zu ziehen, aber dann ergeben sich 
noch größere Schwierigkeiten. 

Auch die Beischriften zu der Figur der Ge
mahlin sind nicht eindeutig. Zwischen ihrem 
Oberkörper und dem Rücken des Mannes steht 
2 ,Seine Frau', hinter ihr, am linken Ende 

des Bildes, gibt eine senkrechte Zeile als Titel an: 

\ t es 11 ̂  ̂  iwi ̂  y'md unter^ 
Sessel steht in größeren Hieroglyphen 0 p ', 
das ist der Name Pss-t, der nochmals Kairo 1384 
belegt ist, Ranke , PN. 137, 8; der entprechende 

männliche Name lautet • ^ i 1, PN. XXIII . 

Pss-t ist , Königsenkelin' und ,Priesterin der 

Hathor, der Herrin der Fremdländer'. 2 Die son

derbare Schreibung ^ I W ] für smj-t ist Wb. 3, 
444 nicht belegt; sie ist aber nicht etwa der 
Laune unseres Schreibers entsprungen; denn wir 
fanden sie wieder in der südlich von Grab Lep-
sius 23 gelegenen Mastaba der Nj'nhhthr, der 

Mutter des 'Inb; [Jĵ J ^ j ^ 3 7 j ^ j 

Das ^ kommt sehr wahrscheinlich v o n ^ ^ 

smi, nach Wb. 3, 451 ,belegt Med. und gr. Scheitel? 
ob identisch mit smi?'.s Für einen Wechsel von 
$ und s im Alten Reich siehe hon und swn 
oben S. 105. 

Die unterste Gruppe der senkrechten Zeile 

zeigt als erstes Zeichen ^ das sicher ist. Auf nfr 

1 Im späteren Alten Keieh wird freilieh mehrfach 
gerade Imihw hr ntr '1 hinter den Namen gesetzt; Belege 
werden in Giza VIII gegeben. 

2 Oder ,der Wüsten'. 
8 Nach Wb. 3, 444 ist in der Amarnazeit für smjt eine 

Schreibung J (J fl belegt; ebenda 3, 451 wird aus grie-

chisch-römiseher Zeit ein V | V A / ) als Bezeichnung des Osiris-

grabes erwähnt und dabei erwogen, ob smj-t genannt sei. 
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folgt ein schmales hohes Zeichen, das auch nur 

gelesen werden kann. Bei nfr s-t dürfte es 

sich um einen Beinamen der Hathor handeln; 

könnte nach der Schreibweise des Alten y 

3. D ie Tafe l des HSntfr. 
(Abb. 92.) 

Die rechteckige Kalksteinplatte stammt wohl 
von der Opferstelle einer Ziegelma§taba; ihre 
unregelmäßigen Kanten erklären sich am besten, 
wenn wir annehmen, daß sie in eine Ziegelnische 

Abb. 92. Die Reliefplatte des Hltnfr. 

Reiches auch für nfr i-ivt stehen. Beide Beiworte 
der Hathor, ,Herrin der Wüstenländer' und ,schön 
an Kultstätten', sind in den Titeln ihrer Prieste
rinnen ungewohnt; meist wird die Göttin hier 
,Herrin der Sykomore' oder, Herrin von Dendera, 
genannt. 

Bei der Darstellung des Ehepaares macht 
sich der Mangel an Ebenmaß überall bemerkbar, 
wie in den mageren und kurzen Armen, den zu 
dünnen Unterschenkeln und den zu kurzen Füßen 
der Frau. Njptli, hält die rechte Hand geballt 
ein wenig über dem rechten Oberschenkel; die 
Faust sollte eigentlich aufliegen und das Schweiß
tuch halten; entsprechend erwartete man bei P&M, 
daß die rechte Hand entweder ausgestreckt auf 
dem Oberschenkel ruhe oder den Arm ihres 
Gemahls fasse. 

eingemauert waren. 1 Bei dem Einpassen in eine 
Scheintür aus Stein wurden gerade Linien verlangt. 

Das Bild der Tafel weicht von dem Typ der 
klassischen Zeit erheblich ab. Neben dem Speise
tisch mit den Brothälften steht eine Anrichte, 
auf der hochgetürmt verschiedene Gaben liegen, 
so wie wir es bei den großen Speisetischszenen 
auf den Kammerwänden gewohnt sind, und wie 
ebenda steht rechts ein Priester oder Angehöriger, 
der das Gänseopfer vollzieht; siehe so schon früh 
die Darstellung über der Scheintür bei Kij, 
Giza III, Abb. 16, ferner ebenda Abb. 46 und 
Murray , Saqq. Mast., Taf. 21, 23. Auf eine späte 
Zeit weist auch die Arbeit des Stückes; auf der 

1 Vielleicht käme auch ein Bau aus Bruchstein und 
Kleinschlag in Frage; Gräber dieser Art aus dem Ende des 
Alten Reiches sind auf unserem Friedhof häufig anzutreffen. 
Sie folgen in ihrer Anordnung den Ziegelbauten. 
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schlecht geglätteten Fläche sind die F iguren nur 
ganz wenig vertieft, so daß eine Modellierung 
ausgeschlossen war. In seinem jetzigen Zustand 
ist von dem Bilde zunächst fast nichts zu erkennen 
und man muß mühsam den einzelnen Linien folgen 
und sich allmählich in die Figuren hineinsehen; 
trotzdem kann die Abbildung 92 als gesichert 

gelten. Der Eigentümer des Steines heißt <_£) I , 

Der Name ist bisher weder aus dem Alten noch 

aus dem Mittleren Reich belegt, aus dem Neuen 

Reich führt R a n k e , PN. 232, 17 ein 

| j an, ferner ein | ^ Bildungen mit 

^ _ J ? ) kennt aber schon das Alte Reich, wie 

= J ? § 5 232, 24 und X X V I , aus dem Mittleren 

Reich ! 425, 17. 

Der Name des Opfernden ist V - < = » , unter 

<=> könnte noch ein ( j gestanden haben; \ j | 

ist ein im Alten Reich häufiger Name, PN. 159, 21 , 

ebenda auch 155, 12 ein < = > . 

HHnfr sitzt auf einem Sessel, dessen Stempel 
als Löwenfüße geschnitzt sind. Seine rechte Hand 
ruht auf dem Oberschenkel, während die linke 
nach den Broten auf dem Tische langt. Um 
Überschneidungen zu vermeiden, ist also der dem 
Beschauer entferntere Arm von der F i g u r weg
gestreckt ; sonst nimmt man bei der Speisetisch-
szene diese Rücksicht nicht, weil der Grabherr , 
dem allgemeinen Brauch folgend, mit der rechten 
Hand essen soll, siehe Giza V, S. 162 f. 

Die ,Tausend an Brot, Bier . . .' sind über 
den Brothälften bis zum Gesicht des Verstorbenen 
aufgezeichnet, wie das im ganz späten Alten 
Reich meist geschieht. An ihrer früheren Stelle 
unter der Tischplatte steht auf unserem Bilde 
links ein Waschgeschirr , was rechts gezeichnet 
war, läßt sich nicht mehr erkennen. 

Auf der hölzernen Anrichte rechts des Tisches 
stehen drei Brote, wie es scheint zwei konische 
und ein breitovales psn. Über ihnen liegt ein 
riesiger Latt ich, über dem man links einen Unter
schenkelbraten, rechts eine große Traube bemerkt ; 
was die beiden darübergezeichneten länglichen 
Gebilde darstellen sollen, ist nicht klar . 

Mrj hält in der linken Hand zwei Gänse an 
ihren Flügeln, der vorderen dreht er in der üb
lichen Weise den Hals um. Während in der 
früheren Zeit der Opfernde immer nur e i n e 
Gans faßt, an der er den Ritus vollzieht, ist es 

Giza VIII . 

für das ausgehende Alte Reich bezeichnend, daß 
man ihm mehrere Tiere in die Hand gibt, um 
die Reichhaltigkeit des Opfers zum Ausdruck zu 
bringen; so wie man jetzt auch eine größere 
Anzahl der von ihm bereits getöteten G ä n s e 1 zu 
den Speisen legt. 

4 . E r g ä n z u n g z u Klnjnjswt III. 

(Abb. 93.) 

An die Mastaba des Prinzen KSnjnjäwt I ist 
im Norden ein Werks te ingrab angebaut, das wohl 
seinem gleichnamigen Enke l gehört ; siehe Giza I I . 
Abb. 12 und I I I , S. 145 f. Der Bau enthält zwei 
Räume; den vorderen mit Os t—Wes t gerichteter 
Längsachse betri t t man durch eine im Norden 

Abb. 93. Skizze von Reliefresten aus Klnjnjswt III. 

der Front gelegene Tür . Am westlichen Teil 
seiner Südwand ist Schacht 288 in den Boden 
eingetrieben. Der hintere Raum, die eigentliche 
Kul tkammer , ist 2,60 m lang und 1,10 m breit. 
Die Wes twand ist nur bis zur halben Höhe er
halten, in ihrem Südteil steht die einzige Schein
t ü r 2 noch bis zum oberen Ende des unteren Archi-
t ravs an; Spuren von Beschriftung ließen sich 
nicht mehr erkennen. 

Zwischen Scheintür und Nordwand fanden 
sich Reste einer Darstel lung. Die Oberfläche war 
aber so abgerieben, daß sich die Linien nur mit 
Mühe und bei besonderer Beleuchtung erkennen 
ließen. Eine wiederholte Untersuchung führte 
zwar insbesondere für die Inschriftreste zu keinem 
befriedigenden Ergebnis , aber der Vollständigkeit 
halber sei doch eine Skizze nach der Handkopie 
veröffentlicht. 

Nur die untere Hälfte des Bildes ist erhalten; 
links, unmittelbar neben der Scheintür sitzt der 
Grabherr vor dem Tisch mit den Brothälften. 

1 Neben den gerupften und gebratenen. 
2 Hinter ihr liegt der Hauptschacht 287. 
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Anschließend war die Fläche durch senkrechte 
Leisten in Zeilen eingeteilt,1 in die das Speisen
verzeichnis eingeschrieben war. Rechts am Ende 
der Wand hockt ein Opfernder auf beiden (?) Knien 
und reicht mit vorgestreckten Händen eine Gabe. 
Nach den Entsprechungen auf ähnlichen Bildern 
kann er nur ein Brot und einen Krug oder zwei 
Krüge oder Näpfe geopfert haben. Uber der Figur 
standen zwei senkrechte Zeilen, am Ende der 

ersten ist ein erhalten, am Ende der zweiten 

ein ^ /j (j. Mrjj ist eine im Alten Reich mehr

fach belegter Name, Ranke , PN. 160,1. Naclumj'-rJ 

stand vielleicht hm-w Iii; was das unsichere ^ 

bedeuten mag, muß ungewiß bleiben, zu einem 
imj-ibd kann es nicht gehören, da der Titel erst 
im Mittleren Reich auftritt. 

5 . Kleine lachträge. 
Unter diesem Titel 

seien einige unbedeu
tende Funde angege
ben, die zur Zeit uner
reichbar sind und nur 
nach dem Inventar des 
Pelizaeums - Museums 
inHildesheim beschrie
ben werden können.3 

1 Waagrechte Leisten 
zur Bildung von Rechtecken 
schnitten sie ehedem. 

2 Das Zeichen fehlt auf 
Abb. 93, man glaubte es nur 
bei einer der Revisionen an 
Stelle des unteren zu 
erkennen. — Die Hiero
glyphen wurden bei der 
Kopie im Verhältnis größer 
gehalten als die übrigen 
Teile des Bildes. 

3 Wenn sie wieder zu
gänglich werden und es sich 
herausstellen sollte, daß eine 
zeichnerische Wiedergabe 
sich lohnt, soll diese einem 
der folgenden Bände zu
gefügt werden. 

a. Reliefbruehstück: Ein Paar an Opfergaben, 
davor die Beischrift ,sein ältester Sohn', ohne 
dessen Figur, Giza 1913/1914. Inv.-Nr. 2671. 

b. Reliefbruchstück, Giza 1914, Inv.-Nr. 2672. 
Von einer Speisetischszene stammend. Rechts 
Unterteil des Tischuntersatzes, anschließend 

zwei ? ? von der Beischrift ,Tausend an 

Brot, . . .'. Weiter links Ende eines Stabes. 
Wenn die Reste nicht täuschen, müßte der 
Verstorbene mit dem Stock in der Hand vor 
dem Speisetisch gesessen oder gestanden 
haben. Beides wäre ganz ungewöhnlich, ver
gleiche aber GizaV, S. 175 f. und VII, Abb. 32 
mit S. 76. 

c. Tonverschluß, Inv.-Nr. 2426. , Unten Abdruck 
der Unterlage, zusammengeballtes Leinen? 
Oben Siegelzylinder mehrfach abgerollt, er

kennbar und 

alles un
deutlich. Durchmes
ser 12 cm.' 

d. Inv.-Nr. 2431. ,Dek-
kel eines Gefäßes 
oder Verschluß eines 
Kastens. Tonklum
pen auf glatter Flä
che aufgelegt, Un
terseite: Abdruck 
von zwei gedrehten 
Schnüren. Obersei
te: Abdruck von 
abgerolltem Siegel
zylinder; erkennbar: 

^ und | /S\ J ^ ? 
Breite 6 cm.' 

e. Inv.-Nr. 2500. ,Wie 
2431, Durchmesser 
6 cm. Siegelabdruck 

von mehreren ^ ? 
Zeichen.' 

Abb. 94. Kanope aus Ktfhrpth 



V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N I M T E X T E . 

Abb. 1. Ostlichste Gräberreihe des Westfriedhofs und Mauer des Pyramidenhofes. 
„ 2. Schnitt durch die unwahrscheinliche Rekonstruktion der Mauer des Pyramidenhofes. 
„ 3. Die Mastaba des Htj, Grundriß, Vorderansicht und Schnitt. 
„ 4. Die Mastaba des Htj, Inschriften auf Statuen: der Sitzstatue des Htj, dem Fragment seiner 

stehenden Figur, der Doppelstatue des Htj und seiner Schwester Hnwt. 
„ 5. Die Gräber östlich der Mastaba des Htj. 
„ 6. Der Architrav des Ssmw. 
„ 7. Plan der Gräber östlich R'wr II. 
„ 8. Tinteninschrift auf dem Krug mit Feindfiguren. 
„ 9. Die Form der Feindfiguren, Schnitt. 
„ 10. Die Inschriften auf den Feindfiguren. 
., 11. Plan der Gräber südlieh R'wr II. 
„ 12. Steinbruchinschriften auf Blöcken von R'wr II. 
„ 13. Reliefbruchstück, als Deckstein von S 735 verwendet. 
,, 14. Architravbruchstück, als Deckstein von S 735 verwendet. 
„ 15. Reliefbruchstück, als Deckstein von S 738 a verwendet. 
„ 16. Die Opferplatte vor S 684. 
„ 17. Mastaba S 794, Grundriß und Schnitte. 
„ 18. Die Scheintür des Hwfwdjnf'nh. 
„ 19. Mastaba S 796, Grundriß. 
„ 20a. „ „ 796, Schnitt durch den großen Schrägschacht. 
,, 20b. „ „ 796, Grundriß und Schnitt von Gang und Sargkammer. 
„ 21. „ „ 796, Revisionsinsehriften im Stollen. 
„ 22a. Hieratische Form der Zahl 20, auf einem Bruchstein Tnv. Hildesheim Nr. 2405. 
„ 22b. Hieratische Form der Zahl 20, auf einem Verkleidstein der Mastaba VI südlich der 

Cheopspyramide. 
„ 23. Revisionsinschriften aus Mlnfr. 

24. Mastaba S 796, Schacht 796a. 
„ 25. Die Mastabas des 'Idw I und des Hnmwhtp und die umliegenden Gräber, Grundrisse. 
„ 26. Die Mastaba des Hnmwhtp, Reste der Darstellung auf dem südlichen Gewände. 
„ 27. „ „ „ „ die Scheintür nach LD II, 88c. 
„ 28. Bruchstück eines Architravs, in der Nähe von Hnmwhtp gefunden. 

29. Tonvase aus S 760. 
„ 30. Die Mastaba des 'Idw I, die unterirdischen Räume. 
„ 31. „ „ n n Darstellung auf dem nördlichen Gewände. 
„ 32. „ „ „ „ Bruchstücke der Scheintür. 

33 a. 1 
" 33b J " " " " Scheintür, nördlicher Außenpfosten. 
„ 34. „ B „ n Rekonstruktion der Bebilderung und Beschriftung der Scheintür. 
„ 35. „ „ „ „ Bruchstücke der Darstellung auf der Südwand. 
„ 36. „ „ „ n Bruchstücke der Darstellung auf der Nordwand. 
„ 37. „ „ ; ) „ Bruchstücke von Süd- und Nordwand der Kammer. 
,, 38. „ „ ) } n der Architrav über dem Grabeingang. 
„. 39. Das Grab des 'Idw II, die Anlage des Serdäbs. 
„ 40. „ „ „ n die Konstruktion des Sarges. 
„ 41. Der Sarg des 'Idw II, die Inschriften auf den äußeren Längsseiten. 

42. „ „ „ „ die Inschriften auf den äußeren Schmalseiten. 
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Abb. 43. Der Sarg des 'Idw II, die Inschriften auf den inneren Längsseiten und auf der Oberseite 
des Deckels. 

„ 44. „ „ „ „ die innere nördliche Schmalseite. 
„ 45. „ „ „ „ das Palasttor am nördlichen Ende der inneren östlichen Längsseite. 
„ 46. „ „ „ „ das Opferverzeichnis auf der inneren östlichen Längsseite. 
„ 47. Die Mastaba des Kijhrpil.i, Grundriß. 
„ 48. „ „ „ „ Grundriß und Schnitt der unterirdischen Anlage. 
„ 49. „ „ „ „ die Scheintür der Gemahlin nach LD. Text I, 63. 
„ 50. „ „ „ „ Teile der Friesinschrift nach LD. Text I, 62. 
„ 51. „ „ „ „ Teile der Friesinschrift. 
„ 52. „ „ „ „ Eckstücke des Frieses. 
„ 53. „ „ „ „ Kammer, Reliefbruchstücke. 
„ 54. „ „ „ „ Kammer, Reliefbruchstück nach LD. Text I, 62. 
„ 55. „ „ „ „ Skizze der Scheintür über dem Stolleneingang. 
„ 56. „ „ „ „ Bild auf der Ostwand der Sargkammer. 
„ 57. Die Mastaba des 'Itj, Grundriß. 
„ 58. „ „ „ „ die Scheintür. 
„ 59. „ „ „ „ großer Architrav. 
,, 60. „ n „ „ kleinerer Architrav. 
„ 61. „ „ „ „ Bruchstück vom südlichen Gewände des Eingangs. 
„ 62. n „ n n Stein mit Fluchformel. 

„ „ „ Krug als Beigabe. 
„ 64. Bruchstück der Scheintür der Tis-t. 
,, 65. Holzsarg aus S 678. 
„ 66. Der Sarg des Mrjjib, Außensarg, Längsseiten. 
„ 67. „ „ „ „ „ Schmalseiten. 
„ 68. „ „ „ „ „ Stück vom Boden. 
„ 69. „ „ „ „ Innensarg, Konstruktion. 
„ 70. „ „ „ „ „ Längswände, außen. 
„ 71. „ „ „ n „ Schmalseiten, außen. 
„ 72. „ „ „ „ „ Ostwand, innen. 
„ 73. Das Grab des 'Irjnihtj, der Schacht 687. 
„ 74. „ „ „ „ Holzsarg, Inschriften auf den Außenseiten. 
„ 75. „ „ „ „ desgleichen, Bruchstück einer Inschrift. 
„ 76. Schacht 688 mit Bestattung. 
„ 77. Plan der Gräber zwischen 'Itj und Mnhbw. 
„ 78. Das Reliefbruchstück mit dem Namen des Sndmib LD. Text I, 62. 
„ 79. Scheintür, in der Nähe von S 618 gefunden. 
„ 80. Opfertafel vor S 692 gefunden. 

81. Schacht 611, 620, 682, Grundrisse und Schnitte. 
„ 82. Skizze des Reliefs eines fetten Mannes, südlich neben Mnhbw gefunden. 
„ 83. Die Mastaba des Mnhbw, Grundriß. 
„ 84. „ 71 n n Rekonstruktion. 
„ 85. „ „ „ n Scheintür. 
„ 86. Schacht 626 und 638, Grundriß und Schnitt. 
„ 87. Holzsarg aus Schacht 700. 
„ 88. Die Scheintür des Njiwpth. 
„ 89. Gewände aus dem Grab des Njswpth. 
„ 90. Scheintürbruchstück, verworfen gefunden. 
„ 91. Der Architrav des Njpth. 
„ 92. Die Reliefplatte des Hhnfr. 
„ 93. Skizze von Reliefresten aus Klnjnj&wt III. 
„ 94. Kalksteinkanope aus Kijhrpth. 



V E R Z E I C H N I S D E R T A F E L N . 

Tafel I. Gesamtansicht des östlichen Grabungsabschnittes. 
„ II. a) Westliehe Abschlußmauer des Pyramidenhofes, Ansicht von Norden, 

b) Desgleichen von Süden. 
„ III. Statue des Htj als Schreiber. 
„ IV. a) Sitzstatue des Htj. 

b) Statuengruppe des Htj mit seiner Schwester Hnivt. 
„ V. a) Der Architrav des Ssmw. 

b) Gipskopf aus Schacht 492. 
c) Gipskopf aus Schacht 820. 

„ VI. a) Die Mastaba des Htj und die östlich anschließenden Gräber. 
b) Tintenaufschrift auf dem Krug mit den Feindfiguren. 

„ VII. Feindfiguren aus Nilschlamm mit Tintenaufschriften. 
„ VIII. a) Kanopen aus S 817. 

b) Tonware aus dem Ostabschnitt. 
c) Holzkopfstützen aus dem Ostabschnitt. 

„ IX. Die Mastaba des Hwfwdjnf'nh, Kultnische mit Scheintür. 
„ X. a) Mastaba S 796, Zusammentreffen von schrägem und senkrechtem Schacht. 

b) Desgleichen, Beginn des Stollens mit den Revisionsinschriften. 
„ XI. a) Die Mastaba des 'Idw I, von Westen gesehen. 

b) Desgleichen, der schräge Schacht mit Verschlußblock und Deckstein in situ. 
„ XII. a) Die Mastaba des 'Idw I, die Scheintür an der Fundstelle. 

b) Die Mastaba des 'Idw I, der Oberteil der Scheintür. 
„ XIII. a) Die Mastaba des 'Idw I, äußerer nördlicher Pfosten der Scheintür, Oberteil. 

b) Desgleichen, äußerer nördlicher Pfosten der Scheintür, Unterteil. 
c) Desgleichen, Darstellung auf dem nördlichen Gewände des Eingangs. 

„ XIV. a) Die Mastaba des 'Idw 1, Darstellung auf der Südwand der Kammer. 
b) Desgleichen, Darstellung auf der Nordwand. 

„ XV. a—b) Die Mastaba des 'Idw I, der Architrav über dem Grabeingang. 
c) Desgleichen, Bruchstücke vonSpeisedarstellungen auf der Süd-und Nord wand der Kammer. 

„ XVI. Das Grab des 'Idw II, Serdäb mit den von Termiten zerfressenen Holzfiguren. 
„ XVII. Das Grab des 'Idw II, Holzfiguren. 

a) Boot mit Bemannung. 
b) Zweites Boot mit Bemannung. 
c) Müllerinnen. 
d) Ofenschürer. 
e) Träger. 

„ XVIII. Das Grab des 'Idw II. 
a) Unberührter Holzsarg in der unterirdischen Kammer. 
b) Geöffneter Holzsarg, von Westen gesehen. 

„ XIX. Die Mastaba des Kijhrpth, Friesinschriften. 
„ XX. a) Spätere Anlage unter Mastaba geschoben. 

b) Die Mastaba des Kijhrpth, der Kalksteinsarkophag in der Grabkammer. 
„ XXI. Die Mastaba des Kijhrpth, Darstellung auf der Ostwand der Sargkammer. 
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Tafel X X I I . Die Mastaba des 'Itj. 
a) Der Archi t rav vom Grabeingang. 
b) Die Scheintür. 

„ X X I I I . Die Mastaba des 'Itj. 
a) Darstel lung vom Gewände des Eingangs. 
b) Inschrift mit Fluchformel. 
c) Oberer Teil der Scheintür der Tls-t. 

„ X X I V . Das Grab des Mrjjlb. 
a) innerer Holzsarg, Ostseite. 
b) Desgleichen, Westseite. 
c) Desgleichen, nördliche äußere Schmalwand. 
d) Desgleichen, südliche äußere Schmalwand. 

„ X X V . a) Holzsarg aus S 700 in situ. 
b) Holzsarg aus S 678 in situ. 
c) Derselbe, geöffnet. 

„ X X V I . Die Mastaba des Mnfybw, Vorderseite des Ostblocks mit nördlicher Scheintür. 

„ X X V I I . Das Grab des Njswpth. 
a) Die Scheintür. 
b) Gewände des Eingangs, rechte Seite. 

„ X X V I I I . a) Archi t rav des Njpth. 
b) Archi t ravbruchstück, in der Nähe von Hnmwfytp gefunden. 
c) Die Mastaba des 'Idw I, Nordwand der Kammer , östlicher Teil. 

V E R Z E I C H N I S D E R P E R S O N E N N A M E N . 

(* steht vor Namen, die aus den Mastabas des vorliegenden Bandes stammen, F bezeichnet Frauennamen.) 

* 'Itmrj 35. 
'IjM 35. 
'Mb 41, 124. 
*'Ibbj 124. 
'Ipwwr 96. 
*'Ipw 6 6 . 
'ImjStklj 50, 71. 
'Inb 175. 
*'Irj 72. 
'Irj 123. 
*'lrj II 151. 
*'Irjnlhtj 4, 146, 151 f. 
'Ihm 128. 
*'Isaj (König) 111, 115. 
*'I$m) 35. 
'Itjj 77 . 
'Itjiv 25. 
*'Itjwt I F 25. 
*'Itjwt II 26. 
'Ittj 80, 93. 
*'Itj 4, 24, 40, 80, 122 f., 154. 
•Itjj 124. 
'Itw 65. 
*'IdwI 4, 7, 40, 61, 66 flF. 
*'Idw II 4, 46, 72, 90 ff. 

124. 
*tnbwdi 122 ff. 
'nhm'hr 3, 99, 104 f., 118, 121. 
'nhm'ki 71. 
'nhW 7, 69, 156, 171. 

W 
* WnU (König) 132. 
Wrkl 50. 
Wh! 129. 
Whmrj'nhf 91. 
WSrntr 105, 114. 
* WU 25. 
Wdjmw (König) 4. 
Wdi 124. 

b 
Bifbi 53. 
Bwnfr F 5. 

P 
Pjpjtnh 91, 171. 
Prj 26. 
*Prjt F 26. 
PM 175. 
*PM F 175. 
Pthiwfnj I 151. 

*Pthiwfnj II 2 2 , 2 8 . 
Ptfrwd'nhf 5 3 . 
*Pthmmnw 1 5 6 . 
Pthmhit 100 . 
Pthhtp 50 , 7 8 . 

/ 
*FlktI 1 1 1 ff. 
*FtktII 7 3 , 8 6 . 

m 
Min/r 56 , 6 0 . 
Minw 5 0 . 
*Mnhbw 2 7 , 5 3 , 1 5 8 , 1 5 9 f., 1 7 1 . 
*Mrj 1 7 6 f. 
»üfi^i/ 178 . 
»Mrjjib 4 , 9 8 , 104 , 1 4 0 ff. 
Mijwh'nlif 1 3 2 . 
Mijptfy'nhmrjjr' 1 3 2 . 
3Irjntr-'Issj 1 3 2 . 
*Mrj5j'nh 2 0 . 
Mttc/W 5 3 , 1 6 2 . 

*Mrwkl F 124 . 
»Jfrr? 72 . 
Mrrwk) 3 , 68 , 7 0 , 9 0 , 118 . 
*MrrtiU F 4 9 , 9 8 . 
*Ml}w)htj 7 3 . 
Mdmnfr 6. 
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n 
NjimUpth 24. 
Nj'nlipjpj 140. 
Nj'nhr' 5. 
* Njpth 174. 
NjmiHr' 18. 
Njr' 175. 
Njl}bwr 162. 
Njhnmw 175. 
* iVj'Äii 28. 
Nji'nhihtj, s. S'nhnlhtj. 
*Njsw 168. 
Njhvirjw 136. 
* Njhopth 166 ff. 
Njhckdw 136. 
NjSwtlsw 136. 
Njklwhr 7. 
Njklwhnmw 18, 19. 
Nbmiht 5. 
NpT}hiw 18. »Ufr 6, 8, 9. 
NfrmVt 19. 
Nfrshnpth, 76, 81, 158, 171 
Nfrähnr' 76, 171. 
ÄDWcJr«- (König) 132. 
*Nfrtm 26. 
Ätf«tf 53, 174. 
Ntrwh- 26. 
*Ntrnfr 26. 
NtrkJr' (König) 132. 

itara- 77 22, 27, 38, 81. 
R'wr (Excav. I) 3, 7, 156. 
•fi'ra- (Excav. IV) 117. 

*77# 3, 11 ff., 27. 

77Mms<- 177. 
*Httnjr 176 f. 

177. 
.JfrWcJto 177. 
£7y 107. 
Hmiwnw 7. 
*Hmtr' 7 F 22. 
* / / m ^ 7/ F 72. 

F (Excav. V) 143. 
liyiwtj 76. 
Hrmrw 105. 
ffrf 4. 

41, 50, 77. 
77M& 76. 
JFItphri F 7. 
TItphrk (Königin) 156. 

h 
H'fhwfw 19. 
Hwjwjwr 71. 
Hwjwjpth 175. 
*Hwjpth 175. 
Hwjnwh 91. 
TTuyi&fc 175. 
»TTMI/«) (König) 111, 132. 

*Hwfwdjnßnk 50 ff. 
Hmtnw 3. 
Hmj< F 24, 126. 
*77raio 21. 
*7fmrf F 18 f. 
TfntklwS F 50. 
HntlclwS (Königin) 94, 117. 

h 
*Hnmwntj 168. 
Hnmwntjj 168. 
*Hnmwhtp 49, 60 ff. 
*77«i 26. 

s 
/Sj)»&m 44. 
S«w 11. 

s 
S'nhpthmrjjr' 132. 
&nhn!htj 7, 69, 71. 
frnhnpth 154. 
* Sndmib 155. 
Sndmib-'Intj 155. 
Sndmib-Mhj 155. 
#/jm7d 9. 
Sjimkir' 5. 

I 17, 18. 
77 18, 50. 

*&mio 23 ff, 126. 
*&ämw ndS 25. 
fca./r 777 132. 
&'m«/»-7F 3, 7, 81, 116, 136. 
äsmnfr-Ttj 7. 
/Stf&tf 77. 

s 
*§pijtk)w F 25. 
(SpÄJ 25. 
SpMptl} 13, 76, 77. 
Spsipih 77 (Saljljära) 81, 86, 87, 105. 

*Kir 72. 
ipj- 105. 
*Kwtblh1 73. 
x y / j j 53, 162. 

k 
K)j 70. 
Kljwd'nh 53. 
Kljm'nh 3, 69, 90. 
*K)jUrptl} 3, 7, 29, 53, 108 ff., 111. 
Kljiwdl 11, 46, 49, 50, 53. 
Kipwpth 60. 
Kinjnjswt 7 63, 104. 
* Kinjnjiwt III 177 f. 
7 0 « / J - 49. 

iDfei/ 22, 25. 
.Etym,«/ 3, 70, 78, 90, 94, 99, 104 f., 118, 

121, 150. 

U 
G-mnj 1 4 8 . 

t 
*Tlnwbj 35. 

Tuj 136. 
Tlaw 136. 
*7>< F 136 f. 
Tjj 9, 53, 105, 117. 
Tntj 19, 156. 
Tta; 70, 171. 

d 
*Djnßnh 50 ff. 
DwSnr' 3. 
Dbhnj 5, 7. 

Z2«ji 11, 20, 46. 
*Dnioj 35. 
7W/»-f (König) 94. 
Ddnfrt 22. 
*Ddkl?-< (König) 132. 

Dorfnamen. 
*'B-t Sm'wj-t 21. 
*'Irw-t 21, 
*'Irw-t . . . 132. 
Mn-hb(w) NN. 162. 
Mrj-R'-'nh-Iasj 132. 
Mrj-Hr-<nh-W6rktf 132. 
* Mij-Hr-m-mj-'nh- Wnii 132. 
* Mrj-IIr-mSnj-'nh-Vdkir' 132 
Nh,bw • t-Kijmnfrt 21. 
*ffw-t-sMnw (nhbw-t) 21. 
Ss$n(w)-K!jmnfrt 21. 
* ärwd-Pth-'nh-n-WnU 132. 
* Tpj • t-hmw 2 21. 



V E R Z E I C H N I S D E R T I T E L . 

(* bezeichnet die Titel aus den Inschriften des vorliegenden Bandes.) 

j i 
* iwn-knmw • t 69. 
»imihw der Geehrte 89, 91, 124, 142, 

151, 155 f., 168, 175. 
»imihw der Geehrte, hinter den Namen 

des Verstorbenen gesetzt, 175. 
»imihw hr 'Inpw der bei Anubis Ge

ehrte 90, 91. 
»imihw hr it-f der bei seinem Vater 

Geehrte 72. 
»imihw hr Wsir der bei Osiris Geehrte 

70, 76, 90, 91, 124, 126. 
»imihw hr pid-t <l-t der bei der großen 

Götterneu nheit Geehrte 70. 
»imihw hr Pth der bei Ptah Geehrte 

124, 128. 
»imihw hr Pth-SJcr der bei Ptah-Sokaris 

Geehrte 128, 148. 
* imihw hr njiwt der bei dem König Ge

ehrte 70, 80, 133. 
»imlhio hr nb-f der bei seinem Herrn 

Geehrte 17, 28. 
»imihw hr nb-fr' nb der bei seinem Herrn 

alle Tage Geehrte 62, 72. 
»imihw hr ntr der bei Gott Geehrte 70, 

77, 133. 
'•• imihw hr ntr-'l der bei dem großen 

Gott Geehrte 51, 62, 70, 89, 90, 111, 
130, 136, 142, 148, 151. 

»imihw hr ntr-el nb p-t der bei dem 
großen Gott, dem Herrn des Himmels, 
Geehrte 101. 

bnj-ib Vertrauter 133. 
* imj-ib nb-f m tl-wj Vertrauter seines 

Herrn in den beiden Ländern 70. 
imj-ib n njswt hnt idbwj-f Vertrauter des 

Königs in seinen beiden Ländern 72. 
imj-rl lh-t m sm'w mhw Vorsteher der 

Äcker in Ober- und Unterägypten 71. 
»imj-rl 'Inbw-hd . . . Vorsteher der Gaue 

von Memphis und Letopolis 111 f., 
173. 

»imj-rl is-mdl} prj-njswt Vorsteher der 
Zimmerwerkstätte des Hofes? 175. 

»imj-rl is-wj hkr-njswt Vorsteher der 
beiden Werkstätten des Königs
schmucks 70 f. 

imj-rl idw-w Vorsteher der Juugmänner 
156. 

»imj-rl wcb-t Vorsteher der w<b-t-Werk
stätte 70, 90. 

»imj-rl w'b-tj Vorsteher der beiden w'b-t-
Werkstätten 70. 

»imj-rl wp-wt prj-<l Vorsteher der Auf
träge des Hofes 43. 

* imj-rl wp-wt {hntj-w S) Vorsteher der 
Aufträge (der Pächter?) 64. 

imj-rl wp-wt n-t e$ Vorsteher der Auf
träge (Expeditionen) für das Zedern
holz 91. 

»imj-rl wd-t (nb-t) Vorsteher (aller) Be
fehle 69. 

»imj-rl wd-t mdw nb • t Hl • t njswt Vor
steher aller geheimen Befehle des 
Königs 69. 

»imj-rl prj Hausvorsteher 72, 86, 155 f. 
*imj-rl prj-'S Vorsteher des ,Zedern

hauses' 91, 100. 
»imj-rl prj-wj hd Vorsteher der beiden 

Schatzkammern 70, 90. 
* imj-rl mdhw-w is prj-njs'wt Vorsteher 

der Zimmerleute der Werkstätte des 
Königshauses 175. 

* imj-rl njw-wt ml-wt 'Issjnfr Vorsteher 
der neuen Dörfer der Asosis-Pyramide 
111 f. 

»imj-rl i-l-prj? Vorsteher des Tempels? 
70, 90. 

»imj-rl hw-t-kl Vorsteher des Stierhauses 
69, 71. 

»imj-rl hnw Vorsteher der Residenz 70 f. 
»imj-rl ss-w Vorsteher der Schreiber 

III, 124, 173. 
»imj-rl s$-w ew-njhot Vorsteher der 

Schreiber der Königsurkunden 70, 
155. 

»imj-rl s"-t n-t hntj-w $ Vorsteher des 
Verwaltungssitzes der Pächter 51, 64. 

»imj-rl s-t hntj-w s prj-'l Vorsteher des 
Verwaltungssitzes der Pächter des 
Hofes 62. 

»imj-rl sh.t nb-t Vorsteher aller Felder70. 
»imj-rl s-aw-tj Vorsteher der beiden 

Scheunen 70, 77, 111. 
* imj-rl kl-t nb-t n-t njswt Vorsteher 

aller Arbeiten des Königs 70, 89,155. 
»imj-rl gs ? Vorsteher der (Verwaltungs-) 

Hälfte 71. 
»imj-rl gs-wj Vorsteher der beiden (Ver-

waltungs-)Hälften 70 f. 
imj-t-rl is prj-njiwt Vorsteherin der 

Werkstätte des Königshauses 175. 
*imj-ht (hntj-w s) Unteraufseher der 

Pächter 64. 
*imj-ht hntjw S prj-*} Unteraufseherder 

Pächter des Hofes 52. 
»irj-mdl-t Archivar 163, 164. 
irj-mdl-t '-njs'wt prj-'l Archivar der 

Königsurkunden bei Hofe 163. 
*irj -t-hss-t-f die tut, was er lobt 72. 

t 

*cd-mr Verwalter 69, 74, 111. 

IV 
»w'b-njSwt Priester des Königs 22. 
* wr md Sm'w Größter der Zehn von 

Oberägypten 111. 

rn 
mw-t njswt Königinmutter. 
mh-ib Vertrauter 133. 
* mdw rhj -1 Leiter des Volkes 54, 69. 

n 
*nj-d-t Stiftungsbeamter 156. 
nb imlh der Geehrte 80. 
»nb imlh m imntj-t ein im Westen Ge

ehrter 80. 
* (nj)ni -1 hntj • t der zum höchsten Amts

sitz Gehörige 111. 

r 
rl pc-t Fürst 155. 
»i-h-njswt Königsenkel 16, 17, 21, 174. 
*rh.-t njswt Königsenkelin 20, 22, 124, 

136, 175. 

hltj-' Graf 
*hm-nb- . . . Priester 22. 
*hm-nh- ml'-t Priester der Göttin des 

Rechtes 111. 
* hm-ntr (Mddw-Hr) Priester des Mddw-

Hr (Cheops) 164. 
»hm-ntr Hwfw Priester des Cheops 164. 
»hm-t-ntr N-t wp-t-wl.wt Priesterin 

der Neith, der Wegeöffnerin 72. 
»hm-t-ntr Hthr Priesterin der Hathor 

136. 
* hm - t-ntr Hthr nb-t smj • wt nfr -t s-wt 

Priesterin der Hathor, der Herrin 
der Gebirgsländer, schön an Kult
stätten 175 f. 

*l.im-kl Totenpriester 87, 155 f. 
»hrj-prj prj-'l Hausoberer bei Hofe 64. 
»hrj-istl Sekretär 164. 
* hrj-Utl n wd'-mdw Sekretär der rich

terlichen Entscheidungen 78, 173. 
hrjsstl n mdio-ntr Sekretär der Gottes

worte 78. 
* hrj-sstl n hmw • t Sekretär der Künstler

schaft 162, 164. 
»hrj-Utl njiwt Sekretär des Königs 70. 
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h 
*hrp ss-w Leiter der Schreiber 111. 
*hrp sl-w irj-w Spr Leiter der Schreiber 

der Bittschriften 111. 

h 
*hrj-hb-t Vorlesepriester 119, 178. 
*hrj-tp nj&wt königlicher Aufseher 54, 

69, 77, 89, 90, 91, 124. i 

s 

*si Smsw ältester Sohn 72, 130. 
*sib Rechtskundiger, Richter 69, 111. 
*s!h imj-r) ss-w Richter und Vorsteher 

der Schreiber 18, 20, 119, 124, 126, 
173. 

*sib 'd-mr Richter und Verwalter 69, 
74, 111, 124. 

*sib tlitj Oberster Richter 69, 90, 155. 
* si '-njswt Schreiber der Königsurkun

den 69, 74, 91, 112, 168. 

*ss '-njswt hft-hr Schreiber der Urkun
den des Königs in (dessen) Gegen
wart 91, 124, 134, 168. 

*sS '-njiwt hft-hr prj-'! Schreiber der 
Urkunden des Königs in (dessen) 
Gegenwart, bei Hofe 168. 

*s$ n s) Pbylenschreiber 155 f. 

s 
sm Priester 156. 
smr Freund 156. 
Smr w'tj einziger Freund 156. 
*smr prj Freund des Hauses 62, 142, 

148, 151. 
*Shd irj-w md! • t prj-mdl • t-ntr prj-'! Auf

seher der Archivare des Gottesbuch-
hauses des Hofes 164. 

*shd w'b-w ih . t-Hwfw Aufseher der w'b-
Priester der Cheopspyramide 111. 

shd mdhw-w n prj-njSwt Aufseher der 
Zimmerleute des Königshauses 175. 

*Shd hm-w k! Aufseher der Totenpriester 
22, 72, 86. 

*shd hntj-w S prj-'! Aufseher der ^ach
ter' des Hofes 51 f., 62, 64. 

*Shd ss-w '-njSwt Aufseher der Schreiber 
der Königsurkunden 91, 100. 

Shd Sdiwtj-w prj md! • t ntr Aufseher der 
Siegler des Hauses der Gottesbücher 
164. 

*Sd!wtj bitj Siegelbewahrer des Königs 
von Unterägypten 178. 

Sdiwtj md! • t-ntr prj-'! Siegler der Gottes
bücher bei Hof 164. 

S 
*spsw-njswt Edler des Königs 144, 148, 

151, 168, 173. 

t 

*tijtj, s. s!b tjjtj Oberster Richter. 

t 
*t!tj Wesir 69, 155. 

Ä G Y P T I S C H E S W O R T V E R Z E I C H N I S . 

i 
ihdw Abydos 101. 
ih verklärt sein 119. 
ihm Verklärter 120, 135. 
!Sr-t Gebratenes, Bratenstücke 133, 148. 

f * 
ilwj alt werden 63, 64, 126, 142, 144, 

162, 174. 
ilwj . . . hr ntr '! alt werden . . . durch 

den großen Gott? 162, 174. 
i!t-t Milch 105, 121. 
i'j waschen 150, 151. 
i'r aufsteigen 144. 
iw! Rind 21, 86. 
iw! imj md-t Stallrind 86. 
iwf n hi-t Fleisch vom Vorderteil 133. 
iwtj einer, der nicht ist 119. 
ibw Reinigungszelt 80. 
ibd Monat 31, 178. 
imih ehrwürdiges Alter, Würde 80, 129. 
imtj Wein aus Buto 105, 150. 
imn't Westen 146. 

personifiziert 129. 
imntj-t Westen 80. 
in seitens 135. 
in ,sagt' 129. 
inj-t nd-t-hr Geschenke bringen 87. 
inj-t rd Verwischen der Fußspur 121. 
'Inhw-hd Memphis 173. 
inr Stein 134. 
ink ich 135. 
ir hervorhebende Partikel 134. 

irj Speise zubereiten 106. 
irj htp-t Opferstiftung machen 129. 
irpw Wein 105, 150. 
irpw imtj Wein von Buto 105, 150. 
irpw wsh. t Wein aus der Palasthalle 

105. 
irpw mhwj Wein aus Unterägypten 

105, 150. 
irpw hSmwj Wein aus H!mw 105, 150. 
irpw iwnwj Wein von Pelusium 105, 

150. 
irpw ih-t Wein des ,Feldes' 105. 
ih-t Sache, Ding 106. 
ih-t Biten 119. 
is Grab 101, 102, 126, 134, 142, 148, 

151. 
is Werkstätte 174. 
is-wj die beiden Werkstätten 70. 
iid eine Frucht 150. 
ihr trefflich 119. 
it Vater 25, 72. 
it Gerste 106. 
it mhwj unterägyptische Gerste 106, 

150. 
ithw Brauer 93. 
itj wegnehmen, rauben 134. 
id!-t Brotsorte 104f., 133, 150. 

r 

' Portion 1041, 133. 
' Gabe 
' n fij-t Gabe des Herbeitragens 104, 

120, 150. 
' Zustand 58, 60. 

' Urkunde 129. 
c-wj die beiden Arme, Hände 129. 
'wg dörren, rösten 106. 
'wg.t Gedörrtes, Geröstetes 106, 150. 
rbs Weinkrug besonderer Art 105, 121, 

150. 
'pr Mannschaft 44. 
'pr ausstatten 170. 
'r aufsteigen 144. 
'rf Beutel 104. 
fhnj Feuerfächer 45. 
'S Zeder, Zedernholz 101, 150. 
'k r hnw ,Eintreten in das Innere' 121. 
'k hnw ,Das Innere betreten' 121. 

w 
wi-wt nfr-wt ,die schönen Wege' 129. 
w)-wt nfr-wt n-t imntj-t ,die scbönen 

Wege des Westens' 80, 126. 
wi-wt dSr-wt ,die herrlichen Wege' 129. 
w!h.-'h ,Aufstellen des Feuerbeckens' 45. 
w)g ein Fest 64, 78. 
widw grüne Augenschminke 150. 
w'b-t Balsamierungsstätte 80. 
w'b.t Werkstätte 70, 71. 
w'b-tj .die beiden Werkstätten' 70, 71. 
w'h, Frucht 121. 
wpj-mp-t ,Eröffner des Jahres' 64, 78, 

174. 
wnh bekleiden 107. 
wnh-wj zwei Stoffstücke, zwei Gewänder 

107, 121. 
Wsir Osiris 76, 77, 102, 115, 146. 
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WSir nb Ddw Osiris, der Herr von Busiris 
102, 168. 

WSir hntj Ddw Osiris an der Spitze von 
Busiris 130. 

Wiir hntj imntj-w Osiris, der Erste der 
Westlichen 101 f. 

wSfe-t Halskragen 107. 
wfy-t Halle 104, 105. 
Wt Kultstätte des Anubis 101, 126, 142, 

144, 151. 
wdj legen, hinlegen 105, 150. 
wdhw Speisetisch 150. 
wd-t-mdw Befehl 69. 
wd' richten 135. 
wd'-mdw richten, richterliche Entschei

dung 78, 173. 
wdb ih-t opfern 121. 
wdb htp-njswt das königliche Opfer dar

bringen 121. 
wdb-rd das umhergereichte Opfer 88. 

b 
hl Seele 119. 
bil Himmelsgawässer, Kanal vor der Ne

kropole 144 f., 153. 
bnr süß 106. 
bd Natron 120 f., 150. 

P 
pn dieser 135. 
prj aufsteigen 146. 
prj-t m hrw ,Herausgehen bei Tage' 8. 
prj hrw im Totengebet 64, 100,170, 174. 
pr-t Same, Nachkommenschaft 136. 
prj-t Winter 31. 
prj Haus 64, 72, 86, 155. 
prj-'} Hof des Königs, passim. 
prj-'S Haus des Zedernholzes 91. 
pij mdt • t-ntr Haus des Gottesbuches 164. 
prj-njswt Königshaus 175. 
prj-hd Schatzhaus 70. 
psn ein Kuchen 104, 177. 
pdw Opfergabe, Opfer 106, 150 f. 

/ 

flj-t Speisen herbeitragen 104, 120, 150. 

m 
rn! für mlhd Säbelantilope 86. 
ml' wirklich, wahrhaft 133. 
mis-t Leber 133, 148. 
mw Wasser 150. 
mw hi' ' Handwaschung 121. 
mw-t Mutter 20, 25. 
mnw-t Taube 121. 
mrh-t Salbe 100. 
mhw Unterägypten 71. 
mhwj unterägyptisch 105, 150. 
mswt Speise aus Weizen 43, 133, 
msdm-t schwarze Augenschminko 150. 
md-t Stall 86. 

n 
nj-mrw • t beliebt 119. 
nj-hnm Salböl 120. 
nb-imlh der Geehrte 80. 
nb-'nh der Lebende 80. 
nb-ml'-t der Wahrhaftige 80. 
nb-mrwt der Beliebte 80. 
tibi eine Frucht 121. 
nplw-t Brotsorte 43, 133. 
nfr gut, Adverb 126, 142, 168, 174. 
nfr-ib gutherzig 119. 
nfr-s-wt mit schönen Kultstätten 175, 
nms • t ein Krug 104, 120. 
nnsm Milz 133, 148. 
nhr-wj zwei Brote 104, 121, 150. 
ni-t hntj-t oberster Amtssitz 111, 
ntr ohne Zusatz = der Gott = ,Gott' 70, 

77, 129, 133, 135, 162. 
ntr-'! der große Gott 51, 62, 70, 89, 90, 

111, 130, 136, 142, 148, 151. 
nd-t-fyr Geschenk 87. 
ndS der Jüngere 25. 

r 
rl eine Gans 121, 133. 
rl-prj Tempel 70 f. 
r'-nb alle Tage 72, 80. 
rmt Mensch 119, 134. 
i-n-'l der ,große' Name 69, 80, 89, 111, 

122 ff., 172. 
rn-nfr der ,schöne' Name, Kosename 69, 

79, 81, 111, 122 ff., 172. 
rn Jungtier 21, 86. 
rn-iw} junges Rind 21. 
rn-iwl imj-md-t junges Stallrind 86. 
rn-ml{hd) junge Säbelantilope 86. 
rn-ht-t junge Hyäne 21. 
rh-rl-f der seinen Spruch kennt 135. 
rhj-t Volk 69. 
rsj südlich 143. 
rdj geben, legen, hinlegen 105, 150, 170. 
rdj Gabe 170. 
rdj-' die Hand reichen 146. 

h 
hrw s-t-ib friedlichen Sinnes 119. 

hl-k hinter dich! nach rückwärts! 105, 
150. 

lil-t Jahr 31. 
hl' t wdhw das Beste vom Tisch 150. 
hltj-tn-t 's das beste Zeuernöl 100, 120. 
hltj-t n.t Tlynw das beste libysche Öl 

100, 120. 
h'mw-j Wein von Hlmw 150. 
h' Fleischstück 133. 
hw-t Haus, Hof, Gutshof 21, 132. 
hw-t-kl ,Haus des Stieres' 69, 71. 
\b Fest 78, 162, 174. 
hb-8kr Fest des Sokaris 64, 78. 
hmw-t Kunst 119. 

hmw-t Künstlersehaft 162, 164. 
hmsj sich zum Mahl setzen 120, 150. 
hmsj r ih-t sich zu Tisch setzen 150, 

151. 
hnk-t Spende 150. 
lik-t Bier 104f., 121. 
hk-t hnrnS Biersorte 105. 
hknw Salbe 102, 150. 
htp dj-njswt Opfer, Gabe, Geschenk 121, 

170. 
m-thtp willkommen! in Frieden 129, 146. 
htp (imj) wSh-t Opfer (in) der Königs

halle 120, 150. 
htp njswt Königsopfer 120, 150. 
htp-t Opferstiftung 129. 
htj Brotsorte 121, 150. 
ht-t Hyäne 21. 

h 
h-t Flamme 104, 120. 
hl Tausend 82. 
hlw-t Speisetisch 120. 
hpj wandeln 126, 129. 
hft gemäß 119. 
hfi-hr angesichts 91, 124, 134, 168, 
hnfw Speise 104, 150. 
hntj-imntj-w Erster der Westlichen 101 f. 
hSf verbieten, strafen 133. 

h 
hnw Inneres, Palast, Residenz 70 f., 121. 
hrj-ntr Nekropole 64, 80, 101. 
hkr Schmuck 71. 

8 
sl Sohn 72, 124, 173. 
sl-t Tochter 124. 
s!t Wasser spenden 121, 150. 
swt Weizen 106, 150. 
sbj durchleben 133. 
shj imlh in Ehren alt werden 129. 
sml-tl .landen' 1441, 153. 
sml-tl r imn-t im Westen landen 146. 
smj-t Gebirgsland, Wüste 64, 126, 142, 

144, 174, 175. 
sh-ntr die Gotteshalle 148, 174. 
ahn ein Bratenstück 150. 
s£ die Schrift 
Slcr Sokaris 128, 148. 

s 
s eine Gans 133. 
S-t Kultort. 
m i-wt-f nb-t ,an allen seinen Kult

orten' 101. 
nfr 6-(w)t mit schönen Kultstellen 175, 
s-1 Stätte: 
s-wt w'b-wt die reinen Stätten 80. 
S-t Verwaltungssitz 51, 62, 64. 
Sip-t Revision 58. 
S(wynwj (Wein) aus Pelusium 121, 150. 
spr Rippenbraten 105, 121, 150. 
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ipr Bittschrift 111. 
iph • t Fleischstück von den Bippen 105, 

121, 150. 
Smfov Ältester 72, 124. 
in • l Schwester 20. 
sntr Weihrauch 104, 150. 
sr eine Gans 133. 
Sh-t htp das Speisefeld 80. 
sh • t eine Körnerfrucht 106. 
S4w Tag 31. 
SSm geleiten, begleiten 129. 
Hp-t Ausgelöstes, Auserlesenes 150. 
st-t ein Gefäß 93. 
Ul-t Opfergaben 199. 
Stj-hb ein Salböl 102. 
id.t Flamme, Feuer 104, 120, 150. 
sdr die Nacht verbringen 119. 

s'io • t ein Gebäck 133. 
sbw Mahlzeit 104, 120. 
Spt ?•• ärgerlich sein gegen 119. 
sm'w Oberägypten 21, 71. 
smew-j oberägyptisch 21. 

smsj geleiten 129. 
snwtj ,die beiden Scheunen' 70, 111. 
snS eine Brotsorte 104, 120, 150. 
Ul geheim 69, 119. 

'? 
k!>hw Wasserspende 150. 
kmhw-kml Brotsorte 133, 150. 
krs begraben 64, 80, 146. 

k 
n kl-n ,für den . . .' 102. 
kl-w die Ka's (bei Privatpersonen) 129 
kl-t Arbeit 58, 60. 

ff 
gi-w die Brothälften, auch = Opfer 106, 

150f. 
gä-wj die beiden (Verwaltungs-) Hälften 

Unterägyptens 70, 71. 

t-iär eine Brotsorte 104, 150. 
t-imj-t! eine Brotsorte 150. 

t-nbs ein Früchtebrot 121. 
t-rth ,Bäckerbrot' 104, 120, 150. 
tp-dw die Nekropole 146. 
tpj-rnp-t der erste Jahrestag 64, 78. 

* 

tl Kügelchen, Korn 150. 
IIa binden, knüpfen 136. 
tlsw Herr 136. 

d 
dj fünf 31. 
dbh-t htp Opferbedarf 170. 
dn kneten? 93. 

tl 
d-t Stiftungsgut 156. 
dlj durchfahren 144f., 153. 
dwiw Krug 104, 120. 
dhwtj-t Thotfest 43, 64, 78, 174. 
dh--t ein Getränk 104, 121. 
dd sprechen 134. 
Udw Busiris 102, 130, 168. 

S A C H V E R Z E I C H N I S . 

A. 
Abtrennen des Vorderschenkels 86. 
Abtreppung der Außenwände 48. 

— fehlt 108. 
Abydos 4, 101. 
Achse 

— aus üblicher Richtung verschoben 
bei Mauer 28, 157, 161. 
bei Mastaba 61. 
bei Schacht 30, 108, 154, 157. 

Alabaster 
— Salbvase 48. 
— Statue 56. 

Ältester Sohn 
— bei Speisetisch 82. 
— dem Vater räuchernd 130. 

Amtssitz 
— i.t 51, 64. 
— nM t 111. 

Anordnung 
— der Darstellung des Opfermahls 

81, 84. 
— der Inschriften 25, 51, 64, 81, 90, 

102, 155. 
— der Pfeiler 53, 159, 161. 
— der Zeichen 25, 111, 175. 
— der Zeilen 25, 64, 68, 69, 115, 

119, 155, 172, 175. 
Anordnungen 

— für das Totenopfer 121, 150. 
Anrede an Grabbesucher 

— am Grabeingang 119, 133. 
— in Sargkammer 119. 
— auf Scheintür 119. 

Anrichte aus Holz 177. 
Anschmiegen 

— bei Darstellung von Paaren 18, 
25. 

Antilope 86. 
Anweisung für Opferritus 104, 105. 
Architrav 

— beschriftet 43, 62, 126, 166. 
— mit Familiendarstellung 24, 124, 

126. 
— mit Reihe von Bildern des Grab

herrn 68, 88, 155 f. 
— über Grabeingang 88, 113. 
— über Mittelteil der Scheintür 74. 
unterer — in Flucht mit Außen

pfosten 168. 
Archivar 164. 
Arm 

— an Rückenlinie angesetzt 171. 
Armband 82. 
Armhaltung 

— bei Bäcker 92. 
— bei Dörflern 21, 132. 
— beim Essen 76, 82, 118, 128, 136, 

177. 
— bei Schreiberstatue 14 f. 
— bei Sitzbildern 16, 52. 
— bei Sohn 52, 126. 

Asymmetrie 
— in Bildanordnung 69, 89, 156. 

Aufbau 
— der Darstellung 25, 81. 
— der Figur 14. 

Aufforderung 
— an den Toten beim Mahle 150 f. 

Auflager 
— des Sargdeckels, s. Nische. 

Auflösen 
— des Oberbaues durch Kammern 

3, 53 f., 108, 122. 
Augen 

— auf Mumie gemalt 106. 
offene — bei Gipsmaske 26. 

Augenbrauen 
— auf Mumie gemalt 106. 

Augenpaar 
— auf Ostwand des Holzsarges 98, 

100, 144. 
— seine Bedeutung 98, 144. 

Augenschminke 
— in Opferliste 104, 150. 
— auf Paletten 107. 

Ausbessern 
— der Sargbretter 96. 
— des Steines mit Stuck 172. 

Ausgang des Verstorbenen 
— zur Außenwelt 5, 8, 116. 
— zur Opferstelle 6, 8, 116. 

Ausgußröhre 
— bei Wasserkrug, 138, 168. 
— bei Weinflasche 84. 

Auslassen 
— von Bestandteilen der Gabenliste 

43, 133, 148. 
— von einzelnen Opferwünschen ne

ben Speisetisch 77, 82, 119, 128, 
138. 
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Ausmalen 
— der Inschriften auf Holzsarg 98. 

Ausmauern 
— des Schrägschachtes 89, 116. 

Äußerer Sarg 
— aus schlechterem Holz 140. 
— beschriftet 140. 

Ba B -
Weg des — vom Sarg zur Außen

welt 6, 8, 10. 
Backofen 

— aus Kalkstein bei Holzfigur 45, 
92. 

Bäcker 
Holzfigur eines — s 92. 

Balsamierungsstätte 80. 
Bandmuster 

— die Darstellung einfassend 118. 
Bauweise 

— der Cheopszeit 2. 
Bäuerin 

— im Flaehbild 21, 132. 
— im Rundbild 45, 66, ihr zeitliches 

Auftreten 93. 
Beamtentracht 84. 
Bebilderung 

— des Architravs 24, 89, 126, 155, 
174f. 

— der Sargkammer 3, in Giza und 
Sakkära 118 f. 

Bedachung 
— des Kultraumes 159, 162. 
— des Schachtes 158. 
— des Serdäbs 48, 91 f. 

Bedeckung 
— des Schachtes mit Reliefblöcken 

24, 42 f., 44, 166. 
Bedeutung 

— der Feindfiguren 36. 
Begräbnis 

— späteres in älterer Mastaba 40, 
41, 54, 135, 165. 

Behandlung 
— des Gesichtes bei der Mumifizie

rung 26, 106. 
— der Leiche 106, 139. 

Beigaben 
Alabastergefäß 48. 
Korb 54, 90. 
Ledersandalen 107. 
Leinwandballen 107. 
Muschelschalen 107. 
Napf 66. 
Ochsenschädel 90. 
Scheingefäße 66, 159. 
Schildkröte 117. 
Spazierstöcke 107. 
Spiegel 153. 
Statuette 140. 
Tierknochen 117. 
Tonkrug 41, 136, 151. 
Tonschale 165. 

Beine 
Staffelung der — 138. 
Stellung der — 19. 
untergeschlagene — 14. 

Beischrift 
— zum Speisetisch 20, 25, 77, 82, 

119, 138, 168. 
— zur Abtrennung des Vorderschen

kels 86. 
Beschriftung 

— der Holzsärge 98, 140 f., 151. 
Bestattung 

— auf Schachtboden 22, 28, 50, 65. 
— unter Opferplatz 23, 65, 140, 154. 

Bildanordnung 
— bei Relief 25. 

Bilder 
— in Sargkammer 118. 

Bildnis und Typ 16, 26, 27. 
Binden 

— zum Einwickeln der Leiche 106, 
106, 108, s. auch Leinwand. 

Bittschriften 
,Leiter der Schreiber der —' 111. 

Blattgold 
— am Knauf der Stöcke 107. 
— am unteren Ende der Stöcke 107. 
— von Schmuck der Leiche 107. 

Blau 121. 
— statt grau 121. 

Bläuliehe Farbe 117. 
Blumen 

Schüssel mit — 88. 
— bei Speisedarstellung 86. 
— als Verzierung des Gefäßdeckels 

84. 
Boden 

— des Sarges 
mit den Seitenbrettern verbunden 

144, 166. 
mit Querleisten verstärkt 98,166. 

Bodenvertiefung 
— zur Aufnahme der Bestattung 

in Sargkammer 40, 41, 65, 90, 
154, 157, 159, 165. 

in Schachtsohle 158. 
Bohrlöcher 

— für Holznägel der Sargbretter 98, 
143. 

Boote 
Holzmodelle von —n 

ihre Bedeutung 94 f. 
ihre Beschreibung 95. 
ihr Vorkommen 4, 93 f. 

Bootförmige Schüssel 86. 
Böschung 

— der Außenwände 108. 
Bossen 

— anstehend 20, 48. 
Bottich 

— des Brauers aus Kalkstein 44, 
66, 92. 

Bratenstücke 
— im Opferverzeichnis 133. 

Brauer 
Holzfigur des —s 66, 92. 

Brot 
besondere —formen 84, 86, 88, 133 

Brothälften 
jüngere Form der — 76, 128. 
verkehrte Stellung und Anordnung 

der — 119, 138, 169. 
Busiris 102, 130, 168. 
Butische Fahrt 146. 

D. 
Dach 

Riten auf dem — der Mastaba 8f. 
Dachförmig 

— gestellte Platten über Schacht 
158, 

Darstellung 
— auf Gewände des Eingangs 62, 

73, 114, 130, 172. 
— der linksgerichteten Figur 81, 89, 

118. 
— in Sargkammer 117. 
— der Speisen 84, 86, 88, 138. 

Datierung 
— bei Revisionsvermerken 58. 
— auf Tonkrug 31. 

Deckel 
— von Sarg aus stehengelassenem 

Felsblock 
gewölbte Platte 48, 58. 
glatte Platte 23, 49. 

— von frei stehendem Kalksteinsar 
kophag 89, 117. 

ohne Handhaben 89, 117. 
mit Leiste zum Eingreifen in 
Unterteil 117. 

— von Holzsarg 
an Unterteil gestiftet 98, 144. 
mit Zapfen befestigt 138. 
leicht gewölbt, ohne Handhaben 

165. 
nur e in — bei Doppelsarg 144. 

— von Vasen, aus Geflechtwerk 84, 
88. 

Deckplatten 
— der Sargkammer 159. 
— des Serdäbs 48, 92. 

Diener 
— mit Last, Holzfigur 93. 

Dioritstatue 65. 
Doppelbegräbnis 27, 158. 
Doppeldach der Schiffskabine 95. 
Doppelgrab 108, 157. 
Doppelsarg 48? 140 ff. 
Doppelter Schurz? 76. 
Dorfnamen 21, 132. 
Dorfvertreter 21. 
Dorfvertreterinnen 21, 45, 66, 130 ff. 

— auch bei maskulinem Dorfnamen 
132. 
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Dörren von Gerste und Weizen 106. 
Drei Zugänge 

— zur Sargkammer 6. 
Drohformel 134f. 
Dübel 98, 166. 

E. 
Ebenmaß 

— bei Figuren vermißt 25, 176. 
Edler 

— des Königs 144, 148, 151, 168, 
173. 

Ehepaar 116, 126, 174. 
— am Speisetiseh 24, 81, 82, 84f. 

Eingang 
— zum Grab 

im Nordosten 68, 108, 122. 
im Südosten 53, 161. 

zum Kultgang 
im Norden 65. 
im Süden 29. 

— zur Kultkammer 
im Norden 40, 50, 108, 122, 

154. 
im Nordosten 20, 61. 
im Süden 49. 
im Südosten 159. 

Eingangshalle 
— mit Pfeilern 53. 

Einladung 
— zum Mahle 151. 

Einleitung 
— der Opferformel alleinstehend 115. 

Einsargen 
— der Feindfiguren 38. 

Einteilung 
— der Fläche durch Linien 100, 

102 f., 120. 
Einwicklung 

— der Leiche 28, 106. 
Eltern 

— im Grab des Sohnes dargestellt 24. 
Erweiterung 

— der Mastaba 161. 
— des Totengebetes im späten A.B.. 

146, 152. 
Essen 

Haltung der Arme beim — 76 f., 82, 
118, 128, 136. 

Eßtisch 
— in Opferverzeichnis 104, 120. 

F . 
Falz 

— bei Sargbrettern 166. 
— bei Sargdeckel und Sarg 117. 

Familiendarstellung 22, 24, 126. 
Farben 

— bei Wandbemalung 117, 121. 
Fassade 68. 
Faust 

— aufgesetzt 16, 176. 
— statt ausgestreckter Hand 19. 

Fayence 
— Kettenglieder 49, 106, 151. 
— Einlage nachgeahmt? 140. 

Fehlen 
— der Beine der Frau bei sitzendem 

Paar 25. 
— der Perücke bei Fettleibigen 171 f. 
— der Sargnische im Grabschacht 

28, 50, 65. 
— der Scheintür in Kultkammer 20. 
— der Standlinie 76. 
— des vorderen Stuhlstempels 17, 

125. 
Fehlerhafte 

— Inschrift 174f. 
— Schreibungen 25, 120, 174. 
— Zeichnung 118 f., 176. 

Feindfiguren 
— aus Nilsehlamm 30 ff. 
— aus Holz in Privatgrab 36. 

Felsabarbeitung 
stufenförmige — als Westgrenze des 

Pyramidenhofes 2. 
Fenster 

— in Kammer als Weg ins Freie 
6, 7. 

— in Schacht 6. 
— in Serdäb 12, 48. 

Fesselung 
— der Feinde 33. 
verschiedene Arten der — 33. 

Fettleibiger 
— Grabherr 159. 

auf Scheintürpfosten 63, 171. 
auf Gewände des Eingang 172. 

Feuerfächer 
— des Kochs 45. 

Figur 
— des Grabherrn unter Inschrift 

der Scheintürpfosten 51 f., 78, 
129, 171. 

— aus Holz in Sargkammer 140. 
überschlanke —en 51. 

Filiationsangabe 20. 
Fisch 

— in Sarginschriften vermieden 142. 
Flachbild 

Ausführung des—es im späteren A.B. 
24, 136, 176, 177. 

Flachbilder 
— des Grabherrn in Reihe 68 f., 155. 

Flasche 
— mit Ausguß 84. 
—n in Ständer 168. 
— aus Ton 136-

Flickstücke 
— bei Holzsärgen 96. 

Fluchformel 134 f. 
Formel 

— des Totengebetes im späteren 
A. R. 101, 144 ff., 151 f. 

.Freund' als Titel 
,einziger —' 156. 
,— des Hauses' 62, 142, 148, 151. 

Fries 
Inschrift— bei Mastaba 112. 
— Muster über Darstellung 117. 

Früchtenapf 86. 
Füllung 

— des Mastabablocks 20, 41, 48, 108. 
Fürst 155. 
Füße 

— bei Flachbildern 82, 138. 
— der Frau bei sitzendem Paar 

nicht gezeichnet 25. 
vor dem Sessel 82. 

— bei Rundbildern 14, 17, 19. 
— an südlicher Schmalseite des Sar

ges 142 f. 
Futtermauer 2, 68. 

G. 
Gang 

— vor Block als Kultraum 29, 158. 
— zwischen Schacht und Sarg

raum 7, 56. 
Gans 

— gerupft 84, 88, 138. 
— mit umgedrehtem Hals 84, 86. 

Gänseopfer 
— mit e i n e r Gans 86. 
— mit zwei Gänsen 177. 
— mit drei Gänsen 172. 

Gefleehtwerk 
Deckel aus — 84, 88. 
Speisetisch aus — 88. 

Geflügel 
— in Opferverzeichnis 20, 121, 133. 
— in Speisedarstellung 84, 86, 88. 

Gegabelter Stock 172. 
Gegengleiche 

— vermieden, s. Asymmetrie. 
Gegenüber 

— statt Nebeneinander 25. 
Geheime 

— Befehle 69. 
— Schrift 119. 

Gehrung 
— bei Sargbrettern 96, 98, 143, 166. 
— unvollständig 138. 

Gelblicher Kitt 143. 
Gelbrote Flügel bei Gänsen 121. 
Gemahlin des Grabherrn 24, 110, 112, 

116, 122, 124, 126, 175. 
Geschenke 

— der Stiftungsgüter 87. 
Gesicht 

Typus des —es bei Statuen 16. 
— bei Mumie 106. 
Wiedergabe des —es bei Gipsmaske 

26 f. 
Geste 

— des Redens 20. 
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Gestohlene 
— Blöcke bei Grabbau 24, 42, 44, 

122, 166. 
Getränketisch 

— unter Speisetisch 168. 
Gevvandstücke 107, 121. 
Gewände 

— des Grabeinganges bebildert 73, 
115, 130, 172. 

Gewebe 
•— verschiedener Art 107, 108. 

Gips 
—• über Korb aus Rohrgeflecht 54. 
— in kleinem Tonnapf 66. 

Gipsmaske 
— den Lebenden wiedergebend 26. 
Porträtähnlichkeit der — 26, 27. 

Gold 
Kettenglieder aus — 106. 

Gott 
— ohne Zusatz = der Gott 70, 77, 

129, 133, 135. 
Götterneunheit 

— in Titel 84. 
Gottesbuch 164. 
Gottesworte 78. 
Grab 

— auf Trümmern einer Mastaba 41, 
44, 135 f., 165. 

Grabherr 
— als Schreiber 12. 
— fettleibig dargestellt 63, 159 171, 

172. 
Grabnische, s. Sargkammer. 
Granitstatue 

— von Privaten 56. 
Grundfarben 117. 
.Grundform' 

menschliche — 171. 
Grundriß 

— der Mastabas im späteren A. R. 
3, 108. 

— fast quadratisch 66, 122, 154. 
Grünkern 106. 
Grünliche Paste 140, 151, 
Gruppe 

— von Familiengräbern 22, 48. 
Gruppierung 

ungewöhnliche — von Zeichen 126, 
128, 135, 175. 

H. 

Haar 
natürliches — 171, 172. 

Haarband 
— mit Papyrusdolden 42, 44, 76. 

Halskette 
— enganliegende 

bei Grabherrn 106 f. 
bei Frau 49. 

Halskragen 24, 107, 114. 
— fehlt 172. 

Halle 
— mit Pfeilern 53, 161. 

Hand 
— an Schulter des Gemahls 22, 126. 
— an Schulter der Mutter 126. 
— an Schulter des Vaters 52. 
— geballt bei Frauenfigur 19. 

— ausgestreckt bei Wohlbeleibten 
171. 

— in Hand 19. 
linke — nach Broten langend 136, 

176. 
Hände 

Haltung der — bei Speisenden ver
kehrt 136, 176. 

Handhaben 
— an Sargdeckel fehlen 48, 89, 117, 

165. 
Harzgetränkte? 

Stoffpackung im Bauch der Mumie 
108. 

Hathor 
Priesterin der — 136, 175. 
Titel der — .Herrin der Gebirgs-

länder' 175. 
.Schön an Kultstätten' 175. 

Häufung 
— von Speisen 86, 177. 
— von Titeln 70 f. 

Hauptscheintür 
— im Norden 22, 49, 108, 159. 

,Haus' 
,— des Gottesbuches' 164. 
,— des Königs' 175. 
,Schatz—' 70. 
,— des Zedernholzes' 91. 

,Hausvorsteher' 72, 86, 155 f. 
— besonders geehrt 82. 

Hauszwerg 82. 
Herz 

— als Opferspeise 114. 
Hieratische 

— Form von Zahlzeichen bei Tinten
inschriften 58 ff. 

— Inschrift auf Feindfiguren 35. 
— Inschrift auf Tonkrug 31 f. 

Hockende 
— im Flachbild 20, 178. 
— bei Rundbildern 14, 45, 92. 

Hockerbestattung 50. 
Hohlkehle 

— an Scheintür 157. 
Holz 

einheimisches — 138, 140. 
eingeführtes — 96, 143, 166. 

Holzbauten 
Einfluß der — auf Stein- und Ziegel

bauten 95. 
Holzkopfstütze 22, 27, 108, 135, 139, 

140, 153, 158. 

Holzsarg 4, 22, 27, 30, 138, 157, 159, 
165, 166. 

Ausbesserung schadhafter Stellen bei 
— 96. 

— bebildert und beschriftet 49, 66, 
96f., 151. 

— als Innensarg von Steinsarko
phag? 48. 

— auf Steine gesetzt 96. 
Holzschiffe 

Modelle von —n im Grabe 94. 
an Schachtmündung 94. 

Holzstatuen 
Aufstellung der — im Scrdäb 92. 
Auftreten der — im späten A. R. 4, 

46. 
— mit Gerät aus Stein 46, 66, 92. 
— von Bäuerin 45, 66, 92. 
— von Bäcker am Ofen 45, 66, 92. 
— von Bemannung der Boote 92. 
— von Bierbrauer 46, 66, 92. 
— von Diener mit Last 92. 
— von Grabherrn 92. 
— von Grabherrn und Gemahlin 92. 
— von Koch 45. 
— von Kornverreiberin 46, 92. 
— von Teigkneter? 92. 

Holzstatuette 
— in Sargkammer 140. 

Holzstifte 96, 98, 140, 143, 166. 
Hyäne 21. 

I. 

Innenzeichnung 
— von Hieroglyphen 24, 120 f. 

Inschriften 
— als Fries 112. 
— für Grabbesucher 119, 133, 134. 
— auf Holzsärgen 49, 66, 96, 151. 

ihre Richtung 98. 
— auf Steinsarg 90. 
— auf Statuen 13, 17, 18, 20. 

Interkolumnien 95. 

J. 

Jungvieh 21, 86. 
Justizverwaltung 

Titel in der — 69 f., 111. 

K. 
Ka 

,für den — des . . .' 102. 
mehrere —s bei Privatpersonen 129. 

Kabine 95. 
Kalkanstrich 28 f., 117. 
Kalksteinplatte 

— unter Scheintür 66, 108. 
Kanopen 41, 117. 

verschiedene Form der — 48. 
Karneol 

— Kettenglieder 49, 106. 
Kelchartiges Gefäß 84. 
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Kernbau 
— fehlt 20, 46. 

Kettenglieder 49, 106, 151. 
Keulenform 

— bei Brot 88. 
Kiosk 95. 
Kitt 

Bohrlöcher und Verbindungsrillen 
mit — verschmiert 143. 

Klassizistische Kunst 25. 
Koch 

Holzfigur eines —s 45. 
Kohl = schwarze Augenschminke 107. 
Koniferenholz 

grobes — 166. 
,Königsenkel< 16, 17, 21, 174. 
,Königsenkelin' 20, 22, 124, 136, 175. 
Königsgrab 

— des Wdjmw 4. 
— der HntklwS 4, 94 f. 
— des IpSSklf 4. 

Königsstatuen 
— des Chephren zerschlagen 56, 57. 

Kontrolle der Arbeit 
— bei Steinmetzen im Grabschaeht 

58 f. 
— bei Bildhauern in Kultkammer 

60. 
Kopf 

— von hornlosem Bind 86, 88. 
— an nördlicher Schmalseite des 

Sarges 142 f. 
seine Bedeutung 143. 

— der Feindfiguren 34. 
Kopfstütze 

— aus Holz 22, 27, 108, 140, 153, 
158. 

— besonderer Form 135. 
— mit Kissen 139. 

Korb 
— auf Bottich des Brauers 93. 
— der Dorfvertreter 21, 132. 

Art des Tragens 21, 132. 
seine Form 132. 

— aus Mattengeflecht als Beigabe 
90. 

— aus Bohrgeflecht mit Gips über
gössen 54. 

Kornverreiberin, s. Müllerin. 
Körperhaltung 

— bei Schreiberstatue 15. 
— bei Sitzstatue 16. 

Kosenamen 17, 18, 69, 79, 81, 111, 122 ff., 
172. 

Kultgang 29, 65. 
Kultraum 

— in Form einer tiefen Nische 40, 
50, 54, 68, 108, 122, 159. 

— über Sehrägschacht 68. 
— später zugefügt 40. 
— mit ungewöhnlicher Anordnung 

49. 

Kultstelle 
— auf Dach des Grabes 116. 
— über Eingang des Schrägstollens 

8, 116. 
Kupfer 

Spiegel aus — 153. 
Kurzname 151. 

L. 

Lage der Bestattung 
— unter der Opferstelle 23, 65, 140, 
154. 

Landen 
— des Totenschiffes im Westen 146. 

Lasehe 
— die Gehrung der Sargbretter ver

deckend 96, 98, 143. 
— fehlt 138. 

Latten 
— zum Ausbessern der Sargbretter 

96. 
Lattich 88, 177. 
Laufbahn 

— des Grabherrn 70. 
Ledersandalen 

— am Fußende des Sarges 107. 
Leiche 

Behandlung der — 26, 106, 108. 
Lage und Orientierung der — 

Kopf Nord, Gesieht Ost 22, 40, 
50, 140, 153, 158. 

halbrechts, Kopf Nord 154. 
Kopf Süd, Gesieht Ost 50. 

— in Holzsarg 
auf linker Seite 139. 
auf Rücken 106, 166. 

Leinenballen 
— als Beigabe 107. 

Leinengewebe 
— verschiedener Art 107, 108. 

Leinwandumhüllung 
— der Leiche 107, 108, 139, 140, 

165. 
.Leiter' 

,— der Schreiber' 111. 
,— der Schreiber der Bittschriften' 

111. 
Letopolis 

Gau von — Ul f . , 173. 
Linke 

— Hand nach Brot langend 136,177. 
Löcher 

— für Holzstifte 98, 143. 
— für Zapfen 139, 140. 

Lotosblume 
— bei Speisedarstellung 86. 

Lotse 
— auf Bootmodell 96. 

Löwenbeine 
Stuhlstempel in Form von •—n 76, 

82, 125, 168. 

M. 
Mahlstein 46, 92. 
Malerei 117 f. 
Mangel 

— an Ebenmaß bei Figuren 25, 176. 
Maßstab 

wechselnder — im Flachbild 172. 
Mastaba 

Form der — in der 5. Dynastie 3. 
in der späteren Zeit 3, 66, 122, 

154. 
— in Form eines ummauerten 

Schachtes 28, 165. 
— ohne selbständigen Kern 20, 46. 

Mauer 
— des Pyramidenhofes 1, 2. 

Mauer rücktritt 
— für Grabeingang 48, 108, 161. 

Meerkatze 82. 
Memphis Ulf . , 173. 
Milehkrug 132. 
Modelle 

— von Booten 4, 93. 
Modellieren 

— in Stuck 172. 
Monatsdaten 

— in Tintenaufschriften 31 f., 39 f., 
59. 

Mörtel 
— zur Befestigung von Krug 151. 

Müllerin 
Holzfigur von — 46, 92. 

Mumifizierung 26, 106, 108. 
Mündung 

— des Schrägschachtes im Osten 8, 
23, 30, 89, 116. 

im Norden 5, 57. 
als Opferstelle 8, 116. 

Muschel 
Beigabe von — als Palette 107. 

Mutter 20, 24 f. 

ET. 
Nachlässigkeit 

— beim Vorziehen von Linien 100, 
102 f. 

— bei Zeileneinfassung 148. 
Nadelbolz 96, 140. 
Name 

,großer' — 51, 69, 111, 122, 124, 
168, 172. 

.schöner' — 51, 69, 111, 122, 124, 
168, 172. 

Namen 
— auf Feindfiguren 35 f. 
unägyptische — 35. 

Nase 
— bei Gipsmasken 27. 

Neith 
Priesterin der — 72. 
Titel der —, Wegeöffnerin' 72. 

Nilschlamm 
Figuren aus — 31 ff. 
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Nische 
— hinter Sarkophag, zum Auflegen 

des Deckels 89 f., 117, 165. 
— in Sargkammer 151. 
— in Schachtwand 29, 41. 
tiefe — als Kultraum, s. Kultraum. 

Nummulitquadern 
— für Verkleidung 20, 46, 108. 

O. 
Oberbau 

—• der Mastabas im A.K. 3. 
Oberkörper 

Haltung des —s 15, 16. 
Ochsenschädel 

— als Beigabe 90. 
Ochsenschenkel 

Wegtragen der — 114. 
Öffnung 

— in Schachtwand zur Kultkammer 
6. 

Die, s. Salben. 
Opferbedarf 170. 
Opferfeld 80, 95. 
Opferformel, s. Totengebet. 
Opferkasten 121. 
Opferplatte 41, 157. 

— vor Scheintür 49, 50, 61, 159. 
— mit £ip-Zeiehen und Beekon 44, 

45, 157. 
Opferriten 

— angegeben 121, 150 f. 
— dargestellt 20, 86, 130, 172, 177. 

Opferstelle 
— durch Steinplatte angedeutet 49. 

Opfertiere 
— herbeigebracht 21. 
— liegend 86. 

Opferverzeichnis 
— auf Gewände des Eingangs 131 f. 
- - auf Holzsarg 102, 148. 
— im Kultraum 20, 42, 178. 
— in Sargkammer 120. 

Opferwünsche 
— bei Speisetisch 20, 82, 119, 138. 

spätere Anordnung 77, 128, 
168. 

unvollständig 77, 82, 138. 
Orientierung 

— der Leiche, s. Lage der Leiche. 
Osiris 76, 77, 102, 115, 146. 

— ,Horr von Busiris' 102, 130, 168. 
— ,Erster der Westlichen, Herr von 

Abydos' 101 f. 
Ostabschnitt 1, 11. 

P . 
Paar 

— auf Sessel 24, 42, 82, 84, 174. 
, Pächter des Hofes' 

.Aufseher der —' 51, 62. 
,TJnteraufseher der •—' 52. 
,Vorsteher des Verwaltungssitzes der 

—' 51, 62, 64. 

Palasttor 
— auf Holzsarg 49. 

auf Ostwand 98, 100. 
am Fußende 100. 

Palette 
Muschel als — 107. 

Pantherfell 20, 63. 
Papyrus 

Wiedergabe des — bei Schreiber 15. 
Papyrusboot 

Schüssel in Gestalt eines —es 86. 
Papyrusdolde 

— als Schmuck des Haarbandes 42, 
44, 76. 

Sitzbrett endend in — 17, 24, 83. 
Paste 

vertiefte Inschriften mit — gefüllt 
140. 

Persönliche Erscheinung bei Gipsmasken 
26. 

Perücke 
Fehlen der — bei Wohlbeleibten 171. 

Pfeiler 
— in Eingangshalle 53. 
— in Kultkammer 159. 

asymmetrisch gestellt 159. 
— in Vorhalle 161. 

Pflasterung 
— der Kultkammer 20. 

Pfropfen 
— auf Krug 138. 

Phyle 
.Schreiber der —' 156. 

Plan 
— von späteren Mastabas 3, 28, 53, 

66, 108, 122, 154. 
verwandter — beieinanderliegender 

Mastabas 48. 
Plattenbedachung 

— der Sargkammer 158. 
— des Serdäbs 48, 92. 

Priester 
,wcb — des Königs' 22. 
hm-ntr — des Cheops 164. 

der Göttin des Rechtes 111. 
für einzelne Namen des Königs 

164. 
— bei der Speisung des Verstorbenen 

20. 
Priester in 

,— der Hathor' 136, 175. 
der Neith' 72. 

Prunkscheintor s. Palasttor. 
Ptah 

— im Totenkult 124, 128, 148. 

Putzschicht 
— auf Scheintür 128. 

Pyramide 
— des Cheops 4, 94. 
— des Chephren 94. 
— des Vß-fr' 4, 94, 95. 

Pyramidenhofmauer 1 f. 
fehlende Verkleidung der — 2, 159, 

165, 166. 
— Schächte an Bruehsteinmauer 

159, 165, 166. 

Q. 

Quadratischer Grundriß des Grabes 3, 
66, 122, 154. 

Querleisten 
— unter Deckel und Boden des 

Holzsarges 98, 166. 

E . 

Raubbestattung 
— innerhalb einer Mastaba 41, 44, 

65, 122, 135, 165. 
Räuchernder 86, 172. 
RS'-Kult 95. 
Rechte 

— Hand zum Essen 136 f., 177. 
Rede 

— des Grabherrn 
an die Grabbesucher 119, 130, 

133. 
gegen Grabräuber 134. 

Reihenfolge 
— der Inschriftzeilen 119. 

Reinigung 
— vor dem Mahle 151. 

Reinigungszelt 80. 
Relative Datierung, s. Zeitbestimmung. 
Relief 

flaches und vertieftes — bei der 
gleichen Darstellung 82, 84. 

Revision 
— der Steinmetzarbeit 58 f. 
—svermerke 

im Grabstollen 58 f. 
bei Reliefarbeit 60. 

Richter 69, 111. 
Richtung 

— der Darstellungen in Kultkammer 
81. 

— der Figur des Grabherrn am Ein
gang 73, 172. 

verkehrte — 
bei Figuren 108. 
bei Inschriften 58. 

— der Zeichen 
verkehrt 151. 
wechselnd 119. 

— der Zeilen 
auf Fries 112. 
auf Särgen 98. 
verkehrt 28, 119, 142. 

Riehtungsgeradheit 
Abweichen von der — 18. 

Riechen 
an Salbvase 76, 128. 

Riegel 
— am Palasttor 100. 
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Rille 
— in oberen Rand der Schmalwände 

des Sarkophags 117. 
—n, die Bohrlöcher bei Holzsarg ver

bindend 98, 143. 
Rind 

— herbeigebraeht 21. 
— liegend 86. 

Rippenkorb 84. 
Rippenstück 105, 121. 
Biten der Totenspeisung, s. Opferriten, 
Bückenlage der Leiche 100, 166. 
Bückenpfeiler 

— bei Rundbild 18. 
Loslösung vom — 18. 

Rückseite 
— der Mastaba vernachlässigt 67. 

Büektritt 
— der Frontmauer für Eingang 48, 

108, 161. 
Bückvvärts 

die Opfergabe nach — reichen 105, 
150. 

Rundbild 
— gibt Stand, nicht Handlung wie

der 16. 
Rundstab 

— an Scheintür 156. 

S. 

Säbelantilope 86. 
Salbendarstellung 

— auf Innenwand des Holzsarges 
100. 

Salböle 104, 120, 150. 
Salbvase 

— von Speisendem an Nase gehalten 
76, 128. 

Sarg 
—• aus stehengelassenem Felsblock 

23, 48, 49, 58. 
frei stehender — aus Kalkstein 89, 

117. 
mit Tinteninschrift 90. 
mitbesonderer Befestigung des 

Deckels 117. 
— aus Holz, s. Holzsarg. 

Sargbretter 
— ausgebessert 96. 
Zusammenfügung der — 98,138, 143, 

166. 
Sargdeckel, s. Deckel. 
Sargkammer 

— bebildert 3, 117. 
—n der Familienmitglieder nahe 

beieinander 57. 
— fehlt 22, 28, 50, 65, 108, 136. 
— über Felsboden 166. 
— in Geröllbboden ausgemauert 166. 
— getüncht 28 f. 

Lage der — 
im Norden der Schachtsohle 28, 

61, 66. 
im Osten 28, 65, 66, 108, 140, 

154, 157, 159, 165. 
im Süden 22, 28, 48, 122, 135. 
im Westen 22, 28, 40, 154, 166. 
im Südwesten 159. 
unter Opferstelle 23, 65, 140, 154. 

— länglich rechteckig 157. 
— mit besonderem Raum für Sarg 

117 
— mit mehreren Zugängen 5 f., 9, 

10. 
Säulen 

kleine — der Kajüte 95. 
Schacht 

— im Boden des Kultraumes 40, 57. 
— an Bruchsteinmauer des Pyrami

denhofes 159, 165. 
— ohne Sargraum 22, 28, 50, 65, 

108, 136. 
— östlich der Kultkammer 49. 

Schädeltypen 27. 
Schale 

— aus Ton als Beigabe 165. 
Schärpe 73, 74. 
Scheingefäße 

— als Beigabe 66, 159. 
Scheintür 

— bebildert und beschriftet 28, 50, 
62, 74, 116, 128, 136, 162, 168, 
173, 176. 

— über Eingang zum Schrägschacht 
116. 

Fehlen der — in Kultraum 20. 
Form der — 50, 62, 157, 168. 
— im Norden der Kultkammer 22, 

49, 108, 159. 
— auf Steinplatte stehend 154, 158. 
— als Westwand des nischenartigen 

Raumes 22, 40, 50, 54, 68, 108, 
122. 

Scheintürtafel 
— oben mit Außenpfosten verbunden 

157, 168. 
Schenkel 

— von Rind 
abgetrennt 86, 
weggetragen 114. 

Schiff 
—e neben Pyramiden im Fels aus

gehauen 94. 
ihre Bedeutung 95. 

oberer Raum der Mastaba als — 94. 
Modelle von —en als Beigabe 94. 

ihre Bedeutung 95. 
Schildkröte 

— als Beigabe 117. 
Schlachtszene 86, 114. 
Schleife 

— am Haarband 44, 76. 

Schließe 
— des Pantherfells 20. 

Schließen 
— des Sarkophags 117. 

Schmuck 
— der Leiche 107. 

Schrägrichtung 
— der Mauer 28, 157, 161. 

Schrägschacht 
Ausmauerung des —es 116. 
Bedeckung des —es 89. 
— in Felsgräbern 5. 
— in frei stehenden Mastabas 7, 23, 

30, 89, 116. 
— in Pyramiden 4, 5. 
kultische Bedeutung des —es 5, 8. 
praktische Bedeutung des —es 4, 6, 

7, 8, 9. 
Bichtung des —es 5, 54, 57, 89. 
symbolische Bedeutung des - es 6, 8, 

9, 30, 116. 
Mündung des —es 116. 

mit Opferstelle 8, 117. 
— neben senkrechtem Schacht 9, 54. 
Verschluß des —es 30, 89. 
Verstopfung des —es 89, 116. 
— zu Außenwelt und Opferstelle 

führend 23, 116. 
,Schreiber' 

,Leiter der —' 111. 
.Leiter der — der Bittschriften' 111. 
.Vorsteher der —' 111, 124, 173. 
,— der Königsurkunden' 69, 74, 91, 

112, 134, 168. 
.Aufseher der —' 91, 100. 
.Vorsteher der —' 70, 155. 

,Phylen—' 155. 
Schreiber und Schreibender 16. 
Schreibersitz 14 f. 
Schreiberstatue 

Angabe des Namens bei — 13. 
geometrischer Aufbau der — 14. 
— den Grabherrn darstellend 12 f. 
Wiedergabe der einzelnen Körperteile 

bei der — 14 f. 
Schreibgerät 82, 85. 
Schreibweise 

— der Sargkammer in Inschriften 
des Oberbaus 99. 

Schrift 
geheime — 119. 

Schrittstellung 
— bei weiblicher Figur 45. 

Schulter 
— verkürzt 171. 

Schurz 
langer — 171, 172. 
weiter — 21, 22, 84, 126, 129, 158. 
— der Beamten 84. 
— gefältelt 17, 158. 
— mit Vorbau 19, 118. 

GSza VIII. 13 
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Schüssel 
— auf Speisedarstellung 84, 88. 
— mit Blumen 88. 

Seele, s. Ba. 
Segelboot 95. 
,Sekretär' 

,— der Gottesworte' 78. 
,— des Königs' 70. 
,— der Künstlerschaft' 162, 164. 
,— der richterliche nEntscheidungen' 

78, 173. 
Senkrechte Inschriftzeilen auf Archi

trav 115. 
Serdäb 45, 65, 66. 

— am Eingang des Grabes 53, 108. 
— zur Front des Grabes gerichtet 48. 
— und Kultraum 

nördlich des Kultraumes 54, 
151. 

östlich des Kultraumes 161. 
südlich des Kultraumes 11, 65. 
westlieh des Kultraumes 122. 

— in der Nähe des Grabschachtes 
45, 66, 92, 151, 161. 

Richtung der Statuen im — 12, 92. 
— mit Figuren des Grabherrn und 

seiner Diener 92. 
mehrere —s in einem Grabe 53f., 

108. 
Sicherung 

— gegen Wegschieben des Sarg
deckels 117. 

Siegelabdruck 178. 
, Siegelbewahrer' 

,— des Königs von Unterägypten' 
178. 

Sohn 
— dem Vater opfernd 173, 176. 
— dem Vater räuchernd 130. 

Sonnenbarke 94. 
Modell von — 95. 

Spazierstöcke 107. 
Speisedarstellung 84, 86, 88, 114, 138, 

177. 
Speiseliste 

Anordnung der — 148. 
— auf Gewände des Eingangs 130. 
— auf Holzsarg 102, 148. 

vom Toten zu lesen 148. 
— auf Wand der Kultkammer 20,42. 
— auf Wand der Sargkammer 118, 

120. 
Speisetisch 

— im Opferverzeichnis 104, 120. 
Speisetischszene 20, 43, 76, 77, 128, 130, 

136, 168, 178. 
— in Sargkammer 118 
— auf Wand des Eingangs 130. 

Speisung 
— des Grabherrn 20, 43, 81. 

Sperrung 
— des Grabes durch Raubbestattung 

22, 122. 

Spiegel 
— als Beigabe 153. 

Stab 
— gegabelt 172. 

Stallrind 86. 
Stand 

— und Spielbein 19. 
Ständer 

— mit Krügen 168. 
Standlinie 

— für Einzelflguren 77, 172. 
fehlt 76. 

Statue 
— in Sargkammer 140. 
Schreiber— 12 f. 
Sitz— 12, 16. 
— des stehenden Grabherrn 12, 18, 

92. 
Wiedergabe der Handlung bei — 15. 

Statuengruppe 
— von Geschwistern 18 f. 
enge und lose Verbindung bei — 18. 

Statuenkammer, s. Serdäb. 
Steg 

— zwischen Figur und Rückenpfeiler 
18. 

Stein 
Kettenglieder aus — 49, 106. 

Steinbruchinschriften 39, 59 f. 
Steingeräte 

— bei Holzfiguren 
Bäekerofen 66, 92. 
Brauerbottich 46, 66, 92. 
Korb 66. 
Mahlstein 46, 92. 
Brote? 66, 

Stellung 
— der Füße 

im Flachbild 138. 
im Rundbild 19. 

— der Rundbilder bei Gruppen 19. 
Steuermann 

— auf Bootmodell 96. 
Stiftungsgüter 21, 132. 
Stirnband 

— mit Schleife 
bei Grabherrn 76. 
bei Frau 42, 44. 

Strähnenfrisur 24, 51. 
Stuck 

— zur Ausbesserung des Steines 172. 
—Schicht auf vertieftem Relief 128, 

138. 
— Verkleidung der Leiche 26. 

Stufe 
— von Schachtsohle zur Sargkam

mer 7 f., 48. 
Stuhlbein 

—e als Löwenbeine geschnitzt 52, 
76, 82, 125, 168. 

— umgedreht 119. 
Suppenschüssel 114. 

Sykomorenholz 
— für Särge 138, 140. 

Syllabische 
— Schreibung 35. 

Symbolik 
— des Palasttores auf Holzsärgen 

100. 
— des Schrägschachtes 6, 8, 9, 30, 

116. 
— der Totenfahrt 80, 146. 

Symbolische 
— Vernichtung der Feinde 36. 

Szepter 
— fehlt bei Wohlbeleibten 171. 

T. 
Taube 121. 
Teigkneter 

Holzfigur eines — s? 92. 
Termiten 

— vernichten Holzstatuen 95. 
Traube 177. 
Treppen 

— in Gräbern 4f. 
Treppenstufen 

— von Schacht zur Sargkammer 7, 
48. 

Tintenaufschriften 
— auf Feindfiguren 35. 
— auf Kalksteinsarkophag 90. 
— auf Krug mit Feindfiguren 31. 
— auf Steinen 59 f. 

Titel 
hohe — am Ende des A. R. mit 

geminderter Bedeutung 91. 
Tongefäß 

—e als Beigabe 159. 
— mit Gips gefüllt 66. 

Tonkrug 
— als Beigabe 4. 
— mit Feindfiguren 30 f. 
— an Wand der Sargkammer be

festigt 151. 
Tonschalen 

— als Beigabe 66, 165. 
Torso 

— einer Dioritstatue 65. 
Totendienst 

— durch Verbauen unterbunden 22, 
122. 

Totenfahrt 95. 
— für Begräbnis und Jenseits 80. 

Totengebet 
Einleitung des —es alleinstehend 

115. 
abweichende Fassung des —es 162. 
neue Formeln des —es 129. 
— im späteren A. R. 80, 101. 

Totenpriester 
— bei Speisung des Grabherrn 20. 
— Gaben herbeibringend 87 f. 

Totenstiftungen 
— am Ende des A.R. spärlich 87 f, 
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Tura 9. 
Tür 

— in Scheintürnische angedeutet 
129. 

U. 
Überschlanke 

— Figuren 51. 
Überschneidung 

— von Figuren 82, 136, 138. 
Vermeidung der — 136, 138, 177. 

Umwickeln 
— der Leiche mit Binden 28, 106. 

Unfertige 
— Arbeit bei Relief 84. 

Ungewohntes 
— Länge-Breite-Verhältnis bei Ma-

stabas 53, 61, 65, 66, 108, 122. 
Unkenntlichmachen 

— des Beginns des Schrägschachtes 
89. 

Unregelmäßige 
— Form der Sargkammer 48, 117. 
— Gruppierung von Zeichen 135,168. 

Unsolide 
— Bauweise im späteren A. B. 90. 

,Unteraufseher' 
,— der Pächter' 52, 64. 

Untersatz 
— für Krüge 138. 
— der Stuhlstempel 76, 82, 125, 136. 

fehlt 25, 174. 
Unterschied 

— im Maßstab bei Darstellungen 
172. 

V. 
Vater 25, 72. 
Verbauen 

— des Grabeinganges 22. 
vermieden 22, 140. 

Verbindung 
— der Figuren bei Statuengruppen 

18. 
Verbindungsgang 

— zwischen Schacht und Sargkam
mer 7, 56. 

Verdecken 
— der Gehrung bei Sargbrettern 96, 

98, 143. 
Verhältnis 

— von Länge und Breite bei späteren 
Mastabas 53, 61, 65, 66, 108, 122. 

Verkehrte 
— Sichtung 

bei Figuren auf Scheintür 108. 
bei Inschriften auf Scheintür 

28. 
Verklärungsriten 20. 
Verkleidung 

— der Mastaba unvollständig 40, 67. 
— der Pyramidenhofmauer im S. 

und W. fehlend 2, 159, 165, 166. 

Verkürzung 
— der Schulter 171. 

Verlängerung 
— der Mastaba 53, 158. 

Vermeidung 
— bestimmter Zeichen nahe der 

Leiche 99, 140. 
fehlt auf Sargkammerwänden 
in Gtza 118, 

— von Überschneidung 136,138,177. 
Vermerk 

— für Aufstellen des Sarges 143. 
Verschiebung 

— der Achse des Schachtes 30, 108, 
154, 157. 

— der Hauptkultstätte nach Nord 
108. 

Verschiedener 
— Werkstoff bei Schachtverkleidung 

108. 
Verschluß 

— des Grabschachtes durch Relief
stücke 24, 42, 44. 

Verschnüren 
— der Sargbretter 98. 

Verstopfen 
— des Schrägschachtes 89, 116. 

Verstümmelung 
— von Zeichen in Sarginschriften 

99, 118, 140. 
fehlt 151. 

verschiedene — desselben Zeichens 
100. 

— fehlt auf Wänden der Sargkam
mer in Gtza 118. 

Vertieftes 
— Relief neben Flachrelief 82, 84. 

Vertiefung 
— im Boden der Sargkammer für 

Bestattung 5, 40, 41, 65, 90, 165. 
— in Schachtsohle für Bestattung 

158. 
Verwaltungsämter 

— des Wesirs 70. 
Verwandtschaft 

— der Eigentümer beieinanderlie
gender Gräber 48. 

Verzahnung 
— von Deckel und Unterteil des 

Sarkophags 117. 
Verzapfung 

— der Sargbretter 98, 138 f., 140. 
— des Holzsargdeckels mit Unterteil 

138 f. 
Verzeichnis 

— der Opfer, s. Opferverzeichnis. 
— der Salben 100, 104, 150. 

Vogeljagd 115. 
Voranstellen 

— des Namens der Mutter 20. 
Vorbau 

dreieckiger — des Schurzes 19, 118. 

Vorbohren 
— der Löcher für Holzstifte 98, 143. 

Vorlesepriester 119, 120, 135, 178. 
Vorraum 

— zur Kultkammer 53, 108, 123. 
Vorsprung 

— die Gehrung verdeckend 96, 98, 
143. 

,Vorsteher' 
,— der Äcker' 71. 
,— aller Arbeiten des Königs' 70, 89, 

155. 
,— (aller) Befehle' . . . 69. 
,— aller geheimen Befehle des Kö

nigs' 69. 
,— aller Felder' 70. 
,— der Aufträge des Hofes' 43. 
,— der Aufträge für das Zedernholz' 

91. 
,— der beiden Schatzkammern' 70, 

90. 
,— der beiden Scheunen' 70, 77, 
,— der beiden Verwaltungshälften' 

70 f. 
,— der beiden Werkstätten des Kö

nigsschmucks' 70 f. 
,— der beidenw'b-t-Werkstätten' 70. 
,— der Gaue von Memphis und Leto

polis' 111, 173. 
,— des Hauses' 72, 86, 155. 
,— der neuen Dörfer der Asosis-

Pyramide' U l f . 
,— der Residenz' 70 f 
,— der Schreiber' 111, 124, 173. 
,— der Schreiber der Königsur

kunden' 70, 155. 
,— des Stier-Hauses' 69, 71. 
,— des Tempels'? 70, 90. 
, — des Verwaltungssitzes der Päch

ter' 51, 64. 
,— der Werkstätte {w'b-t) 70, 90. 
,— des Zedernhauses' 91, 100. 
,— der Zimmerleute der Werkstätte 

des Königshauses' 175. 
,Vorsteherin' 

,— der Werkstätte des Königshau
ses' 175. 

Vorziehen 
— der Linien für Inschriftzeilen 

143. 

W. 
Waagerechte 

— Fältelung des Schurzes 158. 
Wandbewurf 

— für Darstellung in Sargkammer 
117. 

,Wandeln' 
,— auf den schönen Wegen' im Jen

seits 80, 126, 129. 
Wasehgeschirr 

— in späterer Zeit neben Speisetisch 
25, 77, 128, 168. 

13* 
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Wasser 
— f ü r die Handwasehung 121, 150. 

Wasserkrug 138. 
Wechsel 

— von Flach- und Tief relief 82, 84. 
— in der Formel des Totengebetes 

101. 
— von ,großem' und .schönem' Na

men 74, 88, 90, 168, 172. 
— in der Richtung der Zeichen 119. 

Weg 
— der Diebe zur Sargkammer 89. 

Weinkrüge 84. 
Weinsorten 

— im späteren A . R. 105, 121, 150. 
Weiter 

— und langer Schurz bei Wohlbe
leibten 171, 172. 

Werkstätte 
.Vorsteher der —', s. Vorsteher. 
,Vorsteherin der —', s. Vorsteherin. 

Werkstein 
— V e r k l e i d u n g bei Ziegelbau? 50. 

Wesir 
Laufbahn und Verwaltungsämter 

des - s 70, 71. 
Weste 74. 
Westfriedhof 

Grenzen und Abschluß des —es 1. 
Winkel 

— für Türanschlag 20, 48. 
Winkelstück 

— des Oberteils der Pyramidenhof-
mauer 2. 

Wischer 
— bei Schreibgerät 82. 

Wohlbeleibtheit 
— bei Grabherrn 63, 158, 171, 172. 

Würfelsitz 
— an der Vorderseite abgeschrägt 

16. 
Wurf holz 116. 
Wünsche 

— für Opfer bei Speisetisch s. Opfer
wünsche. 

Z. 
Zahl 

Schreibung von —en bei Tintenin
schriften 40, 59 f. 

Zapfen 
— für Befestigung des Sargdeckels 

139. 
— zur Verbindung der Sargbretter 

98, 138, 140. 
Zedernholz 

,Haus des —es' 91, 96. 
Sarg aus — 143 f. 

Zeichenformen 
besondere — in Tinteninschriften 58. 

Zeilen 
Anordnung der — 174. 
Bichtung der —, s. Richtung. 

Zeitbestimmung 
allgemeine — des Abschnittes 3. 
— hieratischer Aufschriften 34. 
— von Einzelgräbern 7, 26, 46, 136, 

140, 174. 
relative 27, 28, 38, 48. 

— der Feindfiguren 34. 
— der späteren Gräber in Tura 9. 

Zeremonien 
— an der Mündung des Schachtes 10. 
— an der Mündung des Schräg

stollens 10, 116. 
— bei Totenspeisung 20, 121. 

Zerstörung 
— von Mastabas im A. R. 44, 67, 

108, 122, 165. 

Ziegel 
— Ausmauerung des Schachtes in 

Werkst.einmast.aba 65, 66, 90, 154, 
157. 

— Block um Werksteinschacht 41 
— Mauerung in Werksteinmastaba 

122, 135, 139, 159. 
Zueignung 

— bei Opferwünschen über Speise
tisch 168. 

— am Ende der Speiseliste 102. 
Zusammenfügen 

— der Sargbretter 98, 138 f., 143 f., 
166. 

Zusammenziehen 
— verschiedener Szenen bei Toten

mahl 87. 

Zwei 
— Bestattungen in e i n e m Schacht 

27, 158. 
— Schlächter schneiden Vorder

schenkel ab 86. 
— Zugänge zur Sargkammer 5, 9, 

10. 

Zwerg 82. 

GRAMMATISCHE BEMERKUNGEN. 
(Sachlich geordnet.) 

Hieroglyphen 
bemerkenswerte Formen von — 

'Inpw ^ 169. 
hb Fest 164. 
hi Tausend 82. 
{im , leiten', verschieden von 

.Schlächter' 26. 
tu binden 158. 
tf Erde 148, 151. 

Innenzeichnung von •— 
Ih-Vogel, verschieden 119 f. 
wdb 121. 
bd 120. 
mnw-t 121. 
ntr 24. 
ri Gans 121. 
htp 24. 
sh Halle 24. 
i Gans 121. 
kri 24. 
t-rth 120. 
trp 121. 

Vermeidung 
— bestimmter Zeichen in der Nähe 

des Toten 99 t 

Verstümmelung 
— von Zeichen in der Nähe des 

Toten 99 f. 
verschiedene — desselben Zeichens 

100. 

Verwechslung 
— von Zeichen 

^ statt | 87. 

•f. statt -|> 151. 

| statt ] 150. 

% statt X 77, 128. 

Deutezeichen 
jüngeres — bei Broten 104, 120, 121, 

150. 
— bei Salben fehlend 104, 150. 
— bei Wein fehlend 105, 150. 
— zugesetzt bei Festangaben 78. 

Strich l 
— nach Wortzeichen ohne lautliche 

Ergänzung 72, 91, 100, 102, 135, 
168. 

— nach Deutezeichen 101, 121, 134, 
142, 148, 151. 

Schreibungen 

-, n für ^ rdj 52. 

~~° ^ ^ für <i 150. 

' y 1 für I i mnht 76, 77. 
| P ^ für hmij 120. 

| w j _ smj.t 175. 

«=> statt ^ 148. 
*^*> <=> 

© und ^ stehen für hr 174. 
-an

bei j werden Auge und Sitz ver
bunden 101 f. 

X und 9 stehen allein für 8 77, 128. 
Syllabische Schreibung 35. 



Voranstellung 
— der Namen hochgestellter Personen 

156. 
Unregelmäßige 

— Anordnung der Zeichen 135. 
Spaltung 

— der Zeile unter gemeinsamem Be
standteil 104, 119, 120. 

Wechsel 
— von s und * 105, 121, 176. 
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sdm-in- Form des Verbs 170. 
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Singular 
— statt Plural geschrieben 70, 162, 

164, 176. 
Dual 

— bei Opfergaben 121, 150. 
Genitiv 

— mit n mit direktem Genitiv 
wechselnd 104, 105. 

Auslassung 
— des Subjekts bei idm-f-Fonn 144f. 

Relativform 
— mit njj ,wodurch' 119, 133. 

Verbindung 
— von rn-f mit Eigennamen 111, 

122, 124, 172. 

Wortstellung 
freie — 77, 101, 104. 
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N A C H T R Ä G E U N D V E R B E S S E R U N G E N . 
S. 2 links, Zeile6 von oben lies: 1929 statt 1925. S. 68 rechts, Absatz 3: Nach Fertigstellung 

des Druckes sind zwei weitere Belege 
bekanntgeworden. Sie bestätigen aufs 
beste die Annahme, daß das Stück mit der 
Reihendarstellung von Figuren des Grab
herrn den Architrav über dem Eingang 
zur Mastaba bildete. Dr io ton, Descrip-
tion sommaire des chapelles funeraires, 
beschreibt S. 503 das Grab des Hwj: 
,La facade se compose d'un grand linteau 
faisant saillie et d'une surface decoree au 
milieu de laquelle s'ouvre la porte. Le 
linteau, de mauvais travail, porto quatre 
images de Khoui, la canne ä la main et 
la poitrine barree par une echarpe, chacune 
accompagnee de quelques-uns de ses titres.' 
Also ganz wie bei 'Idw I. 

Im Grab des Dsj fand sich ein weiterer 
Nachweis, S. 506: ,La porte, placee au 
milieu du retrait de la facade, est basse. 
II ne reste du linteau . . . que l'extremite 
gauche encore en place. Un fragment, 
retrouve dans les parages de la chapelle 
de Mereri, la complete et permet de 
restaurer la moitie de la piece originale. 
Desi y etait represente six fois, debout, 
la canne ä la main. Au-dessus courait 
une inscription en trois lignes.' Die In
schrift über der Figurenreihe treffen wir 
bei S'nhnihtj wieder an, oben S. 69, und 
bei dem Reliefbruchstück LD Text I, 
62 = oben S. 155. — Nach den neuen 
Beispielen kann man von einem gar nicht 
seltenen Motiv der Bebilderung des Archi-
travs sprechen. Alle bisherigen Belege 
stammen vom Ende des Alten Reiches. 

5. 69 rechts: Zu Titel Nr. 7 vergleiche Dr io ton , 

ebenda S. 502 ^ 

S. 3 rechts, Zeile 18 von unten lies: Teti statt 
Tetri. 

S. 19 links, dritter Absatz, achte Zeile: Ähnlich 
wie bei NfrmlH ist die Wiedergabe in 
Scharff, Handbuch der Archäologie, 
Taf. 79, 2 aus dem Mittleren Reich. Der 
König legt den linken Arm um den Hals der 
Gemahlin, und ihre linke Hand ruht in 
seiner Faust; ihr rechter Arm umfaßt 
die Taille des Königs. 

S. 20 rechts, Zeile 11 von unten: Dieses Aus
rufen der Gaben wird als nis dbh-t htp 
,Ausrufen des Opferbedarfs' bezeichnet. 
Bei Stjldj, Giza VII, S. 216, steht statt 

dessen nis it-t ^ ^ ^ ) - W i e E - E d e l 

mit Recht vermutet, wird st-t für iti-t 
stehen, das abgeblätterte •=£= für —̂ —. 
Nach Wb. 4, 353 wird st} auch von dem 
Herbeibringen der Opfer gebraucht; ver-

^ belegt A. R., 

,Darreichung (von Fleisch)'. Hier wäre 
anzufügen: sti-t ,das Herbeigebrachte' = 
,die Opfergaben'. 

S. 49 links, Zeile 3 von unten lies: 766a statt 
766b. 

S. 57 links, Zeile 10 von unten lies: Abb. 19 
statt Abb. 20. 

S. 62 rechts, Zeile 2 von unten lies: Zeilen 
statt Dielen. 

S. 64 links, Zeile 15 von unten lies: '̂ ^r* statt 

gleiche auch 355 

64 rechts, Zeile 7 von oben: Zu den mit 

hrj gebildeten Titeln gehört auch 

Giza VII, S. 96 f. Ebenda wurde es mit 

lyrj knb-t oder hrj knbtj-w wiedergegeben. 

Doch kommt für c n ] wohl eher das eben

falls bisher erst aus dem Mittleren Reich 

belegte tm in Frage: ^ [p 3 , ^ ^ ^ . [ p 3 , 

hrj tm, hrj n tm, Wb. 5, 300. 

^ i 1 5 f l 

^ 3 ? ^ 
Befehle 

q ,Sekretär aller geheimen 

S. 71 links, Titel Nr. 5: Dr io ton , ebenda S. 507 

steht ein J|_ g }̂ >̂ S. 509 

§ ^Jr¥i ^ (gi' ^ e ^ e s wohl Parallelen 

zu unserem Titel. 
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S. 77 links, Zeile 4 von oben: Für das nach 
Wb. 2, 87 erst im Mittleren Reich nach
gewiesene '"jP statt siehe auch D ri oto n, 

ebenda S. 503 | g ^ j p .Tausend an 

Salböl und Gewändern'. 
S. 80 rechts, Zeile 12 von oben: Die enge Ver

bindung der butischen Fahrt mit den 
Zeremonien in der Nekropole wird auch 
durch den Umstand erwiesen, daß die 
Bauten mit dem sonderbaren Grundriß, 
bei denen die Miow gelegentlich auftreten, 
die Balsamierungsstätte darstellen, wie ein 
Vergleich mit der wfb-t in der Mastaba 
des Kir zeigt. 

S. 80 links, Zeile 16 von oben: Ist hinter I 
im S:—^ einzufügen. 

S. 80 rechts, Anm. 1: Zu den ,reinen Stätten' 
siehe auch Dr io ton , ebenda S. 495: ,Möge 
ihre Urkunde angenommen werden von 

Gott <=> j j j ^ für die reinen 
Stätten.' 

S. 81 rechts, Zeile 18 von unten lies anschließend 
statt Anscheinend. 

S. 86 links, Zeile 9 von oben lies: im späteren 
Alten Reich. 

S. 87 rechts, Zeile 7 von unten: Die Toten
priester statt der Dorfvertreter werden 
auch Dr io ton , ebenda S. 494 genannt: 
,Das Herbeibringen des Besten von allen 
guten Dingen . . . von den Totenpriestern 
des Stiftungsgutes', und S. 513: ,. . . die 
ihm herbeigebracht werden von seinen 
Kindern, Brüdern und den Totenpriestern 
seines Stiftungsgutes aus seinen Weilern 
in Ober- und Unterägypten.' 

S. 89 links, Mitte: Bei der Inschrift 1 von links 
ist am Schluß das '™w« in dem Original 
ausgelassen. 

S. 90 rechts, Zeile 17 von unten lies: östlich 
statt nördlich. 

S. 101 links, Zeile 9 von oben: Drioton, ebenda 

S. 490 beginnt das Totengebet mit X. 

es folgt unmittelbar ,sms-tw-fin lei-w-f. . .'. 
Hier hat das ,an allen seinen Stätten' nur 
einen Sinn, wenn es auf htp dj bezogen 
wird: Anubis soll an allen seinen Kult

stätten sich dem Verstorbenen gnädig er
weisen. Das folgende ,daß er von seinen 
Kas geleitet werde' paßt eigentlich nicht 
dazu, während bei 'Idw I das prj hrw 
gerade das ist, was er überall von Anubis 
zu empfangen wünscht. 

S. 111 rechts, Zeile 9 von unten: Auf einem 
nicht in den Abbildungen wiedergegebenen 

Bruchstück des Frieses stand ein 
< = = ^ J ; das Imj-r) gehört zu einem folgen
den Titel, aber vor hrp ss-w könnte eine 
Behörde genannt worden sein, bei der 
Kijhrpth ,Leiter der Schreiber' war. 

S. 112 rechts, Zeile 2 von oben: Vergleiche aber 
auch die in großen Hieroglyphen ein
gemeißelte Inschrift auf einer der obersten 
Steinlagen der Außenseite der Mastaba 
des H'fhiofw, C ap a r t, Architecture, Taf. 26. 

S. 120 links, Zeile 20 von oben: Worin diese 
Riten b estehen zeigt eine Parallele Dr io ton , 
Description sommaire S. 503f.: ,Ein vom 
König und von Anubis Geliebter ist jeder 
Vorlesepriester, der kommt, um mir die 
Verklärungen des Opferbedarfs zu voll
ziehen gemäß dieser geheimen Schrift 
der Kunst des Vorlesepriesters. Rezitiert 
für mich diese verklärenden wirksamen 
Sprüche, wie ihr es jedem Königsedel n 
gleich mir tut.' 

S. 122 links, Zeile 15 von oben: Man beachte, 
daß der Zugang zum Grabe durch die 
Anlagen nicht gesperrt wurde, Abb. 47. 

S. 129 links, dritter Absatz: In der Formel 
smi-tw-f in ld-w-f wird eine Mehrzahl 
von Kas des Verstorbenen genannt; ver
gleiche dazu unter anderem Giza VII, 
S. 100. In dem Totengebet Dr io ton , 
Description sommaire S. 495 wird der 

Nbt gewünscht: ^ \J [J \J 

jü j1 J\ P ^re ̂ as t r e^ c n un^ *n,-e 

Sitze rein sein mögen'. — Der Wechsel 
wl-wt dhr-wt mit wi-wt nfr-wt findet sich 
auch Dr io ton , ebenda S. 490f. und S. 499 
wieder. 

S. 134 links, erste Zeile: Siehe aber auch 

Dr io ton , ebenda S. 506. 1>f 
S. 140 links, Zeile 1 von oben: Offenbar hat 

man auch auf den Eingang zu dieser 
Mastaba Rücksicht genommen, s. Abb. 57. 
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S. 146 links, Zeile 11 von oben. Man vergleiche 
aber auch Lefebvre, Grammaire de l'Egyp-
tien classique, § 345, wo in einem ver
wandten Fall das Pseudopartizip vermutet 
wird. 

S. 146 links, Anmerkung 1: Ein neues Beispiel 
von smi-ti r siehe jetzt D r i o to n, Description 
sommaire S. 491: ,Der König und Anu-
bis seien gnädig und mögen verleihen 

daß er im schönen Westen lande und der 
Westen ihm seine beiden Hände entgegen
strecke.' 

S. 150 links, unterste Zeile: Wb. 5, 447 schreibt 

zu ^ 0: ,Plural neben ^ = dptjio 

auch c ^ = ' j£> ^ geschrieben.' Vielleicht 

ist aber das Wort dpio-t zu lesen; denn 
ein Plural liegt in unserem Falle nicht vor. 

S. 150 links, Anmerkung 1: Vergleiche dazu das 

m T (ffii Q w b - 3 - 4 2 3 , W a s s e r 

auf den Getränktisch ausgießen'. Zu hnt 

= [jjjjjjj <=> (Hl siehe Wb. 3, 301 und ver

gleiche andererseits das [Q] als Deute

zeichen bei Festopfern. 
S. 168 links, Zeile 5 von unten: Die Darstellung 

des Ständers mit den Flaschen an dieser 
Stelle ist nicht auf unseren Fall beschränkt, 

vielmehr scheint ein neuer Brauch vor
zuliegen. Siehe oben 'Itj = Abb. 58 einen 
Ständer mit drei Flaschen und Dr io ton , 
Description sommaire S. 490 Mrrj vor 
dem Speisetisch, dabei stehen zwei Wasch
geschirre ,et un support contenant quatre 

aiguieres ^'. Vergleiche ferner F i r t h -

Gunn, Teti pyr. cem.II, Taf. 73, 2 und 83. 
Zu beachten ist, daß diese Belege einer ganz 
späten Zeit angehören, das letztgenannte 
stammt schon aus dem Mittleren Reich. 

S. 170 rechts, Zeile 6 von oben: ^ ^ als 

Substantiv = ,Geschenk, Gnadenerweis' 
findet sich zum Beispiel in dem Totengebet 
Dr io ton , Description sommaire S. 499: 

Gott, der Herr des Westens, sei gnädig 
und gebe), daß er verklärt werde von 
dem Vorlesepriester und balsamiert werde 
von dem rttf-Priester durch ein königliches 
Gnadengeschenk'. 

S. 176 links, letzte Zeile: Von den Kultstätten 
der Hathor ist Dr io ton, ebenda S. 496 

die Rede. Nbt bezeichnet sich als <=» ^ 

,Königsenkelin und Priesterin der Hathor 
an allen ihren heiligen Stätten'. 
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a Westlielie Absclilußniaiier des I’yraniidenliofes, Ansicht von Xorden; b desgleichen von Siiden. 



ITmxmx JUNKICE: G ~ A  VITT. TAF. 111. 

Statue des H t j  als Schreiber. 



a Sitzstatiic des H f j ;  b Ststnengruppe des €€fj init seiner Scliwehtcr amct. 
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n Die iiIastaba des Htj  Lind die östlich anscliließendeii Gräber;  b Tiiiteiiaiifsclirift aiif dein Iiriig iiiit den Feindfigureii. 
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a Kanopen aus S 817; b Tonmare aus dem Ostabschnitt; c Holzkopfstützen aus dem Ostabsclinitt. 
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HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. X. 

a Mastaba S 796, Zusammentreffen von schrägem und senkrechtem Schaclit; 
b Eeginn des Stollens mit den Revisionsinschriften. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. SI. 

a ]lie 3Iastnba des ' I d w  I, von \Yesteii gesehen; 1> desgleichen, der scliriige 8ckiaclit init Versclilnßblock wid Ileck- 
stein in situ. 



a Die JIastaba des 'Idle I ,  die Sülieiiitür a11 der Fiiiidstelle; b Die Mastaba des 'I& I, der Oberteil der Sclieintür. 

x 
8 
F 
2 
2 
B 
!? 
2 r 

z 

-4 

H 
H 
H 

F 
3 
x 
H 
H 



Die Mastaba des 'I& I a äiißerer nördliclier Pfosten der Sclieintür, Oberteil; b iiußerer nördlicher Pfosteii der Sclieintür, Unterteil; 
c Darstelluiig auf dein nördliche11 Gewiiiide des Eingangs. 
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HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XIV. 

Die Mastaba des ' Idw I; a Darstellung auf der Südwand der Kammer; b Darstellung aiif der  Nordwand. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XV. 

Die Mastaba des ' Idw I; a-b Der Architrav über dem Grabeingang; c Bruchstücke von Speisedarstelliingen 
auf der Süd- und Nordwand der Kammer. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XVI. 

Das Grab des 'Idw 11, Serdab mit den von Termiten zerfressenen Holzfiguren. 
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Das Grab des 'Idzu 11, Holzfigiiren; 

a Boot init Eemaniiiing; 

b zweites Boot mit Beinaiiiiiing; 

c Rlülleriiineii; 

d Ofenscliürer; 

e 'i'räger. 
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HER&lKX JUNKE~X : G ~ Z A  TrITI. TAF. XVIII. 

Das Grab des 'Idzu IZ; a iinberülirter Holzsarg in der iinterirdischen Haininer; 
b geöffneter Sarg, von Westen geselieii. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XIS. 

Die Mastaba des IOj&rpt(?,, Friesinscliriften. 



HERXAKN JUKKER: Giza VIII. TAP. XX. 

Die Mn:tabn des I<G!iryt[~; a spiitere Anlage linter llnstuba gesclioben; b der lialljsteiiisnrkol,liag i n  der Grnbkainmer, 
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Die hlastaba des KJjhrpth, Darstellung auf der Ostwnnd der Sargkaminer. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TSF. XXII. 

Die ;\Ias!aba des 'Idj; n der Architrav vom Grabeing:mg; b die Sclieintür. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIIT. TAF. XXITT. 

Die AIastaba des '.Z(j; a Darstellung vom Gewände des Eingangs; b Inschrift mit Fluchformel; 
c oberer Teil der Sclieiritür ,der T1s.t. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XXIV. 

Das Grab des Ji'rjjlb; a innerer IJolzsarg, Ostseite; b desgleichen, Westseite; c desgleichen, nördliche < i d e r e  
Sclimalwaiid; d desgleichen, südliche iiiißere Schmalmand. 



HERMANN JUNKER: G ~ Z A  VIII. TAF. XXV. 

a Holzsarg aus S 700 in sitii;'b Holzsarg nus S Gi8 in situ; c derselbe geöffnet. 
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Die Mastaba des ilZwhbio, T70rderseite des Ostblocks mit iiördliclier Scheinttii. 
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Das Grab des Aji-jazcpth; n die Sclieiiitiir; 1) Gewände dcs Eingangs, rechte Seite. 



a Architrav des Njpi78; b Architravbriiclistück, in der Nähe von Hn»iz&tp gefunden. 
c Die Mastaba des 'Idcu I, Nordwand der Kammer, östlicher Teil. 
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