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E in  n e u e r  K a m b y s e s -T e x t.
Von

Dr. Lauth.

(Mit einer Tafel.)

In e in e r  f rü h e re n  A b h a n d l u n g 1) h ab e  ich e inen  ä th io p isc h e n  P>- 
o b e r e r  A e g y p te n ’s v o r g e f ü h r t ,  d e r  n a c h  a llen  A nzeichen  m it  M a n e th o ’s 
*A/Liuiytg -ii&ioifj zu iden tif ic iren  u n d  an  die Spitze  d e r  XXVI. D ynas t ie  
zu  se tzen  i s t , u n m i t t e lb a r  n ach  d e r  aus  d re i  A e th io p en  bes tehenden  
XXV. D ynas t ie ,  u n d  v o r  die e ig en t l ich e  XXVI. Dyn. d e r  Saiten, so dass  
d e s  P ia n c h i -A m u n m e r i  H e r r s c h a f t  dem  Z e i th o r izo n te  d e r  D o d ek a rch ie  
e n t s p r i c h t .  Die a ssy r isch en  A nnalen  des A ssu rb au ip a l ,  N achfo lgers  von  
E s s a r h a d d o n ,  l ie fe r ten  m ir  in  K e i lsch r if t  die  näm lich en  zw anzig  Vasallen, 
w e lc h e  au ch  a u f  d e r  P ianch i-S te le  e rsch e in en  u n d  s ind  ih re  N am en 
n a c h  m e in em  V o rg än g e  s p ä te r  von  A n d e ren  m e h r  o d e r  m in d e r  vo ll
s tä n d ig " )  iden t if ic ir t  w o rd en .  Meine U eb erse tzu n g  d e r  fo lgenden  G ru p p e

'j ur(sar) en A m u  „V asal des  A s ia ten “ is t  in d essen  ange-

zw e ife l t  w o rd e n  u n d  zw ar  von  ke inem  G er inge ren  als vom  V icom te  
De R o u g é ,  wie ich  aus  e in e r  se iner  n ach g e la ssen en  S c h r i f te n 3) e n tn e h m e :  
„M. L a u t h  a vou lu  t r a d u i r e  „V assal des A s ia t iq u e s ;“ m ais  ce n ’es t  a u t re

ch o se  q ’une  v a r ia n te  a b ré g é e  du  t i t r e  ^ j j k W ; l Y T ^ j ' ^ T > T ^ j  („ c h e f

des  a u x i l ia i re s  M aschoasch“). C’e s t  ce que  d é m o n t r e n t  les stèles d ’Apis 
e t  ce q u ’on  p o u v a i t  t r o u v e r ,  depu is  1 8 5 8 ,  d an s  le K ö n igsbuch  de  M. 
L ep s iu s  (No. 604) dans  les V ar ian tes  d u  p r in c e  P é t is i s “ . So II. Vie. De

1) Denkschriften der k. b. Akad. 1870, un te r  dem T ite l:  „Die Pianchi-Stele“ .
2) Z eitschrif t  f. aeg. Sp. 1871 p. 112 ff. von I la ig h ;  1872 p. 21) von Brugsch.
3) Mélanges d’ archéol. égypt. et assyr. tome I fascicule 3, p. 87.
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De Ilouge. Wie la u te t  abe r  die V arian te  im K önigsbuche von Lepsius,

w o ra u f  d e r  E in w u r f  ve rw eis t?  E infach  ma û > das b ek an n te

aia.toi milites, also n ic h t  Maschoaschu als A b b rev ia tu r ,  sondern  d ieser  
A u sd ru ck  is t  e rse tz t  d u rch  die S inn-V arian te  m&toi, weil dieses W o rt  
den a llgem einen Begriff de r  M iethlinge d a rs te l l t ,  uud  selbst aus dem  
Volksnam en d e r  M a t a i u  e n ts ta n d e n  ist, die ähnlich  wie die M aschoaschu 
(,lfa£veg?) als G endarm erie  d ien ten .

Was fe rne r  die Apis-Stelen  be tr i f f t ,  so g ib t  es a l l e rd in g s 4) die

4 (8 8 )  •

V ariante  ^  j „O b erch e f  de r  M a(schoasch)“ allein m an be

m erke  doch  den Unterschied im  D eterm ina tive :  h ier  b es tä n d ig  y,o ^  ,

der  gemeine M ann m it  dem  dreifachen S tr iche  als Pluralzeichen, w äh rend

die P ianch i-S te le5) n e u n m a l  co n s tan t  b ie te t  m it  dem D eutb ilde

d e r  kön ig lichen  Person  und  ohne P lu ra lbeze ichnung!  Ich habe  also 
doch  Recht g e h a b t  „Vasall des A m u-A sia ten“ zu überse tzen  u n d  wenn 
m ich  De Rouge „V assaux  des A sia tiques“ sagen lässt, so is t  dies eino 
U ngenauigkeit ,  die n ich t  m ir,  sondern  meinem K r i t ik e r  zu r  L as t  fällt.

De Rouge r ü c k t  die Epoche d e r  P ianchi-S te le  h ö h e r  hinauf, als 
ich g e than ,  indem er  ih r  zwischen Dyn. XXII  u. XXIII ih re  Stelle a n 
weist. Allein ich gebe w iederholt  zu b e d e n k e n , ob sich boi d ieser  
A nnahm e auch n u r  die H i e r o g l y  p h e  n sch r if t  des am Berge B arkal  
gefundenen  D enkm ales  begreifen  lässt. Bei meinem  A nsätze  jedoch^ 
h in te r  d e r  h a lb h u n d e r t jä h r ig e n  H e r rsc h a f t  d e r  A e th io p en :  Scliabaka, 
Schaba taka ,  Taharqa , ist die K enntniss  de r  H ieroglyphen au f  ä th iop ischem  
Boden sehr  na tü r l ich ,  abgesehen  davon, dass s ich  an meinen A m unm eri  
P ianch i  =  Aifrimp  (bei M anetho) ,  sein I lau p t-G eg n er  Tefnacht
als 2LTt(fivrin]g ungezw ungen  anschliesst .

P h o n e t i k  d e r  p e r s i s c h e n  K ö n i g s n a m e n .

So wie n u n  d ieser  siufu'yig, d e r  ä th iop ische  E ro b e re r  A m unm eri  
Pianchi, die XXVI. Dyn. M anetho’s einleitet, ebenso s teh t  an de r  Spitze

4) Siehe Lieblein: diction. hierogl. II p. 330 unter No. 1011 vergl. m it 1012.
5) Cf. Lieblein: 1. 1. p. 332/333 unter Nr. 1016.



d e r  n äch s tfo lg en d en  XXVII. D ynas t ie  lltyod iv  ßaat'/.hujv / /  d e r  as ia t ische  
E ro b e re r  A egyp tens :  Ka/ißuarjg  und  zw ar  m it G jä h r ig e r  H errsch a f t .  
B ev o r  ich den  neuen  a u f  diesen König bezüglichen  T ex t  in i t the ile  u n d  
besp reche ,  is t  es e rfo rder l ich ,  d ie  b ishe r  aus ä n d e rn  D enkm äle rn  b e k a n n t  
g e w o rd en en  S chre ibungen  seines Nam ens sowie d e r  se iner  N achfo lger  
e tw as  g rü n d l ic h e r  zu b eh an d e ln ,  als es b isher  geschehen  i s t ,  um  d a r -  
z u th u n ,  dass  die ä g y p t isc h e n  S ch re ib e r  die L au te  d e r  pe rs isch en  W ö rte r  
u n d  Namen doch  g e n a u e r  auffassten u n d  W iedergaben, als es den ü b 
lichen T ran ssc r ip t io n en  zufolge scheinen  könn te .

Ich lege, wie billig, d ie jen ige  F o rm  zu Gr u n d e ,  welche aus d e r  
K eilschrif t  sich m o n u m en ta l  e rgeben  h a t .  Diese b ie te t  n u n ,  um von  
C y ru s :  K uruscliG) ab zu seh en ,  d e r  b ish e r  in ke inem  ä g y p t isc h e n  T ex te  
a u fg e t re te n  ist, f ü r  den  classischen K am byses  die F o rm  K am -bu-zi-ya7), 
wobei zu bem erken  i s t ,  dass  d e r  Nasal d e r  e rs ten  Sylbe Kam dem  
Vocale in h ae r i r t ,  also g e ra d e  so g u t  als A nusvara (m ) wie als A n unas iku (n )  
au fg e fa ss t  w erden  m och te .  In d e r  T h a t  b eg eg n e t  uns diese doppe lte  
E ig e n sc h a f t  des Nasals in den  ä g y p t isc h e n  S ch re ib u n g en  des Namens. 
A uf  e inem  F e lsen  von H a m m a m a t  an d e r  Q osseir-S trasse  wo die d re i  
e r s te n  H e r r s c h e r  d e r  XXVII. Dyn. u n d  zw ar  u n te r  A ufsich t eines P e rse rs  
A tiu h i  m it  ih ren  R eg ie ru n g s jah ren  a n g esch r ieb en  w orden  sind, e rsch e in t

K am byses  m it dem Schilde: ( ^ ] \ ' ,NM 8) Konbiiza. D agegen  au f  d e r
\ v v w v a  K 3 / I

so g e n an n te n  S t a t u e t t e  n ao p h o re  des V aticans ,  deren  re ichha l t igen  T ex t  
ich  w eite rh in  v o r fü h ren  w e rd e ,  s tellt  sich derse lbe  Namen so d a r :

© k B 9) Kathbuzia, n ich t  Kembatet, wie Lepsius in seinem

6 ) N ur ein Schild Lieblein dict. hiérogl. No. 1185: | Ncbruh  „H err dea

A bends“ , das unägyptisch genug aussielit, ist vielleicht mit leichter Aenderung als

Kuruscli zu fassen. Lieblein ordnet dieses auf einer Stele von Bulaq zugleich mit dem Namen 
Sebekhotep vorkommende Schild „le roi fait ses offrandes a Sebekhotep/k zur XXVI. Dyn. Cyrus II ?

7) Cf. Tafel, V.
8 ) Siehe Tafel, Ila.
9) Siehe Tafel, II.
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K önigsbuche  und  A ndere  nach ihm den Namen t ra n s s c r ib i r t  haben, 
n ic h t  b e d e n k e n d ,  dass die einzelnen Zeichen ^ i n e s  Namens innerha lb  
des Schildes bisweilen, aus R ücks ich t  a u f  die Sym m etrie ,  anders  ange
o rd n e t  s in d ,  als sie beim Lesen sich folgen m üssen. D er Um stand,

dass au f  de r  S ta tuette  naophore  das Schild s te ts  au frech t  s tehend 

e rsche in t ,  h a t  die v e rä n d e r te  S te llung  d e r  beiden letzten Zeichen (J5 *

und  die i r r ige  L esung  K em bate t  veranlasst .  Die A eg y p te r  m üss ten  
wohl sehr  u n g esch ick t  in d e r  W iedergabe au s län d isch e r  Nam en v e r 
fahren  se in ,  wenn sie s ta t t  eines g e h ö r te n  Ivambuziya einen K em bate t  
geschrieben  h ä t ten .  Man sieht an  de r  Wahl d e r  G ruppe  die dem
kop tischen  e n t s p r ic h t ,  dass  sie dem  pers ischen P ro to ty p e  g e rech t  
w erden  w o l l t e n , und daraus  e rg ib t  sich m it  N o thw endigkeit ,  dass das 
Zeichen (j =  a, beim Lesen an das E nde  k om m t,  wie ich es oben an 
g e o rd n e t  habe.

Eine d r i t t e  V arian te  des Namens Kam byses liefert  m ir  de r  w eite r
h in  zu besprechende  neue d. h. b isher  n ic h t  e rk a n n te  T e x t ,  näm lich

10) Kambunsa. Was die A nlau tsy lbe  K am  betrifft, so

h a t  d e r  betreffende Vogel dem  bezeichnender Weise die B ed eu tu n g
„f in d en “ e ignet —  cf. (Tevi.we gallina, «j im i  invenire  — zur  V arian te

den Pfahl 'j m it  d e r  L a u tu n g  K a m (cf. käui a rundo).  F ü r  ^  b ie te t  de r  

T ex t  se lbs t  wegen d e r  häufigen G ru p p iru n g  IV  bu-sa ,  die L a u tu n g

b u  in dem W ortspie le  J j^—j hu locus. Endlich  in Bezug a u f  ns,

das in n e rh a lb  des Koptischen zu 5 (cco scam m um ) gew orden  ist, zeigen 
die kop tischen  T ranssc r ip t ionen  des P a p y ru s  gnos t .  zu Leyden col. IX 
lin. 7; X, IS, 25 den dem otischen  W örte rn  arunsarba, nseu, bunsanan 
g eg en ü b e r  c o n s ta n t  ein z a u f : ^ p o y ^p & A .,  £to?r^&.n&.v, und  es
sind diese drei W ö r te r  ü b e rh a u p t  die e inzigen , in welchen d o r t  ein 
kop tisches  ^ au f t r i t t .  Auch aus d e r  A r t  und Weise, wie die Griechen 
die Sylbe ^ ^  ns t ran ssc r ib i r ten  z. B. in dem ziemlich häufigen Namen

10) Siebe Tafel, I.



Z -ß tydrjrtg  oder  ^ -ß ty ^ rjr ig  =  ">rÂ [ i i $  Ns-ba-n-dat, m uss d e r  Schluss—#— wvw> l \ LA c u.
gezogen  w e r d e n , dass  die A e g y p te r  m i t  d e r  L a u tv e rb in d u n g  ns ein z 
a u sz u d rü c k e n  such ten . D em geraäss  is t  un se re  d r i t t e  V ar ian te  K a m b u z a  
zu l a u t i r e n , u n d  wie nahe  d ieses dem  K afiß uarjg , h a t  uns schon d e r  
W echse l  des A nlau tes  in dem  Namen Zßtydrjctg  =  JZßtvd»¡rig gezeigt.

Es  e x is t i r t  ü b r ig en s  a u f  äg y p t isch em  Boden m ehrfach  die Gräci- 
s i r u n g  haußvoaig , welche sowohl das  i als das  a d e r  U rfo rm  K am buziya  
e rh a l te n  hat.  Am b e k a n n te n  Colosse des  Königs A m enophis  III, d ie  
tö n e n d e  M em nons-Säule  g e n a n n t ,  is t  K a a ß vo rtg ö f te r  als V ers tü m m ele r  
d ieses Sitzbildes (m it  U n rech t)  e rw ä h n t .  B esonders  th u t  sich eine 
gew isse  Ju l ia  Balbilla, welche den K aiser  H adr ian  m it  se iner  Gemahlin  
S ab ina  132 n. Chr. n ach  A egyp ten  begle ite te ,  als p o e t i s c h e r  „bas b le u 11) 
B la u s t ru m p f“ h e rv o r ,  indem  sie die a l te r th ü m lic h s te n  F o rm e n  des äolo- 
d o r isc h e n  Dialectes anw ende t .  D er  be tre ffende  Passus  l a u t e t 12) :

XatQt xa l avdaactig nyoqfjcov, rfka[,~Tfi<jit M n t  yoy]
T a y  [nyönfhy [tofttfär n o /i’ ajioflvfjojueyog]

H utaaav ¡tityroi a.U i\ixaxov xtjfjrjy intoiy.fi']
K a u ß v o a t g  äfteog z u r  [not uoae Xoyor]

Jv ry Jy  toi TTOtvay tüj <j[oj vßfjiauarog )](V iov]
Toy  [r ’ «Jpjaa’ Id m v x a l toy [^¡Liioaty ayov\ etc.

Den Vor- o d e r  T h ro n n a m e n  an lan g en d ,  so heiss t  e r  a u f  d e r  S ta tu e t te  

n a o p h o re

m ap io n  a n s t r e i f t ,  w äh ren d  sonst  ß a m e ssu  =  tPatu&aaijs d e r  H a u p tn a m e  
d e s  R am esses-S esos tr is  (aus  R am essu -S es tsu -S esus tra )  lau te t .  Die A u f
f a s s u n g  dieses R am esu t  a n la n g e n d ,  so is t  fü r  m ich kein  Zweifel, dass  
e r  m it Sol n a tu s  zu ü be rse tzen  ist, da  die gew öhn liche  A n n ah m e  Sole 
n a tu s  n ic h t  n u r  an  d e r  äg y p t isch en  G ra m m a tik  sche ite r t ,  sondern  auch  
d u r c h  d ie  In sc h r i f t  d e r  Statuette g erad ezu  w id e r le g t  w ird .  D enn  un-

11 ) L e tro n n e :  Recu. d. inscrip tt.  grecq. II p. 350 cf. 356, 357.
12) Die Ergänzungen sind von Franz Corp inscrip tt.  graec. m it Ausnahme des letzten Pen ta

meters, den ich selbst nach den Spuren herstelle.
13) Siehe Tafel, Ia.

13) Ramesut was sehr  n ah e  an ‘Patt¿orrjg des H er-
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m it te lb a r  h in te r  dem Schilde m it  dem  Namen R am esu t fü h r t  d e r  In h ab e r  
U zahorsun t  so f o r t :  „ H ie ra u f  m ach te  ich Seine M ajestät  b e k a n n t  m it  
d e r  B edeu tung  von Sais, welche S tad t  die W o h n u n g  d e r  Neith is t ,  d e r  
g rossen  M u t te r ,  d i e  d e n  S o n n e n g o t t  g e b o r e n ;  wie derse lbe  ein 
E rs tg e b o rn e r ,  S e lbs te rzeug te r ,  U nerschaffner  i.st‘‘. Der A u sd ru ck  _ n _ ^  
an cheper bezieht sich a u f  die L ä u g n u n g  d e r  vä te r l ichen  M itu rh e b e r 
schaf t  bei d ieser  Z eugung , wie denn die Alten z. B. Horapolio  I 10, 12

den  Käfer.14) ausschliesslich au f  die vä terl iche  y in n ja tz  deu ten ;

— ovroifvi'js ist das na tü r l iche  C oro lla r  dazu. Diese Se lbs tzeugung  des 
S onnengo ttes  ist in vielen Stellen z. B. T od tenbuch  c. XV col. 14 deu tl ich  
ausgesp rochen .  Se ltener  sind solche, wo die Neith von Sa'is, j e n e  v e r 
sch le ier te  G ö t t in ,  als die M u tte r  des Ra (Sol) erschein t.  Im Pap.

Leydens. I 34 5, 3 lin. 10 lieisst es vom hun „dem
J0 I i_I ' N A.VWV

ju g e n d l ic h e n  S o n n en g o t te“ : ^  üe,nam n 
K it cheperu-f „geschaffen sind von d e r  Neith seine F o r m e n “ und  w eiter

hin IX lin. 8 :  i  <=:  ̂ iPn "" on
tat su m to an N it nelt S a t t  ,,was den  S o n n en g o t t  (lla) betrifft ,  so ist 
e r  geboren  (zu r  E rd e  getlian) d u rch  Neith die H err in  von Sais“ . Also 
is t  n i rg en d s  von einem V ate r  des Ra die Rede.

So wie n u n  K am byses den V ornam en R am esut-Sol na tus  erh ie lt ,  
so hiess sein V orgänger  a u f  dem ägyp tischen  T h ro n e ,  d e r  du rch  seine 
U n te rsch iebung  de r  Nitetis  nach  I le ro d o t  den feindlichen Zug  des P e rse rs

ve ran la ss te :  ( 0 (Ji I " „ I  AaJi-mesu =  Z/ttaotg =  L unus  natus. E r  fü h r t

den Zusatz  si-N it ~  filius r//*,* Neith in seinem Schilde. Den Namen der  
N ite tis  a n la n g e n d ,  die eine T o ch te r  des Apries w ar  (H aabra  H ophra ,

w äh ren d  Amasis dem Kam byses seine eigne T och te r  ve rsp rochen  
gehab t ,  so begegne t  uns zw ar d ieser  Name b isher  noch  n ich t  in e iner  
genealogischen Liste  der  XVI. Dynastie . Allein a u f  gleichzeitigen D enk
m älern  w ird  er  n ic h t  selten angetroffen. Ich besch rän k e  mich a u f  zwei 
Beispiele. A u f  einem S a rk o p h ag e  des B erl iner  M useums heissen die

11) ( f. Clemens Alex. Str. V 237. Ammian. Marcellin. XVII 4; der Araber bei ILimmer-Purgstall.
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E lte rn  eines gewissen I 'e tis is :  Psenalie t  und v- |C jj  Niteita und  diese
A A A A A A

i s t  :>"!>c=k ahit n N it  „ E rh e i t re r in  d e r  N eith“ . Eine Stele de r  M ünchner

S am m lu n g  n e n n t  e inen H u i ,  Sohn des jäss Nentu ( „Z w e rg “!  m it  d e r
ö  W W \ A  O  J l

N itit als M utter .  G en ü g t  dieses M ateria l  e instweilen  zu r  Be

g la u b ig u n g  de r  he rodo te iscben  N ic t t n g , so w ird  uns d a d u rc h  zugleich 
begreif lich , w arum  Kambyses, d e r  In sch r if t  d e r  S ta tuette  zufolge, dem 
Tem pel d e r  Neith zu Sais solche A u fm erk sam k e i t  sch en k te  und  sich in 
d ie  M ysterien  d ieser  Göttin  d u rc h  U zaho rsun t  einweihen liess.

Die V arian ten  des Namens Darius sind ziemlich zahlreich , was sich
•  1 

aus  d e r  lan g en ,  36 jä h r ig e n  H e r rsc h a f t  dieses Königs in A egypten  e r 
k lä r t .  Die dem pers ischen  P ro to ty p e  Dareiwusch zu n äch s t  k o m m en d e

S c h re ib u n g  is t  S i l l  V  Dareivusch, k ü rz e r  gefass t

Tar(i)vusch . Meist w ird  jed o ch  das an lau tende  D d u rc h  die V erb indung  
MT g e g e b e n ,  wie im N eugriechischen v r t = d'ä. Ich  c it ire  in d ieser  
Beziehung die L egenden  e iner  Stele in Louvre., die ich 1864 c o p ir t  
habe . Sie t r ä g t  das D a tum : „ J a h r  34, M onat Mechir, Tag 10 des Königs

von  Ober- und  U n te r-A egyp ten ,  ^ „des H e r rn  be ider

E b en en  : Ntari(u)scha“. E r  heiss t  fe rn e r  ^  J |  i \^ \%

„ d e r  g u te  Gott,  de r  V erein iger  Persiens, d e r  dem  I lap i-S t ie r  w o h lg es in n te“ . 
D er  auffallende N achsch lag  des Vokals a in  d ieser  V ar ian te  e r k l ä r t  sich 
au s  d e r  G ew ohnhe it  d e r  Schreiber ,  dem Zeichen TsTJ ein fo lgen  zu 
la s se n ,  weil d ieser  a -L a u t  dem  b re i ten  Z isch lau t  sch in h ä r i r t .  Häufig

is t  die V ar ian te  I T T '¿ iT ; ^ | Ntariwdsch , die sich z u n äch s t  an  die

e b e n g e n a n n te  ansch liess t .  Sie k e h r t  auch  in e iner  dem o tisch en  Kauf
u rk u n d e  w ieder,  wo B ru g s c h 15) m it  U n rech t  b e m e rk t :  on a in sé ré  en tre  
le signe p h o n é t iq u e  ou e t  sch la le t t re  h , ce qui p ro d u i t  la lec tu re  
eN T aR lôU H es .  Es s teh t  deu tl ich  DARIVOSCH, also seh r  g e n a u  u n d  
r ich t ig .

15) Grammaire démut. p. 200 pl. IV ult.
Aus d. Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XIlI.Bd. 111. Abth. (13) 2
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Dass Darius I den Kanal zwischen dem Nil und dem Kothen Meere 
als Nachfolger de3 S esostr is ,  m it dem er  desshalb au f  gleiche Linie 
ges te l l t  werden wollte wieder habe  ausgraben  lassen, wissen wir aus 
H erodot und seit de r  französischen Expedition aus -den in jen e r  Gegend 
aufgefundenen K eilschrif tdenkm älern . W ährend d e r  G rabung des seit 1869 
eröffneten en tdeck te  man T rü m m er  eines durch  F euer  zers törten  grossen 
Steindenkm ales 17i . welche au f  der  einen Seite Ilierogl vphen , au f  der  
ändern  Keilschrift zeigen und zwar sind es die 2u Provinzen des per
sischen Reiches u n te r  Darius I. dessen Namen n ich t fehlt. Ich werdeJ

weiterhin eine Inschrif t  von Harnmamat besprechen, die uns den König 
Darius als Urheber eines W üstenbrunnens  du r th u t ,  n ich t  weit von d e r  
Stelle, wo er  zwischen Kambyses und Xerxes I als G ründer  der  Qosseir- 
S trasse  erscheint. De R o u g é1*) g e d e n k t  der genauen Schre ibung  dieser 
drei Namen und fäh r t  fo r t :  „ ta n d isq u e ,  su r  la s ta tue  naophore  du 
Vatican, l’o r th o g rap h e  NTaRiSchM m ontre  combien les sons de la langue 
persane  o n t  em barrassée  l’écrivain égyptien  et d iminue l ’au to r i té  de 
l ’o r th o g rap h e  KaMVeTT qui se t rouve  su r  le même m onum en t1'. Der 
ägyptische  Schreiber  des Textes auf  de r  s ta tue t te  w ar  n ich t  so unge
sch ick t:  e r  schrieb Kambuzia genau wie er  es h ö r te  und^so  muss auch 
die Lesung Ntarischm  e iner  un r ich t igen  Auffassung de r  Aegyptologen 
en ts tam m en. In der  T ha t  s tellt  sich die Schildlegende so d a r :

Nt(a)r(i)vu8ch. Denn das vorletzte  Zeichen ist das

liegende Kalb m it d e r  L au tung  vu und das Schlusszeichen n ich t  /---- 1 ':t)r
sondern

Die zunächs t  folgenden Namen des X erxes20) und A r ta x e r x e s 20) 
sind uns durch  die bilingue Alabastervase von Venedig, welche fü r  die

l*i) Diodor I 58.
17) Cf. Oppert: Bapports entre rKgypt,** et l'Aasyrie
!*) Aaliínés p. 180, 11. 0  •
1ÍJ) Es steht umgekehrt /  vielleicht statt ¿ ■ und diese? — sch wie L =  mu u. >rhu.

20) Die von Herodot VI 0$ gebotene Bedeutung dieser beiden Namen ais Anr/tnc und uiyac  
' lor'/'ic wird mehr als zweifelhaft, wenn man die cuneiforme Schreibung berücksichtigt. Ob 
die Gleichung Juotlog =  éy li/yc oder ¿(¿c/nyc ..der Thätijf»“ auf besserem Grunde ruht, 
mögen Andere entscheiden.
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Assyrio logie  so w ich tig  gew o rd en  ist, in de r  S ch re ib u n g  f o lYlYT

C h scb ia rsch a  =  und

n äh e r  dem bib lischen b e k a n n t  gew orden . Ein in n eu e re r
Zeit  zu Cairo en tdeck tes  D enkm al - 1) h a t  in Bezug a u f  Xerxes m anches
Neue gebrach t .  P to lem äus Lagi w ird  , . r r . .  ___c pe chschatropan
d e r  S a t ra p e jg e n a n n t ,  wie bei C urt ius  X, 10 „satrapes Ptolemaeus Aegyptiil. 
E r  s te ll t  dem Tem pel de r  G otthe iten  von Buto seine D om änen zu rück ,

(95) 11

die  u rsp rü n g l ic h  vom  Könige ( I J J  1'M i l J  Chabbasch g e s t i f te t ,  d u rch
ü ar c , „ j "c™ ... . „ . o nil oderden  F e in d  |,Jfy chofl oder  ^  n i f  „d en  F r e v le r :  r-n-i^

Chsclierisclta g e ra u b t  waren. Hier h a t  Xerxes n ich t  einmal die

E h re  de r  Schildeinfassung seines Namens und das h in te r  seiner L egende

a n g e b ra c h te  Deutbild  .^  des en th au p te ten  M a n n e s , dem noch  das Messer

an  d e r  Kehle sitzt, soll gewiss keine Schmeichelei sein, sowenig als die 
T ite l „ F e in d “ und „ F re v le r“. E ine  Stelle v e rd ie n t  noch besondere  
E rw ä g u n g ;  d e r  Text s a g t :  „ H o ru s  von Buto, de r  R äch e r  seines Vaters, 
das  P ro to ty p  d e r  Könige, den sich P to lem äus  zu seinem Vorbilde wählt, 
h ab e  den F re v le r  C hscherischa

v e r t r ie b e n  aus seinem Palas te  n eb s t  seinem ä ltes ten  Sohne, sich k u n d  
m ach en d  in Sais de r  S ta d t  d e r  Neith an  diesem Tage zu r  Seite de r  
g ö t t l ich en  M u tte r“ . W elches E re ign iss  is t  hiernit g em e in t?  Offenbar 
sollte  gesag t  w e rd e n ,  dass Xerxes m it  seinem ä l te s ten  Sohne fü r  die 
B e ra u b u n g  des Tempels von Buto  eine S trafe  von Seite de r  G ötte r  
H o ru s  und  Uti e rha l ten  habe und  zw ar in de r  S tad t  Sais, wo e r  seinen 
W ohnsitz  genom m en. E r in n e r t  dies so fo r t  an den A ufen tha lt  des 
K am b y ses  und  seines K riegsvolkes  im Tempel d e r  Neith zu Sais und  
d ie  E n t fe rn u n g  d e r  Soldaten  aus dem heiligen Bezirke d u rch  die B itten

21) Cf. „Ausland“ 1871 meine l ’ebcrsetzung und Zeitschrift f. agypt. S]>r. 1871, 1 — 13 die 
von Brugsch.
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des U zahorsun t  (.Statuette n a o p h o re ) ,  so liegt dar in  zugleich eine A n
deu tung ,  dass die flache d e r  Gottheit  an Xerxes dur ch  einen A b k ö m m 
ling der  Sa itendynastie  (XXVI.) vollzogen w orden  ist. In d e r  T ha t  t r a t  
schon zu Kambvses Zeiten um 520 v. Chr. ein lvb ischer  Geirenköniir 
E tea rchus  au f ;  des Darius H errsch af t  w urde  d u rc h  einen Psam m etich  
b e s t r i t re n ; u n m it te lb a r  au f  Darius mti'S je n e r  oben e rw ähn te  Chobbaacb

gefo lg t  .sein, den ich wegen seines V ornam ens ^  Senen ( tü tc o u

imago) Tonen ( 'iävov  .9tnv ii)oro(n’T<t) h in te r  dem  herodo tischen  Ho.rvioftg 
verm uthe .  Dessen Sohn w ar lvvou)g « y liß v s  und  nach  ihm  kam en 
l/uioraJog  und TTavruotg. Herodot III 15 .sagt a u s d rü c k l ic h :  ‘lyamn rt 
xal uvnruifw  oi firruoL xot TThono^ xaxu n'/Jo ¿oyrncrrjo. Es ist alsoI '  • s \ /
sehr  wahrscheinlich , dass Inaros im Sinne d e r  Stele von Cairo das R ächer
a m t  gegen Xerxes und  A rtax e rx es  g eü b t  hat. Von W ichtigkeit  wäre die 
Zeitbezeichnung ,,an diesem Tage“ , wenn n ich t das Datum an d e r  Spitze 
des Textes  zu allgemein , ,Monat T h o t“ lautete . Oder sollte ein H a u p t
fest  de r  Neith gem ein t  sein? Im Kalender von E sneh22) ist d e r  1., 2. 
und 3. P h a rm u th i  zu Festen und  Processionen der  Neith und ihres 
Sohnes H ek ap ech ra t  oder  H orus  bes tim m t.  A uf  e iner  Stele des Louvre  
(.7, 88) sag t  ein gewisser Psam etik  Sohn d e r  N efrusebek

I i iV ^ A . \ A  V / W

__ a ¿L- ^  O u n I I
.,ich habe in Procession gefeiert  die Neith an ih re r  schönen Panegyrie  
am 5. P h a rm u t i“ ', was bei A nnahm e eines 5 täg igen  Festes  zum Kalender 
von E sneh  s t im m t und  zu der  W ahrnehm ung , dass de r  letzte Tag einer 
solchen Q uinquatrus  das H auptfes t  war.

Z u r  Zeit des A r tax e rx es  II M neraon , als er  m it  seinem B ruder  
Cyrus dem Jü n g e ren  um die K rone rang , und  zw ar gleich im A nfänge 
seiner R eg ierung  405 v. Chr. fiel A egypten  definitiv von den Persern  
ab  und es erscheinen  n a tu rg em äss  zwei Saiten 1-iuvQTcuog (A m unru t)  und  
ySuuiKn ih g 2:1) (Psam etik  IV) als a n e rk a n n te  Könige. Zu letzterem floh 
nach Diodor XIV 35 Olymp. 05, 1 =  400 /300  v. Chr. T am os,  um von

22) Brngsch: Materiaux pl. XII coi. 10a. 11.
24) Vergl. meinen (lessfähigen Aufsatz in der Zt^chr. f. iicr. >pr ISOi*, p. 53—55.
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ihm  — v e r ra th e n  zu w erden .  Nach d e r  2 1 jäh r ig en  H e r r s c h a f t  d e r  M endes ie r  
(XXIX. Dyn.) u n d  den d re i  S e b e n n y te n  d e r  XXX. Dyn. m i t  38 J a h re n ,  
e rsche inen  um das  J a h r  340  v. Chr. die P e r se r  no ch  e inm al u n d  h e r r sch e n  
als XXXI. D yn. 2 +  3 +  4 =  9 J a h re ,  w o ra u f  A lex an d e r  ih rem  R egim ent 
ein  E n d e  m ach te .  W eder  von A r ta x e rx e s  III O chus ,  noch  von A rses  
und  D arius  III K o d o m an n u s  sind  b ish e r  S p u ren  a u f  ä g y p t is c h e n  D en k 
m ä le rn  nachgew iesen .  Es is t  je d o c h  n ich t  zu bezw eife ln ,  dass die 
A e g y p te r  den  Ochus w irk l ich  „M esse r“  uuyatQu u n d . , , E s e l “ dyog21) 
b e n a n n te n ,  wegen se iner  an dem  hl. A pis  v e rü b te n  Frevel,  die an  das 
g le iche V erfah ren  des K am byses  e r in n e rn .  —  W as d e n  l ly o fe  betriff t ,  
d e r  von den E inen  „S o h n “ von den  Ä ndern  , ,B r u d e r “ des Ochus g e n a n n t  
w ird ,  so g lau b e  ich seinen N am en au f  zwei D e n k m ä le rn  nachw eisen  zu 
k ö n n en .  Im L o u v re  befindet sich neb en  d e r  oben  b esp ro ch en en  Apis-

S te le  vom  J .  34 des D arius  I ein k le in e r  Stein mit ■ Q 1

, ,Sohn  des*Sonnengottes :  ArscJiu11. Die näm liche  S am m lu n g  b es i tz t  eine

A p is -S te le 25) m it  d e r  L egende  ^  J . Da d e r  Löw e au sse r

d e r  L a u tu n g  labu a u c h  die von ^ <̂ >2'') ar was zu ari êo

s t im m t  u n d  w oraus  sich kop t .  orp\T c u s to s  b e g re i f t ;  da  f e rn e r

d e r  G ru p p e  ari häufig  d e r  T hürf lüge l  als D e te rm in a t iv  be i

g eg eb en  i s t :  so w erde  ich k a u m  fehlgre ifen , w enn  ich den  S ch ildnam en  
Arsclia  lau tire ,  w o rau s  A uch  das D a tu m  „ J a h r  4 “ w id e rsp r ic h t
d ie se r  A n n ah m e  n ich t,  da  A rses  nach  A fricanus  3, nach  E useb ius  4 J a h r e  
a lso  fac tisch  wohl n o c h  die e rs te  H älfte  des 4. J a h r e s  r e g ie r t  ha t .

D a s  J a h r  d e r  E r o b e r u n g  A e g y p t e n s  d u r c h  K a m b y s e s .

Nach a l lg em e in e r  A n n a h m e  fä l l t  d e r  Z ug  des K am byses  w ider  
A e g y p te n  u n d  P sa m m e n i t  (P sam etich  III-mi-Nit) in das  J a h r  525 v. Chr. 
Allein J o s e p h u s 27) h a t  die b e s t im m te  M e ld u n g :  kctußvaijg z irr) ßaa i-

24) P lutarch de Is. c. 11 u. 31.
25) Lieblein: diet, hicrogl. Nr. 1<V>] u. 12hs.
26) Brugsch: lex. p. 206 oben.
27) Of. Syncell. ]>. 457. Dindorf.

I
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).cioa$ tnai'iiijv A b /vnrov  \hn\azti ty  ioiiaamn  und  H erodo t  III 64 
g ib t  die näheren  Um stände a n ,  u n te r  denen dieser Tod des Kambyses 
e r fo lg te ;  nämlich beim  H erabspr ingen  vom Pferde habe sich sein Schw ert  
aus der  Scheide gelöst und ihm die Hüfte roy ar^oy  v e rw u n d e t ,  an 
derse lben  Stelle rtj avrug tiyoreyov roy i ioy . lly im riioy fhoy  l/ .i iy  
Dies geschah in \4yfiäro.va d e r  S tad t  Syriens, w ährend  Kambyses selbst, 
einem O rake lsp ruche  von Buto zufolge, im medischen ’A yß cn u ya  sein 
Lebensende finden zu sollen g laubte .  I)a nun de r  as tronom ische  Kanon 
dem  Kambyses eine G esam m tdauer  von 8 Ja h re n  als König zuschreib t,  
so muss e r  in seinem 3. J a h r e  A egypten  e rober t  haben, also 527 v. Chr. 
was bis zu seinem Tode 521 r ich t ig  6 J a h re  äg y p t isch e r  H errschaf t  
e rg ib t .

Der zweite Zeuge ist Manetho und zw ar im Auszuge des Ju l .  Afri- 
canus, d e r  ihm  ebenfalls 6 J a h re  beilegt, obgleich e r  ihn A egypten  im 
5. J a h re  seiner  persischen H errschaf t  e robern  lässt. Eusebius setzt 
ebenfalls das 5. J a h r  h iefür  fest und g ib t  ihm eine n u r  3 jäh r ig e  H err 
schaft  in A egypten . W enn man bedenkt,  dass die zweite E p o ch e ,  die 
de r  W uth  des K am byses wegen seines m isslungenen W üstenzuges gegen 
A eth iop ien  und der  als Schadenfreude  von ihm gedeu te ten  Apisfeier in 
M em phis ,  m it  dem J .  525 zusam m enfä ll t ,  so begre if t  ma n .  wie das 
5. s ta t t  des 3. als das J a h r  de r  E ro b e ru n g  sich einschleichen konn te .  
W ir  haben  aber  fü r  le tz teres  noch einen m o n u m en ta len ,  ja  fast 
offiziellen Beweis.

An der Q osse ir -S trasse , a u f  einem Felsen des Thaies H am m am at 
h a t  ein pers ischer  B eam ter ,  G ouverneur  de r  b en ach b a r ten  F e s tu n g  
Koptos, dem ithyphall ischen  Gotte Khem ein P ro sk y n em a  angeschrieben  
und  zw ar im 12. J a h re  Xerxes I also 474 v. Chr. Bei dieser Gelegen
heit wird auch Darius I e rw äh n t  m it seiner r ich tigen  R eg ierungsdauer  
von 36 Jah ren .  V orher  g e h t  das Schild des Kanbuza m it  d a rü b e r 
s tehenden  6 Ja h re n .  Da hiebei n icht an seine persische H errschaf t  
g ed ach t  w erdsn  kann, die bekann lich  8 J a h re  g ed au e r t  hat, so müssen 
w ir  die 6 J a h re  des Kambyses auf  seine R eg ie rungsdauer  im ' Lande 
A egypten  beziehen. Dazu kom m t, dass ü b e r  den drei Zahlen 6, 36, 12 
ein Zeichen — st eht ,  welches m it  dem ägyp tischen  bei Sum m irungen  
gebräuch lichen  '\Qr V erw and tschaf t  zeigt. In de r  au f  die 3 Schilder

*



fo lg en d en  C o lum ne  i s t ,  den  S p u re n  n ach  zu u r th e i l e n ,  d ie  Rede von
n

einem  W ege {r~ S £ ^ - ^ d e r to  (•xoopeq  a c c e s s u s )z u  ih r  <=> I (K em i-A egyp ten  

ist fem in in )  w v w  IS! von Pers ien  h e r “ . Ein B eam ter ,  w e lch e r  u n te r  

A r ta x e rx e s  I e ine In sc h r i f t  se tzen  liess, sch e in t  l ]j ]j A riarta  ge-

he issen  zu h a b e n ;  d e r  h a lb z e r s tö r te  N am e seines V a te rs  i j 1 d ü r f te

A rdham es  zu la u t i r e n  sein. G e m a h n t  e r s t e r e r  in se inem  A n lau te  an 
d en  vielen m it  A r i  b e g in n e n d e n  N am en  A ry a n d es ,  A r iab ig n es ,  A r io b a r -  
zan es  e tc . ,  so e r in n e r t  l e tz te re r  an  A  (taau i^g. den  A ch äm en id en ,  den  
V a te r  des H y s ta p e s  (H erod . I 209) ,  ein Name, d e r  sich ö f te r  w ied e rh o l t  
u n d  so g a r  als V a r ian te  neben  'Aya^g a u f t r i t t ,  was a b e r  n u r  aus d e r  
L e g e n d e  iaynag  III A ya u u o v  (Syncell .  p. 4 8 7 )  Var. A ytiovoduor  u n d  
z w a r  u n r ic h t ig  e rsch lo ssen  w ird .  Dass die m i t  A rta -  beg innenden  
N am en häufig  s in d ,  b ew e is t  a u s se r  dem  K ön igsnam en  A r ta x e rx e s  d e r  
AQTCty¿(jartg (X enophon  Anab. VII) f e rn e r  A ()ra uxt >,g. A yT ttißuyag  u n d  
A(jraß((yrtg (H erod .  IX G6. 8 9 ;  1 0 7 ;  1 1 6 ;  122). W ir  h a b e n  sonach  in 
A r i a r t a  u n d  A r d h a m e s  jeden fa l ls  p e rs isch e  Nam en zu e rk e n n e n ,  u n d  
d iese r  U m s ta n d  v e rm e h r t  das G ew ich t  d e r  A ngabe ,  dass  Kanbuiia s e c h s  
J a h r e  ä g y p t i s c h e r  H e r r s c h a f t  zählte .

Dass d e r  B ru d e r  des K am b y ses :  J-ui-yihg ( B a r d i y a 2*) a u f  e inem  
ä g y p t is c h e n  Denkmale? als H e r r s c h e r  n ic h t  e rsche in t ,  l ieg t  in d e r  N a tu r  
d e r  Sache  b e g r ü n d e t ;  r e g ie r te  e r  j a  n u r  als S te l lv e r t r e te r  u n d  n u r  in 
Asien. D agegen  k ö n n te  d e r  ä l te re  Sohn des X erxes ,  t r o t z  se iner  n u r  
7 m o n a t l ich en  R eg ie ru n g ,  um so e h e r  a u f  ä g y p t i s c h e m  Boden ge tro ffen  
w e rd e n ,  als ihn  d ie  S te le  von  Cairo  a u s d rü c k l ic h  b e z e ic h n e t ,  w enn  « 7 ' 
auch  n ic h t  m i t  Nam en n en n t ,  wo sie sag t ,  dass  C h e r isch a  s a m m t  seinem 
ä l te s ten  S ohne  v o n  H o ru s  dem  R ä c h e r  an d e r  Seite  d e r  g ö t t l ic h e n  
M u tte r  (N e ith )  aus se inem  P a la s te  in Sai's v e r t r ie b e n  w o rd en  sei. D ieser  
ä l tes te  Sohn  des  X erxes  h iess  A r ta b a u o s ,  e ine N am ensfo rm , die sich an  
die eben  a u f g e z ä h i t e n , m i t  A r ta -  b e g in n e n d e n  p a s se n d  an sch l iess t .  
B ek an n t l ich  e x i s t i r t  a u c h  die S c h re ib u n g  A r t a p a n  o s 20), w elche  au f

28) Curtius VIII 1, 7 n en n t  einen Berdes, welcher Name besser en tsprich t als Smerdi«.
29) So hiess un te r  ändern  ein jüdischer Schriftsteller des I. saec. v. Chr.
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ein Com positum  ähnlich  dem K h s c l i a t r a p a n  schliessen lässt. Mit 
B e rü ck s ich t ig u n g  dieser V arian te  ist es vielleicht n ich t  allzu verwegen, 
wenn ich eine dem otische  Legende h ieher  ziehe. Sie befindet sich u n te r  
den Schätzen des Louvre  a u f  e iner  oberha lb  abgebrochenen  G ra b s te le 3U), 
welche lau t  d e r  8 wohl e rha ltenen  H ieroglyphenzeilen  einem Basiliko- 
g ra m m a te n  etc. Namens Nebanch, Sohnes vom B asil ikogram m aten  Spa- 
m etik  (sic! s ta t t  P sam etik )  und de r  I lau she rr in  T aro t ,  eignet. Als sein 
G e b u r ts ta g  ist d e r  13. Choiahk, le ider!  okue das J a h r  g en an n t .  Der 
dem otische  T ex t  u n te rh a lb  g ib t  die p ries te r l ichen  Titel in k ü rze re r  
F assung ,  da fü r  ab e r  einige andere  m ehr,  die im h ie rog lyph ischen  Theile 
n ich t  e rsche inen . Dahin g eh ö r t  „ P ro p h e t  des A m on . . . O berer  de r

H ausw ache ^  ] ^ es A r tapan  (F rem d l in g s )“ die Phonetik

des e rs ten  Zeichens j S  ist bekann tl ich  sau, die von ^  h ingegen  ar,

wie oben bei Arses b e m e rk t  ist. Die Q ualitä t  d e r  Namen, besonders  
des  Psam etik ,  w ü rd e  m einer  A nnahm e, dass h ie r  ein D enkm al aus de r  
k u rzen  Regierungszeit  des A rtapanos  v o r l ie g t ,  n ich t  w idersp rechen . 
Indessen  J^ebe ich meine V erm u thuug  n u r  als solche m it allem Vor
behalte . Nur bem erke  ich, dass  an den Trupan Tfjvqujv oder  <Pvozu)v 
n ic h t  zu denken  ist, da d e r  A nlaut sich dagegen  s träub t .

A ber  vielleicht k ö n n te  2£<r/öiavog, d e r  Nachfolger des Xerxes II, 
m it  ebenfalls  7 m onatl icher  R egierung , in d ie se r  dem otischen  Legende 
v e rb o rg en  sein ? So lange uns n ich t  das persische P ro to ty p  dieses 
Nam ens in Keilschrift  vorlieg t,  was meines Wissens bis j e t z t  n ic h t  d e r  
F a l l  ist, lässt sich h ie rü b e r  n ich ts  bes tim m en. Denn es ist n ich t  gewiss, 
dass  d e r  Name d e r  L an d sch a f t  Sogdiana  das gleiche E ty m o n  hat.

Um nich ts  zu v e rsch w e ig en ,  was zur  K enntn iss  p e rs isch e r  Namen 
au f  ägyp tischem  Roden be itragen  könn te ,  e rw ähne  ich aus de r  w eite rh in  
zu besprechenden  Insch r if t  dos Darius in H am m am at die Legende

^  „der  König des oberen  und  des

un te ren  Landes, de r  H e r r  d e r  beiden  Ebenen, d e r  ewig lebende (Darius), 
geboren  von der  könig lichen  M utte r  A ii m “. Das d a h in te r  an g eb rach te

30) Brugsch: Sammlung deuiut. Urkunden pl. IV, 7.
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D eu tb i ld  zeigt, eine v o rn e h m e  F r a u  m it  dem  U räus  an d e r  S t irne ,  a lso  
so llte  jed en fa l ls  ih re  fü rs t l ic h e  H e r k u n f t  a n g e d e u te t  w erd en .  W a r  die 
M u t te r  des  D arius  e b e n fa l ls ,  w ie  sein V a te r ,  von  dem  S ta m m e  d e r  
A chäm en iden ,  o d e r  w ar  sie aus  dem  H ause  des  C y ru s ?  D er N am e A'äm 
sc h e in t  e in  g e n t i le r  zu sein u n d  sich  n u r  a u f  d ie  A sia tin  (cy )  im  A ll
gem einen  zu beziehen.

Es is t  j e t z t ,  n a c h d e m  die P h o n e t ik  d e r  p e rs isch en  K ö n ig sn a m e n  
so ziem lich  e r s c h ö p f t  i s t  u n d  ih re  B e sp re c h u n g  m an ch es  E in le i ten d e  
g e b o te n  h a t ,  d e r  r e c h te  Z e i tp u n k t  g e k o m m e n ,  die d re i  H a u p t te x te  d e r  
p e rs isch en  F r e m d h e r r s c h a f t  in  A eg y p ten  n ä h e r  zu b eh an d e ln .

A '
D i e  I n s c h r i f t  d e r  n a o p h o r e n  S t a t u e  i m  V a t i c a n .

1— 4. „D er  A n h än g l ich e  an  N e i t h ,  die g ro s se  G ö t t in -M u t te r  u n d  
d ie  G ö t te r  von  S a is ,  d e r  v o rn e h m e  Chef, d e r  Z ah lvog t ,  d e r  e r s te  d e r  
A erzte ,  d e r  w a h rh a f t ig e  V e rw a n d te  des  Königs, d e r  ihn  l ieb t,  d e r  a u s 
g eze ich n e te  S c h re ib e r ,  d e r  O b e rg ra m m a te ,  d e r  V o rs teh e r  des g ro ssen  
G e leh r ten -C o l leg iu m 8 , d e r  B efeh lsh ab e r  d e r  P y lo n e ,  d e r  A d m ira l  d e r  
k ö n ig l ich en  F lo t t e  u n t e r  S e ine r  M a je s tä t  dem  K önig  v o n  Ober- u n d  
U n t e r ä g y p t e n : ß a c h n u m - h e t  (Amasis), A dm ira l  d e r  k ö n ig l ichen  F lo t t e  
u n te r  Sr. Maj. dem  K önig  von  O ber-  u n d  U n te rä g y p te n :  A n c h -k a -e n - ra  
(P sam e t ik  III):  U z a h o r s u n t ,  S ohn  des P a la s t in te n d a n te n ,  des  C om m an-  
d a n te n  d e r  J u n g m a n n s c h a f t ,  des  P r ie s te r s  d e r  Neith, des  P r o p h e te n  d e r  
G öttin , die in Sais r e s id i r t :  P e f a i n i t  —

5— . E r  s p r ic h t :  E in  F e ld z u g  w ard  u n te rn o m m e n  d u r c h  den  G ross
fü rs ten ,  den  H e r rn  d e r  g anzen  W e l t :  Kambuzia , w id e r  K em i (A egyp ten ) .  
Da d ie  V ö lker  d e r  ganzen  E rd e  m it  ihm  w aren ,  so b e m ä c h t ig te  e r  s ich  
dieses L an d es  in se iner  g an zen  A u sd eh n u n g .  E r  m a c h te  alle diese 
V ö lke r  r u h ig  (ansäss ig )  d a s e lb s t ,  da  e r  zum  G ro ssk ö n ig  A e g y p te n s  
g e w o rd e n ,  zum O b e rh e r r s c h e r  d e r  g e sam m te n  W elt.  Seine M a je s tä t  
ü b e r t r u g  m ir  das  A m t  eines Z a h lv o g te s ;  d e r  K ön ig  v e r o r d n e t e ,  dass  
ich ü b e ra l l  sein so l l te ,  wo e r  sich b e fä n d e ,  als d e r  E r s te  d e r  A erz te  
u n d  C o m m a n d a n t  d e r  Py lone .  Es v e rä n d e r te  S. M. seinen N am en in 
den  als H e r r s c h e r  O ber-  u n d  U n te r ä g y p te n s : R a m e s u t  (Sol na tus) .  
D arnach  m a c h te  m an  Seine M aje s tä t  b e k a n n t  m i t  d e r  B e d e u tu n g  von 
Sais, w elche  S ta d t  die W o h n u n g  d e r  Neith  ist, d e r  g ro ssen  M u tte r  die

Aus d. Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wi88. XIII. Bd. III. Abth. ( 1 4 )  3
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(len S o n n e n g o t t  g e b o r e n  yv\}> xa l xav&ayog — *A\h\va?), wie d e r 
selbe ein E rs tg e b o rn e r ,  U nerzeug te r ,  Se lbstgeschaffener  is t ;  ebenso  m it  
d e r  Lehre  von d e r  Grösse des H aup ttem pels  d e r  Neith  in allen seinen 
B ez iehungen , fe rne r  auch  m it  d e r  Lehre  ü b e r  die (ändern )  Tem pel d e r  
Neith und  ü b e r  alle G ö tte r  und  G öttinen  welche d ase lb s t  r e s id i r e n ; 
w e ite rh in  auch  m i t  d e r  Lehre  ü b e r  die B edeu tung  des K önigspalastes  
in  H a c h e b ,  w elcher  de r  Sitz des G rosskönigs  und  H errn  des Himmels 
(Osiris) i s t ;  endlich  auch  m it  d e r  L eh re  ü b e r  die Grösse des Südhauses, 
des N ordhauses ,  d e r  Tempel des Ra (M orgensonne)  und  Tum  (A b en d 
sonne), d e r  U rs tä t ten  a ller  G ö t te r“ .

1. s q q .— Der seiner  L a n d esg o t th e i t  und  allen G ö tte rn  A nhäng liche  etc . 
U z a h o r s u n t ,  Sohn d e r  T u m a r t i s u ,  s p r ic h t :

„ Ich  b rac h te  e ine Bitte  v o r  bei d e r  gö t t l ich en  M ajestä t  des Königs 
K a m b u z a ,  in Betreff  d e r  Kriegsleute , welche sich im Tem pel d e r  Neith 
n iedergelassen , au f  dass sie d a rau s  v e r tr ieben  w ürden  und so die g ö t t 
liche B ehausung  d e r  Neith in alle ih re  Rechte  w ieder  e ingese tz t  wäre, 
wie sie es vordem  gewesen. Seine M ajes tä t  v e ro rd n e te ,  dass alle K riegs
v ö lk e r ,  die sich im Tempel d e r  Neith angesiedelt ,  ver tr ieben ,  alle ih re  
B aracken  z e rs tö r t  w u rd en ,  sowie Alles was sie in  besag tem  Tem pel 
e r r i c h te t  h a t ten  u n d  dass sie h e ra u s t rü g e n  [alle ih re  Utensilien] vor  
das E in g a n g s th o r  d e r  U m fassungsm auer  dieses Tempels. Seine M ajestät 
befahl, dass  d e r  Tem pel de r  Neith purif ic ir t  und  ihm  seine ganze ehe
malige B evö lkerung  z u rü ck g es te l l t  w ü rd e  [welche d u rc h  die Soldaten  
v e rd rä n g t  w orden  w ar].  Seine M ajestä t  g eb o t  zu v e r r ic h te n  die heiligen 
Opfer fü r  die N eith ,  die g rosse  G ö t t in -M u t te r ,  und  fü r  die g ro ssen  
G ö t t e r , die in Sais r e s id i r e n , wie es v o rd em  geha l ten  w orden . Seine 
M ajestä t  o rd n e te  an, alle ih re  P anegy rien  u n d  E es te  zu feiern, wie es 
vo rdem  geschehen . Seine M ajes tä t  o rd n e te  a n ,  dass ich i h n  (s ic!)  
b e k a n n t  m ach te  m it  d e r  Grösse von S a i s , welches d ie .  H eim at a ller  
G ö tte r  ist, die dase lb s t  w ohnen  au f  ih ren  T h ro n en  im m e rd a r .“

„E in e  Reise w ard  u n te rn o m m e n  d u rc h  den König von Ober- und 
U n te rä g y p te n :  K a m b u z a ,  gen Sais. D er König kam  selber zum Tempel 
d e r  N eith ;  e r  n ä h e r te  sich dem g rossen  und  h aup tsäch l ichs ten  heiligen 
P la tze  Ih re r  H eiligkeit  [der  Neith], wie es j e d e r  König zu th u n  pflegte. 
E r  v e r r ic h te te  ein grosses  Opfer von je d e r  A r t  g u te r  D inge fü r  Neith,



die Göitin-Mutter und die grossen Götter, welche in Sais residiren, wie 
es alle wohlgesinnten Könige gethan. Seine Majestät wollte zugleich, 
dass ihm (sic!) bekannt gemacht würde die Grösse Ihrer Heiligkeit der 
Neith, welche die Mutter des Sonnengottes selber ist“.

(Links.) ,,Der Oberzahlvogt U z a h o r s u n t  spricht: „Seine Majestät 
erfüllte alle Gebräuche im Tempel der Neith; er trug Sorge, dass dem 
Herrn der Ewigkeit (Osiris) ein Gussopfer dargebracht wurde im Heilig- 
thume der Neith, wie es alle Könige vordem gethan. Seine Majestät 
wollte auch kennen lernen und erfüllen alle Gebräuche, die ein jeder 
König in diesem Tempel beobachtete, damit die Würde dieses heiligen 
Ortes, des Wohnsitzes aller Götter, beständig dauerte für immerdar.“ 

(Rechte Flanke.) Der den Göttern von Sais Geweihte, der Ober
zahl vogt U z a h o r s u n t ,  spricht: „Ich stellte die göttliche Religion der 
Neith wieder her, der grossen Göttin-Mutter, auf Befehl Seiner Majestät, 
in ihrer ganzen Fülle, für immerdar. Ich versah den Gottes-Dienst der 
Neith, der Herrin von Sai's, mit jeder Art guter Dinge, wie es ein 
guter Diener seines Herrn thun musste. Ich der ich bin einer der 
Guten in seinem Lande, rettete ihre (der Neith) Bevölkerung b e i  dem  
s c h r e c k l i c h e n  U n g l ü c k e ,  w e l c h e s  ü b e r  A e g y p t e n  h e r e i n -  
b r a c h ,  wie ein solches niemals in diesem Lande stattgefunden. Da 
ich einen hervorragenden Posten bei meinem Herrn bekleidete, so konnte 
ich die schon Bedrohten erretten.“

(Linke Flanke.) „Der der Gottheit beider Länder Geweihte, der 
Oberzahlvogt U z a h o r s u n t ,  spricht: .,,Ich bin ein Mann der Pietät 
gegen seinen (sic!) Vater, der Lobpreisung gegen seine Mutter, der 
seinen Brüdern die Prophetenwürde verschafft hat. Auf Befehl Seiner 
Majestät habe ich ihnen eine reiche Domäne als vollständiges Eigenth'um für 
immer aufgerichtet. Ich habe eine Begräbnissstätte (Familiengrab) bauen 
lassen da, wo es keine gab; ich habe alle ihre Kinder genährt, ihre 
Häuser aufgerichtet und ihnen allerlei Gutes erwiesen, wie es ein Vater 
für seinen Sohn thut. D a e r e i g n e t e  s i c h  d a s  U n g l ü c k  in d i e s e m  
Ga u e ,  be i  d e m g r o s s e n  a r g e n  U n g l ü c k e  w e l c h e s  i m g a n z e n  
L a n d e  g e s c h a h . “ (Anspielung auf die Verbrennung der Mumie des 
Amasis in Sais und die Erstechung des heiligen Apis in Memphis 
durch Kambyses.)

3*
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„D er vornehm e Chef, d e r  Oberzahlvogt, de r  E rs te  u n te r  den Aerzten, 
de r  O berin tendan t U z a h o r s u n t ,  Sohn de r  T u m a r t i s u ,  sp r ich t:  „Die 
M ajestät des Königs von Ober- und  U n te rägyp ten :  D a r i v u s c h ,  des ew ig
lebenden, befahl m ir nach A egypten  zu g eh en ,  w ährend  Seine Majestät

%

in Elam (c^ 7  E lym ais  am persischen Meerbusen) sich befand , als er  
zum H errsch e r  d e r  ganzen Welt wurde, zum G rosskönig  von A egypten , 
dam it  ich das Collegium der  H ie rog ram m aten  (in Sais) wieder herste lle te  
[und in O rdnung  zu rückbräch te ] ,  was v e rs tö r t  w orden war. Ich ü b e r 
nahm  die Sorge fü r  L and  u n d  Leute, von Gau zu G au , indem ich die 
O rdnung  w iederhers te l l te  in A egypten  nach dem Befehle des H errn  der  
beiden Länder .  H andelnd  gemäss den V erordnungen Seiner heiligen 
M ajestät nahm  ich ein In v en ta r  von Allem au f :  Die ganze Bevölkerung  
fand  sich bei m ir  ein und Niemand sp rach  Uebles ü b e r  mich, weil ich 
ihnen zu rückgab  was die Rechte eines Jeden  erheischen [und die Ent* 
Schädigungen] fü r  alle ihre  Arbeiten . Und es befahl Seine Majestät, 
dass man ihnen alle W ohltha ten  des -'=31 Ueberschwemmungs-Niles an 
gedeihen Hesse, dam it  sie alle ihre  A rbeiten  verr ich te ten .  Ich setzte 
sie in alle ihre  Rechte wieder ein und  in alle G renzm arken  ih re r  Güter, 
so wie sie sich in den Besitzrollen fanden und wie sie vordem  bestanden. 
Seine M ajestät wollte g le icherw eise ,  dass de r  Glanz dieser Behausung 
(der Neith in Sa'is) g e w a h r t  w ürde  und  dass m an alle Begräbnissfeier- 
l ichkeiten  (des Osiris) wieder au f  leben m ach te ,  sowie dass m an die 
L iturg ien  aller (ändern )  G ötte r  in den ihnen angehörigen  W ohnungen 
wieder e in führ te ,  dass man ih re  gö tt l ichen  Opfer d a rb rä c h te  und dass 
m an ih re  Panegyrien  feierte im m erd a r .“

Dieser re ichhaltige  Text befindet sich an einem Standbilde  aus 
g rünem  Basalte in de r  Sam m lung  des Vaticans. Der betreffende Mann 
h ä l t  vor sich ein kleines Tem pelchen oder  yaug m it  dem Mumienbilde 
des Gottes Osiris. Das ganze is t  von feiner A rb e i t  und mit A usnahm e 
des Kopfes und  de r  einen Schu lte r  ist Alles wohl erhalten . Schon 
Champollion ha t te  die Inschr if t  w ährend  seines e rs ten  Aufenthaltes in 
Rom sorgfältig  s tu d i r t  und  darin  die Nam ensschilder de r  Könige Amasis, 
P sam m en it ,  Kambyses und  Darius  en tdeck t.  In seiner G ram m atik  
p. 500, 501 sind zwei Sätze c i t i r t  und  genau  überse tz t ;  e rs te re r  bezieht
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sich  a u f  den  F e ld z u g  des K am b u za  g eg en  A e g y p te n ;  l e t z t e r e r  a u f  die 
S e n d u n g  des U z a h o rs u n t  aus  A ssy r ien  n ach  A e g y p te n  d u rc h  D ariu s .  
W a r  so m it  d e r  h is to r i s c h e  C h a r a k te r  d e r  In s c h r i f t  d a r g e th a n  u n d  d u r c h  
R cse l l in i  in se in en  M o n u m e n t i  s to r ic i  w egen  d e r  K ö n ig ssch i ld e r  w e i t 
läufig, w enn  au ch  n ic h t  s e h r  g lü c k l ic h  b eh an d e l t ,  so ü b r ig te  e ine  vo ll
s tä n d ig e  U eb e rse tzu n g  des G anzen zu l iefern . Dies is t  1851 31) g e sch e h e n  
u n d  z w a r  von  d e r  b e ru fen en  H and  des Vic. E. de R ouge , le id e r  oh n e  
d ie  B eigabe  des  O r ig in a l tex te s .  Bei dem  g e g e n w ä r t ig e n  S ta n d e  d e r  
W isse n sc h a f t  lä s s t  sich d ie se r  sch o n  le ic h te r  e n tb e h re n  u n d  s ind  es 
v e rh ä l tn is sm ä ss ig  n u r  w enige  P u n k te ,  die noch  S c h w ie r ig k e i te n  d a rb ie te n .  
Ich  will sie d e r  Reihe nach ,  wie sie a u f t r e te n ,  b e sp re c h e n  u n d  d a d u rc h  
m e ine  A b w e ic h u n g e n  re c h t fe r t ig e n .

D er  N am e des  d a rg e s te l l te n  M annes  s te l l t  sich so g e s c h r ie b e n  d a r :
/ V \ / v \ w

ö  U za -H o r-su n t .  De Rouiré b e m e r k t  m i t  R e c h t :  ce d e rn ie rum °
m o t  r e p ré s e n te  u n e  d e m e u re  d u  ciel m é r id io n a l  p a r  o p p o s i t io n  avec  

mehen s ta t io n  d u  n o rd .  Ces d e u x  d e m e u re s  ou  s ta t io n s  fo n t  é g a le 

m e n t  p a r t ie  des  l i tan ies  d ’ O s i r i s32). L e  sens m y s t iq u e  d u  n o m  —  p r o p r e  
e s t  d o n c :  l ’ oeil d ’ H o ru s  d an s  la  p a r t ie  m é r id io n a l  du  ciel“ . Ueber 
d ie  A u s sp ra c h e  d e r  be iden  e r s te n  N a m e n sb e s ta n d th e i le  U z a - I I o r  k a n n  
k e in  Zw eife l  b e s teh en .  D agegen  u n te r l i e g t  d e r  S ch luss  d e r  L e g e n d e :
'X /wwv\
|  ^  e in e r  B e a n s ta n d u n g ,  weil B ru g sc h  a u f  G ru n d  d e m o t i s c h e r  L eg e n d e n  

die v e rw a n d te  G ru p p e  die so n s t  asu  l a u t i r t  w u r d e ,  d u rc h  kemä

t r a n s s c r ib i r t .  Ich  b le ibe  ü b r ig e n s  dabe i ,  h ie r in  n u r  e ine S in n -V a r ia n te  
zu e rb l ic k e n .  D e n n  fü r  die A u ssp ra c h e  a-su  s p r ic h t  n ic h t  n u r  d e r  
Name A ouj, w elchen  P lu ta r c h  de  Is. c. 13 als d en  d e r  Gehülfin  des  
Tvcfüjy e r w ä h n t  —  ß a a ih a a a v  Al&ioniag nayovaav, ijy ovouaÇovotv 
'Anw. M an s ie h t ,  es h a n d e l t  s ich  um  eine  P erson if ica t ion  des S ü d en s  
u n d  w irk l ic h  w ird  c. 39 g e s a g t :  fj d t avvtQybç avrov ß a o illg  AI&iqthüv

31) Revue archeol. 1851. p. 36—60.
32) Todtenbuch  cap, 142 obere Reihe Nr. 11 u. 12. An einer späteren  Stelle unseres Textes 

is t die sun t- und  me/iewt-Stätte für Süd und Nord geb rauch t,  wie Ra und  Tum fü r  Ost 
und West.
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ahuTTfrai nvoag v o x L o v g .  In der That erscheint Typhon  unter seinem

Namen Nubti (Ö ftßog) nicht selten so bezeichnet: Nubti

neb A -su 33) „Nubti der Herr des Südarmes“ . Im Koptischen existirt dieser 
Ausdruck noch unter der Form  e o e  elatus, weil der Süden als Oberland

dem Norden als Unterland gegenübersteht. Dieselbe Gruppe asu

bezeichnet aber auch die Priesterinen oder Sängerinen z. B. des A m o n :  
es ist £ > x iä . ( t )  chorus, coetus canentium. Die ursprüngliche Bedeutung

der Pflanze g ibt Plutarch c. 36 mit den Worten &(fV(p ßaattia  xal 
To voriov y.liaa t o v  xoa/tiov yQucpovai, in Uebereinstimmung mit den

Denkmälern, die auf Schritt und Tritt ^ mit und ohne das Complement 
für den „ K ö n ig “  (co^Tum dirigere) und in der häufigen Verbindung/WWV\

/w ww

resu =  pHc auster, meritlies wörtlich pars australis für den Süden
_ #

darbieten. Dasselbe ^ bildet den Schluss der Legende der Stadt Hera- 
k leopolis :  Citennsu, woraus £itnc bei den Kopten, c;n Chanes bei den 
Ebräern geworden ist.

Sprechen somit alle Anzeichen zu Gunsten der Lautirung j su, so

darf doch nicht geläugnet werden, dass die Phonetik der Gruppe "j 
wegen der g r a m m a t i s c h e n  Bildung des Wortes Bedenken erregt. 
Allein die nämliche Schwierigkeit würde sich bei der Lesung K e m  a - n t  
ergeben. Auch für m e h e n t  bietet das kopt. Lexicon  nur c m^it , ohne 
Spur eines Nasals in der letzten Sylbe. Vielleicht liegt nur eine der 
so häufigen Nasalirungen des Stammes vor.

In der oben erwähnten Legende der Mutter des Darius steht j 

statt I ^  „k ö n ig l ich “ . Die beiden Begriffe „S ü d en “  und „O ben “ , also
I  A /W V S A

auch „d e r  Obere“  =  der König, fliessen aus einer Quelle und man mag 
daher jenes uns beschäftigende sunt zum Unterschiede von suten eigens 
differenzirt haben. —  Beschränkt man sich auf die Bestandtheile Uza- 
Hor, so ist zu bem erken, dass dieser Name auch mit der Umstellung 
Hor-uza gesch r ieb en , aber wohl stets Uza-Hor lautirt, sehr häufig er

33) Wilkinson: Manners and customs pi. 79.
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scheint. Ich verm uthe auch, dass der Königsname ’Ocro/wy der XXI. Dyn. 
damit identisch ist und keine Verderbniss des später auftretenden 
yOoo()/(i)v darstellt, wie L ieblein34) annimmt. In meiner Annahme bestärkt 
m ich  die gelegentlich der Pianchi-Stele erwähnte Namensform P i - s o n -  
H o r  , ,der B ruder  des Horus (auch Hor-pi-son gesch r ieben !)  die keil
schriftlich in den Annalen des Assurbanipal Pi-sun-churi lautet.

Einer der 'wichtigsten Titel unseres U zahorsunt, den De Rouge 
durch  . . . .  als ihm unbekannt bezeichnet hat, ist durch  den Pfeil <-a 
und das Gefäss ö ausgedrückt. De R ouge  denkt an einen capitaine 
des chasses oder  einen inspecteur. Allein es ist sicher die abkürzende

Schreibung des so häufigen W ortes sunnu Var.
/ W W W

sannu c o t t u  pretium, und da „ d e r  Grosse“  vorangeht, so ist dieser Titel 
mit „Z a h lm e is ter “  zu übersetzen. Ich neige zur Lautirung sannu also 
zur Schreibung mit dem  Fische für die Sylbe a n ,  weil wir dadurch  
eines der unserm Texte  eigenthümlichen W ortspiele  erhalten. W irklich

bedeutet sannu , kürzer san c ^ e m  medicus und De

R ouge vergisst bei dieser Gelegenheit nicht zu erwähnen, dass nach 
H erodot II 129 (lies III 129) Kambyses (lies Darius) ägyptische Aerzte 
wegen des Rufes ihrer Geschicklichkeit um sich  zu haben pflegte. —

Der Titel recJisuten „B ekannter  des K önigs“ , in A egypten  seit den

ältesten Zeiten einheimisch, war auch am persischen Hofe gebräuch lich ; 
man begegnet  solchen a vyyern g  tov ßaailkog  besonders seit A lexander 
und den Lagiden. Ich selbst habe unlängst in einer dem otischen Inschrift

von Hammamat 35) den Titel j  TWV TTQWTUJl' (fihiJV

tov &6ou tov naidLov für Ptolemäus I Lagi in seinem Verhältniss zu dem 
jungen A lexander II aufgefunden.

J
/ V W W V  »  m  m

Kabent, mit dem Determinativ war

Hrn. De R ou ge  n och  unverständlich g e b l ie b e n ; wir wissen jetzt, dass es 
„die F lo tte “  bedeutet. A u f  der mehrerwähnten Stele von Cairo ist

34) „Aegyptische Chronologie“  p. 82 und „D ie  äg. Denkmäler“  p. 10.
35) Cf. de Saulcy Revue archéolog. 1845 pl. I, 1.
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über Ptolemäus I gesagt, dass er mit vielen Joniern nebst ihrer Cavallerie
n

und ihrer wider Syrien aus/.og, in das Innere die>es fe ind

lichen Landes eindraug, wie ein Geier unter die kleinen V ö g e l ;  wie er 

dann sie alle zumal er fasste , ihre Häuptlinge, Kavallerie, ihre

und ihre Schätze all nach Aegypten  brachte. Ursprünglich bedeutete 
Kaben't, dessen Spur vielleicht in KOTrpoc (K ovros  aus Kovn-os) prora 
erhalten ist, ein Fahrzeug überhaupt, wie ja  auch ftÄ.p&.g€ plaustrum 
und nagivium besagt und das jetzige  merkeb der A raber  „S ch if f “  das
selbe W ort  ist ,  wie m erkabah, stat. constr. m erkabeth das im

A egyptischen  als merkabutha auftritt und entschieden
currus bedeutet.

Zu  der Stelle der Inschrift, w o die Rede ist von W iederherstellung 
der Ordnung und Gerechtigkeit durch Darius, übersetzt De Rougé ,,qu’ on 
leur donnât tous les bienfaits de la culture“  bem erkt aber in der Note: 
„peut-être  de l ’ i r r iga t ion , le m ot vier se prête à l ’ un et à l ’autre 
sens“ . Ich glaube der Verfasser der Inschrift beabsichtige eine A n 

spielung auf die Legende r o j j ’v ^ ,  h e b ‘t aratrum, welche Darius in

einem seiner Thronschilde führt, begleitet von dem Deutbilde © 36), das 
auch für Länder gebraucht wird. Es scheint also mit diesem „L an de  
des Pfluges“  A egypten  selbst gemeint und dem Darius in R ücksicht  auf 
seine Fürsorge für den ägyptischen A ckerbau  diese Legende in sein 
Schild eingesetzt worden zu sein.

□Von diesem Heb ist wohl zu unterscheiden die Stadt ' Ha-

cheb welche Brugsch Geogr. I 248 mit der kopt .  T€Ke£ii od er  T ^ io k i ,  
acht Stunden nordwestlich von Sais identifizirt. Sie kehrt in unserer 
Inschrift ö fter  wieder in Verbindung mit dem Namen von Osiris, der

auch der Gott von (Todt. c. 142 mit dem Determinativ der Faust

und der Stadt) genannt wird. Es liegt nahe, hiebei an die von Strabo

30) Revue archéol. 1815 II p. 725 berichtet Prisse d ’Avesnes dass er zu Medinet-el-Giahel ( =  

Cheb) ,,un fragment de stèle funéraire*1 gefunden hat, mit der Legende fD ^ J ©  nom qui 

était le même que celui de la capitale de la grande Oasis (Hebe)u.
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p. 803  oberhalb  Sa'is erwähnte Lokalität io  rov ’Ootytfiog äavkov zu 
denken. Vielleicht hatte der Ort seinen Namen Hemaq von einem 
G ew altakte , der im Kopt. £tokmi&. rebellio  defect io  noch eine Spur 
hinterlassen hat und steht vermuthlich in Beziehung zu der V erfo lgungo o o
des Osiris durch Typhon . Es ist hier nicht der Ort, auf die düstere

%

Feier des Osiris in Saia näher e inzugehen; H erod ot  11, G2, 170, 171 
bietet das Nothwendige.

Die Gaumünzen37) von Naukratis, das zum Baltischen Nom os gehörte , 
zeigen „un  culte d ’ H orus“  wegen des darauf vorkom m enden  Sperbers 
und einer bärtigen Schlange.

Es konnte  auch nicht fehlen, da er inschriftlich sow ohl als Har- 
uer „H orus der Aeltere“  als in seiner Eigenschaft als H ar-pu khrat 
siQnozyaTqg „H oru s  das K ind“  in Sa'is verehrt wurde. —  Das Gleiche 
gilt von  der Isis. A u f  dem Sarge des Petisis zu Berlin heisst sie „Isis- 
Sothis die Grosse im göttlichen Hause von Sa'is“ . Sie spricht im hiera
tischen Papyrus d er  Nainai38) zu ihrem Gemahle Osiris: „ 0  du Gott An

i i  k ° mme zur Stadt Sa'is, denn der saitische heissest d u ;  k om m e zur 

Stadt A p er ,  dass du schauest deine Mutter Nit.“

Dass diese Isis hinwiederum mit der Neith zusammenfloss, ist nicht 
zu verw undern . W ar sie ja  doch  die Mutter des Horus, wie Neith die 
Mutter des Ila, und zugleich des Osiris, des nächtlichen Sonnengottes. 
Die Griechen identifizirten bekanntlich die Neith mit ihrer t'/ftrjvr], wozu 
das W eberschiffchen -><=><, der libysche Pfeil und Bogen Anlass genug 
boten. Sie betrachteten den Namen palindrom isch, gaben ihr auf den 
Gaumünzen sogar die Eule als A ttr ibut und leiteten Athen sowie seine 
Benennung c(orv aus dem A egyptischen  a b 39) W irklich  gab  es in der

I IUmgebung von  Sais einen Ort r| i As/u-Ra „Sitze des Sonnengottes“ ,cU I €9
dessen Bewohneriu  „Neith die grosse, die gött l ich e  M utter40) “  genannt wird. 

Indem  uns der Text des vaticanischen Standbildes die Einweihung

37) Cf. Jacques de R ougé: Monnaies des nomes de l’ Egypte j>. Ü-l.
38) Cf. de H orrack : les lamentations d ’ Isis et de Nephthys.
39) Diodor. I 28.
40) Texte von Edfu: Dümichen Recueil III pl. 67, 89.

Ausd.Abh .d. I. Cl. d. k. Ak d. Wise. XIII. Bd. III. Abth. M 3)

é
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des Kambyses in die Mysterien der Neith zu Sais mittheilt, macht er 
uns plötzlich mit einer Thatsache bekannt, die man nach dem classi- 
schen Renom m ée dieses Königs nicht hätte erwarten sollen. Auch 
seine Willfährigkeit, die persischen Soldaten, welche sich in dem heiligen 
Tempelraume daselbst häuslich angesiedelt hatten, wieder zu entfernen, 
steht mit seinem Wütheti gegen den Apis und die Tempel überhaupt 
in grellem W iderspruche. Allein der oben schon  berührte Umschlag 
seiner Gesinnung ist durch den M isserfolg der äthiopischen E xpedition  
sowie die als Schadenfreude aufgefasste Festlichkeit in Memphis wegen 
eines neu aufgefundenen Apis hinlänglich motivirt, ohne dass man nötliig  
hätte, mit den Gewährsmännern des H erodot  III 30 zur E rk lärung  
seiner Wuth einen als Strafe für seinen Frevel gegen den Apis ü b e r  
ihn verhängten  Wahnsinn (¿uat't]) anzunehmen. Auch unser Text g e 
denkt, wenn auch nur allgemein und in verblümtem Ausdrucke, der 
über die Tempel Aegyptens durch Kambyses herbeigeführten Katastrophe. 
Uzaliorsunt rühm t sich dass er die T em pelbevölkerung der Neith von  
Sais rettete „b e i  dem entsetzlichen Unglücke, welches hereinbrach über  
A egypten“ (rechte F lanke),  eb en so ,  dass er für die Mitglieder seiner 
Familie väterlich gesorgt  habe im Leben und im T od e ;  dann fährt er f o r t :

( ] n c 3 a f ô t \  (eig. „ s ie h e ! “  i c e n !  e c c e ! )

„ d a  das Unglück geschah in diesem Gaue, bei dem überaus grossen 
U nglücke, welches geschah im ganzen Lande“ . Der von Uzahorsunt 
geleistete Schutz kann sich n icht auf die erste Anwesenheit des Kam 
byses beziehen, w o dieser sich für die Mysterien der Neith interessirte 
und die Bitte der Tem pelbevölkerung  wegen Entfernung des Kriegs- 
volkes erhörte ,  sondern es muss hiemit das Ereigniss gem eint sein, 
welches H erodot  III 16 folgendermassen erzählt: „V on  Memphis kam  
Kambyses nach der Stadt Sais in der A bsicht  auszuführen was er denn 
auch wirklich ausführte. Nachdem er nämlich in die Behausungen des 
Amasis eingetreten war, liess er die Mumie des Amasis herausschaffen, 
geissein, ihr die Haare ausraufen, sie zerstechen und überhaupt misshandeln, 
endlich weil der einbalsamirte K örper der Zerstörung widerstand, ru ch 
loser Weise verbrennen etc.“  Dies geschah nach der Hinrichtung des 
Psammenit, den er anfangs geschont hatte. Was er dem Apis in M emphis
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anthat,  erzählt H erodot  III 2 7 — 3 0 :  ich übergehe es h ier ,  weil ich es 
oben schon  besprochen  habe und es ohnehin bekannt genug  ist. —  
Von Ptah weiterhin. —  W enn ich den Kaußvaatg  oben von der Ver
stüm m elung des M em non freigesprochen habe , so ist dieses aus dem 
guten Grunde geschehen, dass dieses Sitzbild erst später, unter Augustus41), 
durch  ein Erdbeben zerstört wurde. A ber  die Zerstörung  und Plün
derung  des yjfvooi’s xvx'kog im llamesseum von  365 Ellen legten ihm 
die Gewährsmänner des D iodor  I 49  mit grösserer W ahrscheinlichkeit

zu Last, da die Legenden des grossen Ramsea Vesu-m a-nuti-ä

wirklich  den Namen \)a v - u a - v  d v - a - g  ergeben, wie ich schon frü h er42) 
vermuthet habe. Auch meldet P lin ius : hac admiratione operis eifectum 
est, ut, quum oppidum  id (Solis urbs . . . .  D gressus inde ubi fuit 
Mnevidis regia) expugnaret  Cambyses rex ,  ventumque esset incendiis 
ad crepidines obelisci, exstingui juberet. molis reverentia, qui nullam 
habuerat urbis. W ir  hätten also jedenfalls  Zerstörungen des Kambyses 
in den drei Hauptstädten A eg y p ten s :  Theben, Memphis und Ileliopolis  
(Apis und Mnevis) und ausserdem die der Mumie des Amasis in Sai's zu 
constatiren. Unser Text der vaticanischen Statue sagt also nicht zu 
viel, wenn er ein entsetzliches, haarsträubendes Ereigniss in Sai's neben 
einer allgemeinen Katastrophe m eldet ,  die Kambyses über das ganze 
Land gebracht.  Denn jed er  Gedanke au ein Naturereigniss ist durch 
den Zusam m enhang des Textes ausgeschlossen. Dass sich der Verfasser 
des Textes nicht deutlich ,  sondern nur allgemein und verblüm t aus
drückt, liegt in dem Umstande begründet, dass zur Zeit  der  Abfassung 
die persische Herrschaft in Aegypten factisch und zu Recht bestand, 
also eine gewisse Schonung  der Dynastie und Zurückhaltung  des Un- 
muthes geboten  erschien.

Diese eigenthümthümlichen Verhältnisse müssen g eh ör ig  erw ogen  
werden, wenn man den fo lgenden (neuen) Text aus der Regierungszeit 
des Kambyses nicht bloss in dem Mitgetheilten verstehen will sondern  
auch in dem, was so zu sagen zwischen den Zeilen zu lesen ist.

41) Letronne: La statue vocale de Memnon.
42) Der Hohepriester und Oberbaumeister Bokenchons Zd. DMG 1863.

f



Der  ne ue  Kam b y  s e s - T e x  t v o n  Ha mma mä t .
(Wörtliche Uebersetzung.)

lin. 1. ,,Der gute Gott: R a - s e c h e n i - u o t - c l i a  u „S onne , mächtige, 
frisch an (Kronen) Aufgängen“ .

2. Sohn des Sonnengottes: K a m b u z a ,  der beständig und ewig 
lebende,

3. des S e t ,  Herrn der Set-Länder, Liebling, der ewig mit Leben 
bespendete :

5. Der König, der Erhabene, k a m  zu dem B a u ,  welcher enthält 
den grossen Gott, (und) es s a h  gnädig  an

5. der Set das Nsa von Gaben des
6. Oekonomen dieser Ba-Stätte (Steinbruch): R a n - s e n e b - ( k a )  

Sohnes von R a n s e n e b  dem seeligen
7. [und seiner Mutter, der Herrin] des Hauses: S i t - i u - s e n e b .  

Er war S e t -P r ie s t e r  aller heiligen Bauten des Tempels von Chonsu,
8. |dem Plauausführenden] —  Oekonom (Verwalter oder Haus

intendant) des göttlichen Hauses von Ptah, dem seiner Südmauer
9. ¡dem grossen Gotte und Mittelpunkte] von Hatptahka (Memphis)

—  Oekonom  dieses Hauses von S e t  dem Grossen
10. [an Tapferkeit. Es wurde] Ranseneb Gefährte (Freund, eigent

lich „W ä rte r “ ) des Königs an jedem  Orte; er wurde Sendbote
11. [mit seinen Aufträgen]. Er wurde Oberaufseher der Expedition 

(und) Inhaber des Prachtstabes der Gerechtigkeit (der Elle?). Es machte
12. der König, der Erhabene, den Ranseneb zum Intendanten des 

Insiegels und des Schreibwerkzeuges,
13. zum Intendanten der Rebenpflanzung im Garten des Königs, des 

Erhabenen. Es fand das Wohlgefallen
14. des königlichen Antlitzes die L o b e s e r h e b u n g  dieses göttlichen 

Hauses, des ersten (vorzüglichen) der Bauten des Intendanten der 
Sarkophagstätte“ .

Bevor ich zur Erklärung dieses sonderbaren Textes schreite, den 
ich auf der Tafel nach Lepsius getreu wiedergegeben und in deutliche 
Hieroglyphen transscribirt habe, ist es unumgänglich nothwendig, den 
Beweis zu liefern, dass sich derselbe wirklich auf Kambuza bezieht.
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Die Strasse von Qosseir bildet bekanntlich die Verbindung zwischen 
Koptos am Nil und dem Hafen Leukos Hormos am rothen Meere. Es 
bestanden hier 8 Stationen oder Wüstenbrunnen, inschriftlich vdotvuara5 ’  1 
genannt, ungefähr der Zahl der Reisetage entsprechend. Der ithyphalli- 
sche Gott Khem von Chemmis, den die Griechen als Pan auffassten —  
woher auch der Ort Panium auf der Wüstenstrasse von Edfu nach dem 
Smaragdberge und Berenike —  wird gewöhnlich als f vod'og bezeichnet und 
ge fe iert ,  weil er die Beisenden auf dem gefährlichen Wüstenwege zu 
beschützen schien. So z. B. schreibt ein gewisser Aeschrion aus 
T h rac ien : Evloyiu rar Evoüuv &tov. Zwei Soldaten Julius und sein 
Kamerad Dydimas machen ihr iiQony.vvr^iu dem ‘)no TJavl, ou  fvi/.atos 
v u h v  (lies i)fuy) yeyore, so wie am vdyevua  von Panium ein gewisser 
EiiiXidctg seinen Dank für Rettung aus den Händen der Troglodyten  
ausspricht: ouj&tis tz r ( J i o y ( u n o r .

Wegen der Ausbeutung der Steinbrüche und Bergwerke dürfen 
Titel wie folgende nicht befrem den43) :  utrakkdfj/Tjs ZtutyazTov Kaaiov 
Ma(jzat)iiov y.al \aiouä>v ntiviu)v —  nitjariunai — ¿yyofiuzrjg — oxu^ovoyog
—  i((joyXv(fos — <iHhj(j(>v(jyo $ —  (x/.aßc«nyivi]£ —  /rrntiv —  ictryos —
yahiOTVTTOii.

Diesen Umständen verdankt man die grosse Zahl historischer In-
»

Schriften, da die Könige theils wegen ihrer Verdienste um die Her
stellung der Strasse, theils als chronolog ische  Sym ptom e daselbst er
scheinen. Als ihr V orb ild  sieht man „Horus den Sohn der Isis, den 
Ersten und Grossen, den Herrn des Himmels“  als Khem von Koptos 
in ein Schild eingeschrieben. Die Natcen der Könige Assa (Tatkera 
V. Dyn.) P e p i  (Phiops VI. Dyn.) Sanchkera (XI. Dyn.) werden dort

getroffen. Ein Proskynem a des Königs Ra-neb-toui „Sonne

Herr der beiden W elten“  mit dem Hauptnamen Mendhuhotep ist datirt 
vom Jahre 2, Monat Phaophi, Tag 3. Da auch seino Bannerdevise und 
sein Geier-Uräus Titel lauten, so ist es mir sehr wahrscheinlich, 
dass die Legenden die Veranlassung boten , dem Darius in der oben 
erwähnten nnd noch weiterhin zu besprechenden Inschrift denselben

43) Letronne: Recueil des inscript. grecq. II 239—255; 420— 455.
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Thronnamen z u  geben. Von den späteren Königen, deren Namen
an den Felsen der Qosseir-Strasse44) zu lesen sind, muss ich hier die 
Schilder und Legenden des Sebakemsaf besonders hervorheben, weil diese 
offenbar das Prototyp bilden für die sonderbare Gestaltung des Namens des 
Kambuza, die ich oben bereits als dritte Variante den beiden bisherigen 
zugesellt habe. Der am Uräus kenntliche König bringt dem itliy- 
phallischen Khem in zwei Vasen ö  ein Trank- oder  Gussopfer dar. Der 
Gott hat den Titel tter set chen „d e r  Grosse des Binnenlandes
oder Gebirges“ . Der König heisst dessen Liebling meri und es

wird der Wunsch angefügt j^ - ,  dass er „m it Leben begabt“  sein m öge 

°  (Var. für O ^ 45) gleich der „S onne“ „ im m erdar“ . Die Schilder

des Königs repräsentiren sich s o :

Ka-sechem-uot-chau S e b a k e 111 s a f  4t;). Es ist offenbar, dass dem Schreiber 
des Kambyses-Texte8 diese Schilder als Vorbild oder Veranlassung für 
seine Arbeit v orsch w eb ten , da er minutiös sogar den Titel nuter tiefer 
„d e r  gute< G ott“  dem Thronschilde voranstellte. Nur wählte er statt

der  Schlinge die Variante und H om ophone die gerade in dem

Namen des Sebakemsaf ebenfalls vorkom m t und machte aus dem Kerast, 
nebst dem flüchtig geschriebenen Pluralzeichen in die Gruppe

nsa =  za, weil er eben Kam-bu-za herausbringen wollte. Um dieses zu 
bewerkstelligen, musste er dem Krokodil Sebak, das den Namen des 
Königs der XIII. Dynastie: Sebakemsaf anlautet, mit Hinzunahme der

Präposition m, die Lautung K a m  substituiren und dieses ergab

sich unmittelbar, weil das hieratische Krokodil dem hieratischen Vogel 
ganz gleichgebildet erscheint. Er musste aber auch dem Zeichen

^  sa die Lautung bu abgewinnen. Dies that e r ,  weil busa eine

44) Cf. Prisse: Monn, egypt. pl. V I— VIII.

45) Pl. VI, 7. PI. XVII lautet die Formel -?*li lebend gleich dem Sonnengotte 
:_____ 1 U| 1̂immerdar11.

46) Cf. Tafel I, III, lila.
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so häufige Verbindung ist, dass De R o u g e 47) noch in seiner gründlichen

A rbe it  über die Stele des Exorcismus dem Zeichen ^  und der Schlinge

die Lautung bes (nach seiner Methode ves) beilegte. So umschreibt er 
z. B. den Namen Sebahemsaf p. 133 note mit Sevekemvesw.

Ich hätte es übrigens nie gewagt, das betreffende Schild der Felsen
inschrift von Hammamat auf Kambuza zu deuten, wenn nicht die so
g le ich  zu besprechenden Wortspiele mit den drei Sylben Kam, bu und 
nsa =  za, meine Hypothese gleichsam aufnöthigten. Ehe ich dieses 
durch  die Analysis näher begründe, muss ich einem Einwurfe begegnen, 
der  mir gem acht w eiden  könnte ja  eigentlich müsste, weil er sich 
gleichsam von selbst aufdrängt. Man könnte nämlich fragen : W ie 
k om m t es ,  dass hier dem Kambuza ein ganz anderer Thronschildname 
beigelegt ist, als auf der Statue des Vaticans, w o er JRamesut Sol natus 
genannt w ird?  Meine Antw ort  lautet: Es liegt hier der ganz gleiche 
Fall v o r ,  wie bezüglich des Thronschildnamens von Darius. Während

dieser sonst Meri A m on-ra  Hebt vesur
q  ö l  l ö  i -¿I© I

chopsch  „L iebling  des A m on Ra vom Heb-lande, der Siegreiche“  lautet,

treffen wir in Hammamat den einfacheren Ila-neb-toui „Sonne,

Herr der beiden W elten“ . So wie für diese letztere Wahl die Nach
barschaft des Thronschildnamens von Mendhuhotep der XI. Dyn. mass
gebend war, ebenso gut konnte für Kambyses statt Ramesut der Vor
name Ra-sechem -vot-chau vom  Könige Sebakemsaf der XIII. Dynastie 
eingesetzt w erden , sei es, dass die in der Wüste abgesondert lebenden 
Textverfasser von dem offiziell bestimmten Thronnamen keine Kenntniss 
hatten, oder anderweitige Absichten mit ihrer speziellen Wahl verfolgten. 
In unserm Falle scheint letzteres angenom m en werden zu müssen, weil 
der Verfasser des Textes, ein hoher W ürdenträger des Kambuza selbst, 
die offiziellen Namen seines Herrn wissen musste. Dass er dessen un
geachtet einen ihm eigenthümlichen W eg  einschlug, bildet gerade ein 
Hauptinteresse dieses Textes, da die sonderbare A rt der Namensadaptirung

47) Étude sur une stèle «-,gypt. pag. 1 1 0 -1 8 5 .



I I <JVU

32 (1 IC)

von vorn herein die Verinuthung nahe legt, dass wir Anspielungen auf 
geschichtliche Vorgänge, verblümte Redensarten, kurz, dass wir auch 
zwischen den Zeilen noch Etwas zu lesen haben.

Die drei Sylben oder Wörter des Namens J j )^  Kam-bu-tisa

erscheinen lin. 4 u. 5. unmittelbar hinter den Schildern und der Legende 
des Gottes Set —  worüber bald gehandelt werden wird — also gleich 
zu Anfänge über dem Texte als integrirender Bestandtheil des Namen-

protocolls . Es sind die drei ägyptischen W örter : qainh

T€.w^f invenire, von dem gewöhnlichen (l ll,u invenire, durch

die Hinzufügung von £  =  =  $o  facies unterschieden, aber von

identischer Bedeutung —  J j j1--3 ^u ôcus ?  locativum —  endlich
nsa cco scamnum suppedaneum. Ich habe diese Wortspiele in meiner 
Uebersetzung durch die drei W örter „kam, bau und sah“  nachzuahmen 
gesucht,  um anzudeuten, wie sich der Aegypter die drei Sylben des 
Fremdnamens Kam-bu za in seiner Sprache mittels qamh-bu-nsa m und
gerecht gemacht hat.

Dass ein Perserkönig gemeint ist ,  ergibt sich ferner auch noch

aus dem Beinamen 1 ^  ^  hsT suten tcnnu ..der erhabene“  (kopt.T<www ww Ji r/i* ”  '  t
TouoT valde multum) König. Aehnlich ist den Schildern des Xerxes 
und Artaxerxes auf der Alabastervase von V enedig48) ein Beiname zu

gesellt : ^  * Par-ao pe ao „der  grosse Pharao“ , welchen Titel ich

schon in meiner Abhandlung über Bokenchons mit H orapollon ’s olxog 
fLibyag =  ßaatXsvg xyanarog  zusammengestellt habe. Auch zeigt der Titel 
,,der grosse Pharao“  sowohl lautlich als begrifflich eine gewisse Ana
logie mit dem noch heute in Persien gebräuchlichen Schahin'schaho. —  
I)a der Titel des Kambuza in unsrer Inschrift: suten tennu, im Ganzen 
dreimal lin. 4, 12, 13 wiederkehrt, so zeigt er offizielles Gepräge und 
dar f  nicht als zufällige oder willkürliche Bezeichnung aufgefasst werden.
—  Endlich dürfte auch die Wahl des Zeichens im Anlaute des Wortes

qam „Garten“ lin. 13, das sonst L i Kamu kopt. hortus, auf

48) Revue arebeolog. 1845 II p 44G.
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dem Rückentext des Bokenchons col. 6 LJe-^— Kamu geschrieben wird, 
eine Anspielung auf den ausländischen König Kam(buza) sein, weil dieser
Pfahl 'j das beständige Kennzeichen der Fremdvölker ist, und er auch 
in der oben erläuterten Gruppe qam(h) angebracht ist.

Noch deutlicher spricht die eigenthümliche Einführung des typho- 
nischen Gottes S e t  in unserm Texte für einen asiatischen König. Wir 
haben oben gesehen, dass der ithyphallische Gott Chem von Koptos 
und Chemmis an der Strasse von Hammamat als aer set clien
,,Grösser des Binnenlandes oder Gebirges“ bezeichnet wurde. Die Lautir-
und set für ist durch die häufige Legende ^ set über allenrv̂ N/i
Zweifel gesichert, wie ich schon früher in einem Artikel49) über die
Gruppe Setmati unwiderleglich dargethan habe. Ich bediente mich
dabei unter ändern auch einiger Legenden am Sarkophage des Königs 
Set(o8ch)i I Meneptah50), wo diese Gruppe unmittelbar neben der rein
phonetisehen (I Amenti 'Af.itv&rfi vorkommt, zum deutlichen Be-
weise, dass beide nicht identisch sein können. Bekanntlich gibt es drei
Hauptvarianten des Königsnamens Seti j|, A  und denen sämmtlich
ein ableitendes i: Ijij angefügt wird, um wie ich glaube Setuchi Sutechi 
= JZifrojg, JZt&ujots zu ergeben. Von Wortspielen mit diesem Namen

sind mir daselbst folgende aufgestossen: setau, seda,

[CQl se^’ H^i se*u' ^ er ^ ame ^es Gottes S e t  selbst ist entweder 

nzn ) Po) m*t ^em - êu^ilde des Steines oder suti mit dem Deter

minativ des Feuers (cä.tc ignis), oder in den Ampliativformen
I  a a a a a a \  1

suten (an Satan erinnernd) oder Sutech geschrieben. Ich übergehe
hier die mancherlei Deutungen und Herleitungen dieser Namen z. B. 
aus dem Semitischen; nur kann ich nicht verschweigen, dass mir c c h t  

infra die Urbedeutng zu enthalten scheint, weil die Polarität der beiden

49; Zeitschrift f. aeg. Sp. 1S66.
50) S. Sharpe: the sarcophagus o f  Oimeneptah.

Ans d. Abh d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. X III.Bd. III. Abth. ( 1 6 )  5
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Götter Horus und Set-Typhon seit den ältesten Zeiten stets wiederkehrt 
und Horus in super supra sein Etym on hat. A u f  dem Sarko
phage des Königs Sethos I pl. 13 stellt eine F igur mit dem Kopfe eines 
Sperbers und des typhonischen Thieres ^ zugleich, mit der Legende

* lira -f snctu ,.sein Gesicht ist doppe lt“  oder  „d e r  Zw eiköpfige“ . In

einem Leydener Pap. (dem sogenannten gnostischen) hat der Gott mit 
dem Kopfe des typhonischen Thieres in jeder Hand eine Lanze oder 
Pfeil sagittn) und auf der Brust den Namen c h 0 , welcher im
Contexte als Bestaudtheil der Composita z. B. wiederkehrt.
H. P ley te51) hat in einer M onographie sowohl die Legenden als die 
Darstellungen dieses Gottes gesammelt. Darunter befindet sich auch 
eine, wo Set mit menschlichem Kopfe erscheint, nur dass zwei aus dem 
Hute —  hervorstechende Hörner seine eigentliche Herkunft aus 'jj leise 
andeuten. Wie dieser Gott, nach dem sieb Könige wie Sethos benannten, 
dem Tempel und Priesterthümer gewidm et waren, iu Misscredit gerieth, 
so dass seine F igur sorgfältig und consequent ausgemeisselt wurde, habe 
ich  in meiner Abhandlung über die Pianchi-Stele ausführlicher erörtert 
und H. Pleyte ’ s Ansicht, dass diess während der XXVI. Dynastie g e 
schehen sei, dahin präcisirt, dass die Invasion der Assyrer, die Theben 
plünderten und zum Theile zerstörten, diese Ausm erzung des S e t  ver
anlasst habe.

Obwohl in genealogischem Zusammenhange mit dem ägyptischen 
Pantheon —  denn Seb-Nut ( Kyovos —  'Pta) sind seine Eltern und N ebt-52)

51) Sur quelques monuments relatifs au dieu Set.

52) Vielleicht nur wegen seines so häufigen Beinamens Nubti, woher '0/j/3o$ =

Kum Ombo. Diese und die rein phonetische Schreibung /VWWN nebed ist im kopt.

implexio filorum erhalten. Aus dem Begriffe des Flechtens ergibt sich wie im lat. plectere der 
des Fesselns. Daher ist Set-Nubti wohl als der „Gefesselte“  zu fassen. Die Rosettana übersetzt

durch vnepxtQoe (irri7i«\ov(-u)y) und Plutarch de Is. cap 50 hat i’nrtoy nordutoy (Tvyxoya)

i<p’ ov ßtßrißti’ ¿ ¿ qc(£. Vergl. ß  auf ‘S s ä  im Nomoswappen von Deuderah: alle drei Darstell

ungen bezeichnen den Sieg des Lichtes und der Wahrheit über das Dunkel und die Lüge.

*) Cf. Dümichen Histor. Ins. Taf. XX X V I col. 28 ; A/WWN Nebed, Sohn der Nut.

s



hut die Schwester von Osiris und Isis wird ihm als Gemahlin beigegeben
—  galt Set-Sutech doch  vorwiegend als G o t t  d e s  A u s l a n d e s ,  beson

ders Asiens, und geht desshalb dem Balu parallel, der

sogar identisch determinirt erscheint. Dabei wird seine Figur immer 
durch eine grellere Farbe unterschieden. A u f  der Stele des Sebekn in

%

der Münchner Glyptothek, die sonst keine Spur von Bemalung zeigt, 
hat das typhonische Thier welches als Name zweier Sclaven verwendet 
ist, allein eine hellere T inte , die offenbar eigens in die Vertiefungen 
der Umrisse eingesetzt ist. Auch Plutarch de Is. bestätigt, dass JEVy# 
feuerfarbig nvyyög, rivfiyöyyovg dargestellt wurde und dass man typhonische 
d. h. rothhaarige Menschen d. h. wohl Ausländer, verbrannte und ihre 
Asche mit Wurfschaufeln in alle Winde zerstreute53).

Im Papyrus Sallier I, wo der diplomatische Verkehr des Königs 
Sqenenra (2Zoizovvig) mit dem Hykschos Apophis  erzählt wird, heisst

es in Bezug auf letzteren: „er erwählte sich den Gott Sutech /^ |  zum

Herrn; er diente keinem ändern Gotte von denen, die im ganzen Lande 
(Aegypten) sind; er baute dem Sutech allein einen Tempel von schöner 
dauernder Arbeit zur Seite seines eigenen Palastes (in Ha-var Ava^tg)11. 
In dem Friedensvertrage des Ramses Il-Sesostris mit dem Chetakönige 
Chetasar, trifft man als Garanten auf Seite des Ausländers fast nur 
den S u t e c h .

Das typhonische Thier wird schon in ägyptischen Texten häufig 
mit dem E s e l  verwechselt. Daher rührt wohl die Bezeichnung des 
Artaxerxes Ochus als bvog; daher die fälschliche Angabe des ägyptischen 
Schriftstellers Apion, gegen welchen Flavius Josephus schrieb, dass die
Juden in Jerusalem einen E s e l  verehrten; daher endlich die bekannte

f

in dem Kaiserpalaste zu Rom gefundene und jetzt im Museo Kircheriano 
befindliche Darstellung eines gekreuzigten Menschen (G ottes?)  mit Esels
k op f  und der Beischrift :  A).tiautvog aeßtxe (atßtrat) }}tov.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der einfachsten Schreibung 
■ ■* _

set z u r ü c k , so belehrt uns die Variante 0  'Jjjjgp- dass damit der
ITTTTT1

53) Cf. Diodor I 88.



glatt zugehauenene Stein ursprünglich gemeint war, oder das glättende 
Instrument, vielleicht in c o T q c q  ascia ,,Zimmermannsbeil dolatorium, 
H obel“ , erhalten. Es ist wahrscheinlich, dass die Benennung 'UÚ/aiya 
„M esser welche dem Ochus neben dem „E se l“  eignete, wieder
nur auf S e t  als Gott des Auslandes Bezug hatte.

Betrachten wir nun,  so vorbereitet, unsern neuen Kambyses-Text 
von Hammamat. Der König Kambuza wird darin lin. 3 genannt : „ L ie b 

ling ^i)(j „des   ̂  ̂ Seb neb setu „Set  des Herrn der set*Länder“ . 

Das Wortspiel ist nicht zu verkennen. Zugleich zeigt aber die sonder

bare Schreibung ¿ , wozu allerdings in den Varianten und ^CS CS
eine Vorstufe gegeben ist, eine gewisse Scheu, den S e t  geradezu zu 
nennen, etwa so wie die jetzigen Orientalen den Namen Scheitan (Satan) 
nur im Affecte aussprechen, sonst aber vermeiden. Aus der abkürzen

den Schreibweise erklärt sich auch die Localität 111© mit welcher der

Gott Set so oft verbunden w ird :  es ist nichts anderes als eine Variante 
zu setu „d ie  Berggegenden“ . Sowie nämlich das Pronom en

promiscué —— 11 =  s und ^  , |"U =  s¿54) lautet und man z. B. 

statt setzt, so ist in unserem Falle 00(1 statt 0 °  und für c^vii i i  I iil
das Stadt- oder  Landzeichen © gewählt. Das W ortspiel setzt sich in
der nächsten Zeile fort, indem das erste W ort  suten „K ö n ig “  dem diese 
Lautung eignet und wegen des unmittelbar folgenden tennu „ d e r  Er
habene“  gewiss zukom m t, hier zugleich lautlich und begrifflich eine A n

spielung darstellt, indem j a ,  wie ich oben orwähnt habe, 1 ^  3  suten
T  / W W N A  \ ______ 1

ebenfalls eine Variante für Set bildet.
Die nächste Zeile beginnt wieder mit dem Namen des Gottes S e t ,  

diesmal mittels des Schakales dem die Lautung set mit oder  ohne

Schlinge J  um den Hals häufig zu k o m m t55), phonetisch ausgedrückt 
und determinirt durch das typhonische Thier, das vielleicht nicht un
absichtlich die Gestalt des Esels erhalten hat —  sowie durch das Deut-

cs cs cs

54) Daher auf der Pianchi-Stele das Wortspiel sed seset „rücken den Riegel“ .
55) Cf. Brugsch lex. p. 1331.
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bild des Gottes ^j, wodurch jeder Zweifel über den Sinn der Gruppe 

g eh ob en  wird. Todtb. c. 144, 16 /17 J l

enthält sichtlich einen Parallelismus zwischen N e b e d  =  und S e t

( c t o i  aroma). „E r  hat Wohlgeruch an sich; nicht erreicht ihn der Nebed.“  
In der neunten Zeile begegnen wir dem S et noch einmal in der Ver

bindung ^ P "P j .Sitz dieser des Set ,  des gr088en (an
Tapferkeit)“ . Es handelt sich entschieden um einen T e m p e l  des Set 
und desshalb ist auch die Stelle lin. 4 ,,der König, der Erhabene, kam

zu dem Q Ort0 welcher enthält den grossen G ott“  au f den

Tem pel des Set zu beziehen. Ebenso der Passus der vorletzten Zeile 
,,Es fand das Wohlgefallen des königlichen Antlitzes die Lobpreisung

des I. göttlichen Hauses“ . Fragen wir, wo dieser Tempel des S e t

gestanden haben wird, so liegt die Antw ort  nahe, dass derselbe in un
mittelbarer Nähe des Steinbruches gesucht werden dürfe ,  in welchem 
unsre Inschrift sich befindet. Abgesehen von  den offiziellen Namen 
Sethos etc. und dem Titel „L ieb l in g  des Sutech (von  Havar)“ , —  „O p fer  
dem Sutech aa pehuti (wie ich den Anfang der Zeile 10 sicher ergänzt 
habe), die in der Blüthezeit des ägyptischen Reiches nicht selten Vor
k om m en , gab es auch eigentliche Tempel des Set ausserhalb Havaris 
und nicht bloss in der Hykschoszeit. So w ird  ein gewisser Nefermennu 
trotz seiner Anhänglichkeit oder Pietät für Osiris „S ch re iber  der g ö t t 

lichen W ohnung des Set (Sutech)“  genannt: ^  1 56). In E d f u , aus

der Zeit des Ph ilopator ,  werden neben dem „W id d e rg o t te  von  Mendes 
dem ersten seiner Brüder“ , „d e m  Harschafi (¿Ayoayrjs) von H erakleopolis“ ,

„dem selberschaffenen Bennu“ , „dem  Menhi und A q u “  vier |"l̂  Set be i

gefügt, nach den Städten Unnu (Hermopolis), Chennu (Silsilis?) und den 
beiden Ländern TJtiu und dem Gau von M eru  benannt.

Letzteres ist nicht Meroe wie man früher ann ah m , sondern eine Be
zeichnung der B e r g g e g e n d 57), von Brugsch lex. p. 675 passend m it

56) Pleyte bl. pl. II, 4. Cf. Prisse Monn. pl. XXVII, Stempel.
57) Cf. meine Abhandlung: Ueber altägyptische Musik S. 575, 10.
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dem ebräischen vallum, agger zusammengestellt. Was die Bedeut
ung des ebenfalls durch das gebirg ige  Land determinirten Wortes U t i u  
betrifft, so wissen w ir ,  dass es W e i n  prod u c ir te ;  es ist indess wahr
scheinlich, weil der Mumiengott Anubis und die Einbalsamirer ihren 
Namen uti ( o t  ligare) davon haben, dass auch dieser A usdruck  U t i u  
nur das Hochland als T odtengegend  bezeichnen sollte. Hiemit steht 
in Uebereinstimmung die A ngabe  P lutarch ’ s de Is. c. 33 Tvcpwva näv  
tu avyfu,(t<»' zcu Jivyatdtg zcti §i\{iavTrzbv 6).u)g zcu ttouuiov t¡j ly o u r i ji  
(za lov o iv ), sowie oie Schlusslegende von  Edfu : ,,Dies sind jen e  grossen

und heiligen Götter auf dem H och lande ; sie gelten als die herr

lichen Geister der Kinder des (Sonnengottes) Tum “ . Dass der Cult des 
S e t  bis in die letzten Zeiten des ägyptischen Reiches unter einheimischen 
Dynastieen fortdauerte ,  dafür liefert mi r ,  ausser ändern Denkmälern 
und U rkunden, eine Steinbruch-Inschrift59) den vollgültigsten Beweis. 
Sie ist an einer Felsenwand angeschrieben und trägt das D a tu m : „J a h r  1

des Königs (Yd A_2aij<Ej| Hagaur =  'Azujqis der XXIX. Dynastie a lso

393 v. Chr. Sie besagt aber nicht, wie Brugsch übersetzt „un p r o s c y -  
neme fait devanfc, le dieu Thoth et la grande deesse et devant,
le grand dieu Min (?)“ , sondern eine ganz andere Triade ist gem eint.  
Um von dem sichersten Theile auszugehen, ist es o ffenbar, dass die 
letzten Gruppen dieses demotischen Textes nur ,  wie ich gethan habe,

| m meto Set pe nuter ao „ (P rosk yn em a) vor  S e t ,

dem grossen G otte“  transscribirt und übersetzt werden können. Die 
diesem Gotte vorangehende, durch die beiden Augenbrauen bezeichnete

Göttin ^  ist keine andere, als , "  oder  Smeti, eine F orm^  <0 ’ c==- ö ' '  ’
50der Hathor, wie man schon aus der Legende ¡j IOJ)

„H athor die grosse, die Herrin von  Smeti auf ihrer Uot-Pflanze“  ersieht. 
Dazu kom m t, dass in Esneh folgendes Proskynem a angeschrieben s teh t00): 
ID.otujv 'E{)UU)vos tjzoj Tiaya ti)v fieyiarrjy Z£ui f } i r .  Es ist dies

58) Siehe Tafel, I V ; cf. Brugsch Recueil I pl. X  No. 10.
59) Brugsch: Recueil III pl. 72, 19.
60) Letronne: Rec. des inscript. grecq. Atlas pl. XXIII No. CLXIX.
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nicht eine Gräcisirung der Göttin Suben't (auch Nebent und so

gar Nenesch lautirt, obgleich die Variante P^Jj^61) für Suben-t spricht,
(wohin auch der Name ITev-aovay-ig führt) sondern JSuiftig ist keine 
andre als Hathor. ln dem gnostischen Papyrus von Leyden erscheint 
öfter das demotische W ort smeti von dem Deutbilde der Molecüle, oder 
wie oben, von dem bewimperten Auge begleitet. Es ist dieses 
smeti das ins Griechische übergegangene öuifhov, womit bekanntlich 
die Augeuschminke bezeichnet wird. Da nun a z iß i , stibium ozLui.ii 
c t h m ,  c 0 hm antimonium collyrium und im Aegypt. Q/ ” mit vielen 
Varianten in derselben Bedeutung vorkornmt, so ist es wahrscheinlich, 
dass smet und stein blosse Metathesen desselben Stammes sind. Wie 
Hathor, die Göttin der Schönheit und des Liebreizes, zu der Benennung 
Spi&KS kommen mochte, ist leicht begreiflich. Ich werde sofort ein 
kleines Denkmal besprechen, dessen Inschrift uns hierüber vollständig 
auf klärt. Es ist jene von Wilkinson62) und Ändern mitgetheilte Dar
stellung, auf welcher in Form eines Triangels eine ägyptische Triade 
erscheint: rechts sitzt der sperberköpfige Sonnengott mit dem Scepter
| in der Linken, dem Lebenszeichen in der Rechten; links (vom
Denkmale aus betrachtet) eine Göttin mit Froschkopf worüber ein
Discus mit L’räus, in den Händen J und Ueber beiden schwebt
als drittes Mitglied der göttlichen Triade eine geflügelte Schlange mit
Discus auf dem Kopfe und in der Windung. Der Avers zeigt folgende
deutlich geschriebene griechische Inschrift, die ich zur grösseren Deut
lichkeit in die einzelnen Wörter trenne und mit Accenten nebst Spiritus 
versehe:

Eis B aiz eis, ‘A&c6(j ¡iiia ztiHv Bia, eis de Axcoyi- 
X aiye nazey xoauov, yai(je zyijUOQ(pe &eos.

Die drei Gottheiten Baiz, ‘A&wy und Axioyi stehen als Angeredete 
gerade so im Vocativ, wie nazey und z(jiuo(>(pe &eus. Die Stellung des

01) Lepsius Denkm. IX, IV, 82 unterhalb der Schilder des Nerva bei den Namen anderer 
Götter und Göttinen.

62) Manners and customs I 232.
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¡¿io. hinter 'Aihoy, während tlg vor  Axuiyi steht, würde am Anfänge des 
Hexameters auch die Bezeichnung gestatten : Eig B a h  ¿lg statt Elg B a h  tlg 
d. h „Einer Bait bist du“ statt „Bist, Bait, Einer, Hathor eine (der) B ia , 
einer A koris“  „Gruss dir du Vater der Welt, dreifachgestalteter Gott“ . 
Der die bevorzugte Stelle zur Rechten des Denkmals einnehmende Gott 
ist jedenfalls Batr, die koptische also jedenfalls ziemlich späte Form 
fiiviT accipiter. Auch Horapollo hat diese W ortbildung im Sinne, wenn 
er I 7 schreibt: xau lra i ya{> n« ( /  Alyim riotg b Itfjaj; ßaii\&. Wenn er 
dieses W ort als Compositum betrachtet und in ß a t  =  t/’vyr, und ifr  =  
xaydia  zerlegt, so kann uns dies jetzt nicht mehr beirren, seitdem wir 
aus den Denkmälern w issen , dass das hieroglyphische Prototyp jenes

ßa'Crj& bank (Var. ZU lau,et’ woraus dio k op 
tischen Ausdrücke Sih& in»ic durch Quetschung und Assibi-
lation entstanden sind. Ueber die Göttin A&vj(j kann kein Zweifel 
entstehen oder bestehen , da wir für diese Lautung ja  sogar für die

Bedeutung ihres Namens Hat-Hor =  olxog I I qov das classische Zeug-

niss Plutarchs besitzen. Eben so unterliegt das dritte Mitglied der 
Triade: die geflügelte Schlange, von sprachlicher Seite keiner Beanstandung,

da das kopt. ^Kiopi aspis, serpens, sowie das hierogl.

der Schlangengott A k o r  hiefür genügende Bürgschaft leistet.
Es erübrigt noch das W ort Bia  zu erklären, das hier einen Plural vor 

stellen muss, weil Hathor eine ( / / / « )  tu>v B ia  genannt wird. Der Kürze halber 
bemerke ich nur, dass dieses Bia eine Variante ist zu B/,ov ß iov  und

der Plural zu dem oben erwähnten ß a t  =  tyvyj]. Der Vogel ba

welcher stets zum Ausdrucke für „Seele“  gebraucht w ird , erscheint

ebenso häufig in der Gruppirung bau =  ß ia  (mit Rücksicht auf

das Ver8mas8).
Glücklicherweise bietet uns das cap. 108 des Todtenbuches für sich 

allein schon ausreichende Hülfsmittel, um nicht nur den Ausdruck ßia, 
sondern das ganze Distichon zu erläutern. Das Kapitel handelt von der

Kenntniss der „Seelen“ oder „G eister“  bau =  ß ia :  von Setmati“ .

Als Mitglieder der göttlichen Triade, welche durch diese Geisterdreiheit



I I O V iu u u

125) 41

ausgedrückt wird, sind in der letzten Columne genannt: ^  ” ^er

Sonnengott T u m ,  [1 der krokodilköpfige Gott Sebak als Herr des

Ostgebirges Buchi und Hathor am Abend, genannt auch Isis“ .

Im Verlaufe des Textes wird nicht bloss die Schlange Apophis
genannt und verwünscht col. 8 „verflucht sei dieser (Apophis-, Riesen
schlange) und soll gehen auf seinem Bauche“ , sondern es wird auch

col. 9 j ^ <— Ako r  erwähnt in dem Satze: „Ich  bin gekommen und

habe bewältigt den Akor(Schlangengott) für den Sonnengott Ra“ , col. 7/8

heisst es über den Gott S e t  (Suti): „er wird gehemmt, es wird

ihm eine Kette von (b a a )  Eisen um seinen Hals gethan und er dahin 
gebracht, dass er alles wieder erbricht, was er verschlungen hat“ . Da

sonst hinter der Namenform Suti das Feuer angebracht ist, so er

innert diese Stelle an die Bemerkung des Herodot anlässlich der Ver
brennung des mumificirten Amasis durch Kambyses: A iyvm io io i dt 
rtvo{uOTO.i To 7i VQ 7\ i o v tlvcLi t\uif>v/ov • navra dt avTo xaTta&itiv 
rdnt(j av kußu’ 7iXt]ö&tv dt avro Tfjs ßoyfjg, avvano&vi)oy.tir Tip xcltc- 
o&ioutvip. (Jvzcov voaog ovdaudjg ö(pi ta n  tov vty.vv dtduvcu'
y.al did ravra ra^i/tvovai, rivu ¡ut) y.tiutvog vnb tvktioy y.aTaßywd-fi. Das

Thier &rjyiov ist eben das typhonische des Set: —  Nehmen wir

hinzu, was in Denderah gelegentlich der Erklärung des Nomos-Symbols

(K rokodil  mit Feder) gesagt w ird :  „Das Krokodil hier [ ^ 1 ^  ^

pu das ist der Set; die Feder, das ist Osiris“  —  womit, weil dieser den 
Feind überwindet, der Hass der Tentyriten gegen das Krokodil erklär
lich wird —  so haben wir Alles, was nöthig ist, um sowohl die Dar
stellung der Triade mit dem Distichon, als die Bau  des cap. 108 im 
Todtenbuche, als auch unsre Steinbruchinschrift von Tura (mons Troicus

 ̂ tv/N/j Tarom  =  Ajotti Cairo) zu begreifen. Es entsprechen sich

nämlich die Gottheiten:
B air, 'Afraty, Axcoyis
Tum, Hathor, Sebak
Bauk, Semet, Set.

Aus d. Abh. d. I. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XIII. Bd. III. Abth. 17 (6 )

♦
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Es ist demnach nicht Thoth zu lesen, wie Brugsch gethan, sondern

oder Bauk „d e r  Sperber- oder Sonnengott“ . Bei

Annahme der letzteren Legende —  die dem'otischen Schriftzüge sind 
leider in diesem Theile undeutlich oder verwischt —  muss berück
sichtigt werden, dass auf der Stele von Kuban (Golilminen) Horus von

Edfu als ^ ^ or  nek » H ° rus Herr der Stadt Baki“

genannt wird, sei es, dass diese nubische Stadt nur allgemein £i&.ki urbs 
oder speciell mit Beziehung auf den Horus bauk als die „Sperberstadt“  
bezeichnet ist. Eigennamen die mit diesem bauk =  ityag gebildet sind, 
trifft man häufig so z. B. ITa-ßrjxig, Ay-Tir^g, 'Ay-TiaTjxts6*), ''Ay-ßrjxis. 
Diese zeigen noch keine Quetschung wie £ihx oder Erweichung
ZU  &&.1C, IT .

Eine fernere Anspielung auf den Namen S e t  enthält der Priester
titel s e t  lin. 7 in dem Satze: „er  war set-Priester aller heiligen 
(göttlichen) Bauten im Hause des Chonsu“4. Dass der Schakal im A ll
gemeinen den „Priester“  bedeutet, zeigen die Originaltexte, zur Bestätigung 
dessen was Ilorapollo  I 39 sagt: xvoiv =  ihQoyQauucnevg, n̂ o(f>r\xr\g, h n a -  
(fiaoT/ß. Da nun nach Clemens v. A lex , der 7T(jo(ft]rrjs zugleich r//s 
3 io.volu]s TMjv nyoaoduov ¿riiararrjs war, so würde es sich begreifen, dass 
ein mit den Bauten betrauter Beamter ein Set-Priester sein mochte. 
So wie Plutarch de Is. c. 49 dem Namen des Gottes die Bedeutung
dt'aoT(jo(prj  beilegt, so auch Horapollo II, 22 :  Avxog t) xvujv anearyau- 
atvog änoar ( jo ipr jv  drjloi. Es ist der Sckakal mit oder ohne Um
wendung des Kopfes. Das kopt. Compos. T * , - c e e  convertere eigentlich 
facere conversionem entspricht durchaus diesem set (ste), das ausser
ordentlich vieldeutig ist und unter ändern auch für c c o t  pretium 
redemptionis, c o t c  filum (mit - q -  oder ft) verwendet wird. Es fragt 
sich daher, ob nicht die Form en coeic, cuoe-; ciio^ canis canicula auf 
den Urnamen des Schakals: s e t  zurückgehen, und nur wegen des Sternes 
Supd =  Tj in ihrer Endung beeinflusst sind. Es ist zu bedenken,
dass die beiden ersten den männlichen Artikel ni bei sich haben, und 
nur ciov^ mit dem femininen ^  begleitet wird.

63) Lelronne: Rec. inscriptt. grecq. II p. 448, 439.
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Dieser Titel eines Set-Priesters aller heiligen Bauten des Chonsu- 
Tempels kann sich naturgemäss nur auf Theben beziehen. W ir wissen 
aus der Stele Ramses X I I 64), dessen Namen mit denen des Ramses II 
Se8ostris ganz identisch sind, dass dieser Gott, dessen Orakel dem  H erodot  
II 83 mit Recht 'HyaxXtos uavrr\iov, da wir die Gleichungen X œ v{tg) =  
'H yax’kris £ h h c  =  =  ‘HfjeaxXeonolis besitzen, selbst in Asien, w o er den 
Däm on (Chu) der Prinzessin Bentrosch von Buchtan durch sein blosses 
Erscheinen vertrieb, sich des Rufes als eines Heilgottes erfreute. Ich 
habe desshalb die zerstörte Stelle durch p-ari-secher „des  Planausführen- 
d e n “  ergänzt, so wie ich eine Zeile höher muth-ef-nebt par „seine Mutter 
die Herrin, des Hauses“ , mit genügender Sicherheit in die wohl vom  
windgepeitschten Wüstensande verwischte Stelle einsetzen konnte.

Auch die Ergänzung der nächsten Zeile in ihrem Anfänge durch 
p e  nuter aa her(het) „des  grossen Gottes in (Memphis)“  kann keiner 
Beanstandung unter l iegen , da unmittelbar M ur tep nuter hat en Ftah 
res anbu-f „Oberintendant des Tempels des Ptah seines Südwalles“  voraus
geht. Es könnte übrigens beim Leser Anstoss erregen, dass Ranseneb, 
der Urheber unserer Inschrift, unter seinen Titeln auch diesen hier an* 
führt,  da doch  Kambyses nach H erodot  III 37 gerade den Ptah von 
Memphis so lächerlich fand : is dt dt) xai tov  '//(paiotov to  iyov tjlds 
xal noXXa TioyaXuaTi xartytXaot • ta n  yc/y tov  'H(paÎ0 T0V Tujyoj.ua toloi 
<Poiv ixrj’Coio i riaTaïxolai iiuptytaTaTov. Er meint offenbar die Z w e rg 
gestalt des Ptah, den die A egypter  absichtlich so bildeten, weil er nach 
Memphitischer Lehre den Anfang der Dinge bedeutete und wirklich 
die Reihe der Lokalgötter  von H a k a p t a h  d. i. Memphis einleitete. 
Allein ich bemerke, dass der „P tah  seines Südwalles“  nicht nothwendig 
in Zw erggesta lt  zu denken ist. Dieser Südw all,  der bis in die Zeit 
des Protom onarchen  Menes zurückreicht, wurde auch von den Persern 
sorgfältig  als Festungsschanze bewacht: tn  dt xal vvv  vno Tlt^atuiv o 
ayxujy 0VT0g to v  NtlXov, ï>ÿ ân eçyfitvos tv (pvlaxfioi fityau joi ty tra i 
(H erod. II 99). Es ist der Theil, w o nach H erodot III 91 zw ö l f  Myriaden 
Perser nebst ihren Bundesgenossen angesiedelt w aren; er nennt ihn ro 
Xtvxuv Ttïyoç tu  tv  Mtfjxpi. Auch Thucydides I 104 gedenkt dieses

64) Cf. De llougé: Étudo sur une stèle u. meine akad. Abhd. ,,Die Prinzessin Bentrosch und 
Sesostris II“  187Ö.

6 *
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Punktes, indem er erzählt, dass ’IvaQUjg, Sohn des Psammetich (III?) 
die Athener gegen die Perser zu Hülfe rief. Diese erschienen mit einer 
Flotte auf dem Nil, nahmen zwei Quatiere von Memphis und zwangen 
die Perser sich in die eigentliche Citadelle zurückzuziehen: tu tqLtov 
utyog o '/.alnrai sitvxuv Tflyog uneb hat „die weisse Mauer“  Name

von Memphis und des ganzen dazu gehörigen Gaues. Es war dies also 
die von 'A&w&ig (Atuta) dem zweiten König der I. Dynastie aus weissem 
Steine erbaute Königsburg —  o tu  bv Mtjjxpei ßaaileia oiy.odouijaag, w o
zu sein Vorgänger Menes durch die Abdäm m ung des Nils und die Er
bauung des Ptahtempels den Anstoss gegeben hatte.

Es muss ferner berücksichtigt werden, dass Ranseneb diesen priester- 
lichen Titel sowie den auf den Chonsutempel in Theben bezüglichen 
sch'on vor  Ankunft des Kambuza geführt haben mochte. Uebrigens 
steht auch nichts im W ege anzunehmen, dass dieser sie ihm verliehen 
habe. Denn in der Nachricht des Herodot III 37 ist zwar gesagt, dass 
Kambyses die Zw ergbilder der Kabiren, die für Kinder des Ptah gelten, 
nach reichlicher Verspottung sogar verbrennen liess, aber das v.al „ s o 
gar“  deutet an, dass er den Ptah —  Pataeken =  nvyuaiov uvdyog ¡uiurjöig
—  nur belachte aber nicht verbrannte.

Betrachten wir jetzt  die übrigen Titel des Ranseneb. Sie gewinnen 
durch ihre Beziehung auf die Localität der Inschrift und die Person 
des Königs Kambuza ein erhöhtes Interesse.

Er nennt sich gleich Eingangs, unmittelbar vor  seinem Namen und 

seiner Abstammung, lin. 6 - o n ü i  ^  mur par bat ten „Haus-
A A /W V \

intendant dieses Bergwerkes“ . Zwar ist das Zeichen ty, dessen Lautung 
bat uns der Sarkophag des Sethosis I liefert, nicht deutlich, allein das 
Pronomen ten lässt wohl kein anderes Substantiv erwarten. A u f  jeden 
Fall weist ,,diese“  auf den Fundort der Inschrift hin. Die Minen von

Wadi Maghara auf Sinai heissen ebenfalls s o :  mit kopt. ä h  ¡uvi]~
itela von Brugsch lex. p. 374 um so passender verglichen, als das Wadi 
seinen Namen von den Gruben hat.

Dieselbe Localität scheint am Ende der Inschrift noch einmal aufzu

tauchen, da wo sich Ranseneb mur a.st neb auch Q
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nennt. Es ist nur das Schlusszeichen zweifelhaft. Was soll nun aber 
„V orsteher  der Stätte des Herrn des Lebens“  bedeuten? Man muss 
sich erinnern, dass neb-änch einer der Namen des Sarkophages ist. So 
wird z. B. auf der Stele Zech (Hotel Shepherd zu Cairo) gesagt:

„beschriftet ward der Sarkophag ringsum“ . Der

schöne Alabastersarkophag des Sethosis I stammt gewiss vom mons 
alabastrites. Der früher aber mit Unrecht dem Alexander, dann dem 
Amyrtäus zugeschriebene, indess für den Nechtharheb Nezzaveßijs b e 
stimmte Sarkophag stammt sicherlich ans den Gruben der breccia verde. 
Ueberhaupt war das östliche oder arabische Gebirge Aegyptens reich
haltig an solchen Steinen und es begreift sich jetzt, wie Ranseneb zu 
gleich Vorsteher eines Bergwerkes und eines solchen Steinbruches 
sein mochte.

In der vorletzten Zeile kom m t ein nuter par v o r ,  das ich oben 
auf den Set bezogen habe. Da indess in diesem Falle nuter hat stehen

f—1 A/WW\

würde und der ganze Passus Ui nuter par tep ent' ka sich füg-

licher übersetzen lässt „das  göttliche Haus das erste (vorzügliche) der 
Person“  und dieses U  auch geradezu für <=::> p^it nomen gebraucht

o  A/WW\ JT °

wird, so fragt es sich, ob  wir es hier nicht vielmehr mit einer nach 
dem Könige benannten Niederlassung oder Militärposten zu thun haben. 
Das Itinerarium gibt zwar C a m b y s u  ( =  KafißvaovnoXig) in der Gegend 
des jetzigen Canals a n ; allein dieser Punkt ist nicht ausgemacht und 
es kann auch mehrere dieses Namens gegeben haben.

Der bedeutsamste Titel ist °  Ihv °  1? chenemem
/www _CT^ llPvfc JT I WAM -Ervif ^ ^

suten em bu nib „Gefährte des Königs an jedem Orte“ . Man erinnere 
sich, dass auf der Statue des Vatican sich Uzahorsunt rühmt: „Der 
König (Kambuzia) verordnete, dass ich überall sein sollte, wo er sich 
befände“ . Ferner haben wir oben ebenfalls aus Hammamät, die Legende 
chenemu tep =  z(Sv tt(jujzcov (fi).atv „einer der ersten Freunde“  (des 
Königs) getroffen. Die Gruppe chenemem ist in unserem Falle deter- 
minirt, wie „d ie  Wärter“  chenemtiGb) (oder  wieder chenemem zu

65) Cf Brugpch: Recueil I pl. VI, 2 passim.
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Daran schliesst sich unmittelbar: mur tep utut

lesen) und „die W ärterinen“ . Allein ich halte da für ,  dass hier nur 
eine Allusion oder Wortspielerei vorliegt und dass sogar in der Inschrift

aus Hammamät*’6), w o  der Mannesname ° ’ °  (1 0 Mendhu-
A / w w t  —Z T  ^  O w w  L  « J Z T v f c  I

Jiotep-clienems v o r k o m m t , der eigentliche Sinn „Gefährte des Königs 
M endhuhotep“  sein dürfte.

Mit dem eben besprochenen Titel „F reu nd  oder Gefährte des 
K önigs“  hängt der zunächst folgende Satz: su hob em aputi-u-f den ich

ZU ra Jl i ( k  Q nach Analogie anderer Inschriften er

gänzt habe, auf’ s Innigste zusammen. So wird z. B. ein

„Oberhausintendant, Bote des Königs zu jedem  Frem dlande“  und ähn
liche genannt. Darum mag auch Ilanseneb trotz seiner Hausintendantur 
zu Missionen verwendet worden sein.

i :
„Oberaufseher der Expedition“ . Von Aegypten  aus unternahm Ivambyses 
einen einzigen Feldzug und zwar den nach Aethiopien, der ihm so übel 
bekom m en sollte. Zw ar sagt H erodot  III 17 : M erä dt. ravra  o Kau- 
ßvaTjg tßovXtvoaro T(>t(faoiag aTQaxijtas, ¿ttI r t  h'ayyifloi'iovg, xal t.il A u -  
¡m oi'iovg xal ¿7il rovg . . Ai&ionag. Allein der Seezug gegen Karthago 
scheiterte an dem Widerwillen der Phöniker, gegen ihre eigne Colonie 
zu ziehen. Das gegen die Ainmonier gesendete Fussvolk  „w a rd  nicht 
m ehr gesehen“ ; es scheint also im Sande der Wüste einer ähnlichen 
Katastrophe erlegen zu sein, wie der von Kambyses persönlich geleitete 
Z u g  gegen die A e th io p e n , von welchem nur wenige nach Theben und 
Memphis zurückkehrten. Zu diesen Glücklichen gehörte  unser Ranseneb 
der in Rücksicht auf seine Aemter dem Kambuza m öglichst nahe bleiben

musste. —  Ranseneb war ferner mur sechem chepes m\vt

„Inhaber des Prachtstabes der Gerechtigkeit“ . A u f einer Stele der 
Münchner Sammlung sind zwei Männer: Qeni-chem und Qaha, Vater und

Sohn, als »T räger  des Stabes am Sitze der Gerechtig-

66) Prisse: Monn, egypt. pl. VI, 8.
67) Brugsch: Recueil I pl. V, 3.
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keit“  bezeichnet. Dies ist offenbar ein juristischer Titel, der an den 
bâtonnier des französischen barreau erinnert. Sollte aber auch die 
Elle nfixvs gem eint sein, so erhellt jedenfalls aus diesem Titel,  dass 
Ranseneb mit einer wichtigen Function  der inneren Verwaltung betraut 
war. Dies wird besonders durch den nächsten Titel nahe gelegt.

Der Text  fährt nämlich unmittelbar darauf fort  und es ist g lü ck 
licherweise keine L ücke  mehr durch Conjectur zu ergänzen — :

a - “ 1 “  “  < = > ™  '’
A_____0 T /w v w  /w w v \  /w w s A  I r r ^ i -  _ _ fl I /v w w n  I

,,es machte der K ön ig ,  der  Erhabene, den Ranseneb zum Hausinten
danten des Insiegels und des Schreibwerkzeuges“ . Was das Insiegel 
betrifft: o ,  so hatte ich schon in meinem „M a n e th o “  vor  zehn Jahren

vermuthet, dass die Lautung 5 chennu, die auf einem kleinen Denk-
A A /W N A  .J À

mal des L ouvre  in der bekannten F orm  des am F inger getragenen Siegel
ringes mit o  in einem Schilde verbunden erscheint, den Namen Xeveçrjç 
der II. Dyn. w iederg ibt ,  den ich daher ^HXioacpçuyiarog übersetzt habe. 
In seiner Chrestomathie égypt. hat De Rougé wirklich p. 106 die Legende

5 ö 'o c z d », zum klaren Beweise, dass ich richtig vermuthete. Vielleicht
/w w v \  T l

hat sich die Urbedeutung dieses chen(nxi), assibilirt, in u jm -pcoq  mystax 
moustache im Sinne von „Einfassung, Umrahmung des Mundes“  erhalten.

In ujtott excludere ,  verglichen mit dem sinnverwandten ujtoTejw.

cnn claudere obstruere, so wie in ujo\-g> wenn man man es aus chen +  
^  entstanden denkt, mit der Bedeutung stigmate signare —  dürfte der 
ursprüngliche Sinn wirksam sein. Ich will nur vorübergehend an die 
Stelle der Genesis Moses 1 4 2  erinnern, w o  gesagt wird, dass der Pharao 
dem Joseph den Siegelring an die Hand steckte, den er selbst ausgezogen 
hatte. Das betreffende W ort  njJîS tabeath, hängt mit e -t ’eba digitus

und eben so sicher mit dem ägypt. °̂Us|___ o'j t ’ebä „F in g e r “  zusammen?

welches, wie das Deutbild des Siegels und die Schreibung 'j ^ teba't,

sowie die kopt.  W örter  tc&, eo&, tä.o&, Too&e, Tiofec, tc&c, e ioßuj, e ok u j  
signo crucis munire (impressio) darthun, alle mit dem Sinne „Siegel, 
besiegeln“  behaftet sind. Bei dieser durchgängigen  Gleichheit der Be
zeichnung ist es auch w ah rsche in lich , dass dem ägyptischen J3 chen

\
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mit der Grundbedeutung Schlinge, W indung das ebr. „sich wieder
holen“ , woher „Jah r“  etc. entspricht.

Ich kom m e nun zu der G ru ppe , die ich mit „S ch re ibw erkzeu g“ 
übersetzt habe Der primäre Sinn des Compositums ist wörtlich
„H an dh abun g“ . Im Todtenbuche c. 94, 2 spricht der V erstorbene : 
„ m ö g e  ich versehen werden mit den Schriften des Thot. Gehe A kori ,  
Sprössling des Suti, bringe mir die Palette (Schreibtafel) und den Farben

to p f  (Tintenfass) QQ ^  cher-a tui ent Dhuti „dieses

Schreibgeräthe des T h ot“ . Im Koptischen hat sich Kcpe&. als instru- 
mentum erhalten; in den Recepten wiederholt sich %(jui (Imperativ von 
yQaouai?) mit dem Sinne utere; vielleicht ist eine Amalgamation mit 
dem altägyptischen cher-ä u t e n s i l i a  vorhanden. —  Statt des Deutbildes

der Schrift hat unser Text das phonetische das ich schonI wwv\ 13
im „Papyrus Prisse“  als die ursprüngliche Lautung des ägyptischen 
Schreibzeuges nachgewiesen habe. H. B ir c h G8J war von anderer Seite 
auf die nämliche Phonetik än gekom m en . A u f  einer Stele der Wiener

Sammlung wird eine Hausherrin ___ ß9) Am m a erwähnt und

dann die Persönlichkeit LJ des 0) ^  an suten „k g l .  Schreibers
12J w w n a  I

Entisenebef“ . Auffallend ist hiebei, dass das Schreibzeug der Lautung 
ä n  vorausgeht. Vielleicht ist „Schreiber  der königlichen Schreibtafel“ 
zu übersetzen, da -— 0 auch mit dem Determ. n  erscheint. Auch bemerkeAAMAA I J
man die ausnahmsweise mit dieser Lesung stimmende Stellung des 
suten10). —  Es übrigt noch eine W ürde des Ranseneb: in der drittletzten

Zeile heisst e r :  <=> V ) IsV v 11̂ ----- 1  ^  ^  ö  mur scha't enw/w\ I _»ZI T WWV% WVWi
suten tennu „Intendant der Rebenpflanzung im Garten des Königs, des 
Erhabenen“ . Was zunächst die Bedeutung des Wortes scka’t anlangt, 
welches durch die Pflanze ^  und die Ecke \> determinirt ist, so ver 

weise ich einfach auf die Varr. TtTYF̂  und TYlYi'1̂  welche theils

68) Sur une patère du Louvre.
69) Cf. ovrio xa\ovai ràç nyfvfianxàç /jyjréQaç. Vergl. oben A am , die Mutter 

des Darius.
70) Zeitschrift 1866 in meinem Aufsatze über änigmatische Schrift.
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den Baum —  auch bei den Römern wurde die vitis zu den arbores 
gerechnet —  theils die Laubpflanze hinter sich aufweisen. Das Bei-
spiel aus Denderah wird von Brugsch lex.
p. 1422 übersetzt: „Der Weinstock des Gartens steht in Farbenpracht“ . 
Man sieht, wie hier die Ecke als Determinativ an das nasalirte keinem

=  Kam =  =  hortus gefügt worden ist. Soll das Gewächs
des Weinstocks oder der Wein selbst bezeichnet werden, so setzt man 
die Vasen & hinzu wie z. B. in Edfu am Pylone: ,,ihre Herzen sind froh,

V — trunken von ächtem Scha-trank71) d. h. Weine“ .
& I

Vielleicht hat sich in Comp, von TtTiT und C H
vinea, eine Spur des s c ha  erhalten.

Dass die Perser der Weincultur oblagen, könnte man schon aus 
den Geschenkrn schliessen, die Kambyses seinen Kundschaftern an den 
König der Aethiopen mitgab. Der barbarische Häuptling der „Sonnen
tafel“  nur Fleisch und Milch kennend, bezeichnete das Brod (ayrog) 
als Ivoth (xoTtQog) und fügte hinzu, dass die Perser bei dieser Kost es 
nicht einmal zu 80 Jahren brächten d  nt) to) ttoiiciti rwde aveyvfjeov, 
(fftaQwv Tuioi ’I/frvMfxcyoiöi tov o t v o v '  tovto yuy tavzovg V7ib ITe^neujv
taaova&ai (Herodot III 22).

Unser Text enthält übrigens ausser den bisher erläuterten deut
lichen Beziehungen auf Kambyses auch noch einige Andeutungen, die 
man gleichsam zwischen den Zeilen lesen muss; ich will sie der Reihe 
nach, wie sie sich darbieten, in Kürze behandeln. Dahin gehört zu
vörderst die Bezeichnung des Kambuza durch den Schakal und das
Deutbild des Esels statt Auf die Parallele mit Artaxerxes Ochus etc.
habe ich schon wiederholt hingewiesen.

Die zweite Anspielung liegt in der lakonischen Bezeichnung „Ober
aufseher der Expedition“ . Es ist eben der unglücklich ausgefallene 
Zug gegen Aethiopien gemeint und desshalb aus Vorsicht jede nähere 
Angabe vermieden.

71) So habe ich diesen Ausdruck in der Ztsch. 1866 übersetzt, wo ich zuerst auf die Dimen
sionen des Pylons aufmerksam machte.

Aus d. Abh. d. I. CI. d k. Ak. d. Wies. XIII. Bd. III. Abth. (18) 1
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Das dritte Beispiel einer klugen Zweideutigkeit liegt in der eigen
t ü m l i c h e n  Schreibung des Wortes Jiakenu der vorletzten Zeile. Während

dieses sonst mit doppeltem n geschrieben wird, erscheint hier
—ü.

der zweite Radical verdoppelt —  warum ? weil der Urheber der Inschrift 

eine Gruppe bilden wollte, die mit Hap =  'Anis graphische Ver

w andtschaftze ig t .  Darum schrieb er j ^ .  Der ganze Satz, in welchem 

diese Gruppe v ork om m t:  ^  annu suten lira

kakknu ,,es fand das Wohlgefallen des königlichen Angesichtes die Lobes- 
e r h e b u n g “  etc. —  wobei ich durch die Wahl des h e b - u n g  ähnlich auf 
Hapi anspiele —  ist eine /rar’ amLif^aaiv aufzufassende Allusion auf 
die Misshandlung des Hapi-Stieres durch Kambyses.

Endlich ist die gesammte Art des dadurch so schwierig zu ent
ziffernden Textes eine so zu sagen änigmatische, wie sie sich nur durch 
die Annahme erklärt, dass der Schreiber oder Verfasser, in Rücksicht 
auf die gerade in Hammamät häufig anwesenden P e r s e r  und ihre ägyp 
tischen Zuträger, die verblümte Ausdrucksweise gewählt hat, um zugleich 
seine offizielle Stellung und seine ägyptische Ueberzeugung zu wahren.

Wenden wir uns schliesslich zu der ebenfalls in Hammamät befind
lichen Inschrift aus der Regierungszeit des Darius, eines Herrschers, 
dessen L ob  ungeheuchelt sein konnte.

F e l s e n i n s c h r i f t  v o n  H a m m a m ä t ,  a u f  D a r i u s  I b e z ü g l i c h .

1. (quer) „Jahr  30, Monat Pharmuti, Tag 15, des Königs von Ober
und Unterägypten, des Herrn der beiden Ebenen (östlich und westlich 
vom  Nil): N t a r i u s c h  des ewiglebenden, von jedem  Gotte geliebten

2. [spricht] der Baumeister des ganzen Landes, der Intendant der 
Süd- und der N o rd g e g e n d : I l a - c h n u m h e t ,  Sohn des Intendanten der 
Bauten der Süd- und der N ordgegend: A a h m e s - s i - N i t :

3. (vertical) ,,Der König von Ober- und Unterägypten: R a  n e b  
t a u i ,  der ew iglebende, geboren von der königlichen Mutter Aäm —  
den 23. Paophi —  veranlasste Arbeiten

4. an diesem Berge in der Gegend, wo die Sarkophagsteine liegen.
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E r schuf ein Schachtw erk , er liess hauen. (Es wurden ge-) schauet 
die Wunderthaten dieses Gottes,

5. der seinen Geist den (todten ) Bildern verleiht, der gem acht ein 
Gebirg zu einem Ueberschwemmungsdistrict, der eingeführt das Wasser auf 
die Gefilde der rothen Ebene (W ü ste ) : eine Cisterne (Brunnen) im Mittel
punkte des Hochthaies

G. zehn Ellen zu zehn Ellen, ihr ganzes Innere gefüllt mit frischem 
Wasser. Ihre Flüssigkeit wurde rein und sauber gehalten wider die 
Gazellen und eingedämmt (?)

7. für (w ider?)  die Hirten des Gebirges. Es waren wohl hieroben 
erschienen auf dem W achposten Soldaten der A ltv o rv o rd e re n : der Könige, 
welche existirten

S. vordem . Allein nicht sah dieselbe (Cisterne) irgend ein Auge, 
nicht fiel das Angesicht eines Menschen auf dieselbe. Als aber ihre Güte 
Seiner Majestät selbst sich gezeigt hatte, alsdann (siehe d a ! )  begrüsste 
er sie,

9. erkannte die Quelle dieses Berges und begnadete die Bearbeitung 
dieses F lecks mit Liebe, den Augenblick  verehrend (beachtend) s e i n e n  
O b e r e n  (Gott Set), anerkennend

10. die Wohlthaten Seiner (göttlichen) Majestät: welcher schuf eine 
Insel auf seinen Set-Ländern seinem Sohne I l a n e b t a u i ,  dem ewigleben
den. Es vernahmen dies die Bewohner von Tom er a ^Tlxiuv^ig^ Aegypten),

11. welche im Südlande und im Nordlande sind: sie beugten ihr 
Haupt indem sie mit L ob  erhoben *

12. die Wohlthaten Seiner Majestät lange und beständig.“

Dieser Text gehört als Vertical-Inschrift  von zehn Columnen zu 
zwei Querzeilen, in denen ein mit dem Vornamensschild des Amasis 
benannter O berbaum eister : Rachnumhet, Sohn eines Aahmes-si-Nit, eben
falls Oberbaumeister bis zum 44. also letzten Jahre des Amasis, eine 
wichtige Kunde über einen dort  von Darius hergestellten Wüstenbrunnen 
verewigt hat. Ich habe die Liste der 25 Oberbaumeister, die Rachnum 
het als seine V orgänger ebendaselbst auiführt, in meiner Abhandlung 
über den Bokenchons der M ünchner G lyptothek  schon besp roch en ,  da
auch er zu den hier aufgezählten „Oberbaum eistern“  gehört. —  Die Wieder-

7 *



gäbe des Textes, wie er bei B u r to n 72) steht, bedarf mancher Berich
tigung. So z. B. muss ra des oberen querlaufenden Datum’ s in [tj ver
bessert; statt eines schräge stehen unägyptischen Zeichens \  muss im

Namen Ntar(i)usch die Hieroglyphe )  t gelesen

werden. In der zweiten Querzeile ist unrichtig  F̂ 1 statt in dem

statt 

mur gesetzt.
Eine grössere Schwierigkeit liegt in dem Doppeldatum : 15. Phar- 

muthi und 23. Phaophi. Letzteres ist offenbar das richtige, weil mit 
dem Texte selbst zusammenhängende. Es muss desshalb das in der 
oberen Querzeile befindliche Datum zu der Liste der Oberbaumeister 
gezogen werden. Was das Jahr betrifft, so haben wir die Wahl zwischen 
den Zahlen 26, 27, 28 und 30. Jedenfalls gehört die Felseninschrift 
in das letzte Viertel der Regierungszeit des Darius, innerhalb dessen 
manche die Daniel’ sche Prophezeiung der Ankunft des Messias nach 
siebzig Jahreswochen d . h .  70 x  7 =  490 Jahren ansetzen. Ich will der 
Kürze wegen nur ein Beispiel citiren. In der neugegründeten englischen 
Zeitschrift :  Transactions o f  the Society o f  biblical A rchaeo logy  schliesst
H. Bosanquet seinen Artikel On the date o f  Christ’ s nativity I p. 105 
mit den W orten : But there is another view o f  this subject which I 
am sure would be interesting to all present, though it is too  late to 
enter upon it on this occasion. I mean the connexion o f  the date o f  
the birth o f  Christ, in the sabbatical year B.C. 3— 2, with the fulfilment 
o f  the predicted „seventy weeks“  o f  years spoken o f  by Daniel, that 
is o f  seventy sabbatical weeks, counted from the time when Darius, the 
king under whom Daniel lived, was „abou t  threeshcre and tw o years o ld .“

Zu allen Zeiten war die Anlegung von Cisternen oder Brunnen 
auf den Verkehrsstrassen der Wüste ein unabweisliches Bedürfniss und 
von solcher W ichtigkeit, dass ein solches Ereigniss regelmässig durch 
eine Inschrift der Nachwelt überliefert wurde. Ich will nur einige der 
interessanteren hieher gehörigen Texte ihrem Inhalte nach kurz skizziren.

Ansdrucke ta te r f  „des ganzen Landes“ und eben so

72) Excerpta hieroglyphica: Tablet in the Cosseir road.
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In der Nähe von  Radesiel), schräg gegenüber von Edfu, führt ein 
W üstenw eg vom  Nil zum Rothen Meere vorüber. Dort befinden 6ich 
die Trüm m er einer Tempelanlage, die von Sethosis 1 herrührt und laut 
der Inschrift anlässlich der Grabung eines Brunnens gegründet wurde. 
Der leidlich wohl erhaltene T e x t 73) sagt unter a n d e re m : ,,Jahr 9 den 
20. Epiphi. A n  diesem Tage war S. M. beschäftigt, die nach der Ge- 
birgsseite hin gelegenen Gegenden in Ordnung zu bringen. Sein Herz 
wünschte die B ergw erke  zu sehen, aus denen das Gold hervorkom m t. 
Da geschah es, dass der K önig  sich durch die der Wasserquellen Kun
digen an Ort und Stelle führen liess. A u f  dem W ege machte er Halt 
um mit sich selbst Rathes zu p f legen , indem er bei sich s p ra ch : „Das 
ist ein gefährlicher W eg  beim Mangel an Wasser, eine wahre Busse für 
Reisende; ihre Kehlen vertrocknen, anstatt dass ihr Durst ge löscht wird. 
Das Land A egypten  ist ferne ;  die Gebirgs-Gegend ist w üste : wehe dem 
M enschen, der hier vom  Durste überfallen w ird ! Diese Bewohner 
bringen mir ihre Schätze als H uldigung; ich werde ihnen also auch die 
M öglichkeit  zu leben verschaffen. Sie werden dafür meinem Namen 
göttliche Ehre erweisen; nach Jahrhunderten werden sie noch  kom m en 
und meine Tüchtigkeit preisen; denn ich [habe eine langdauernde W oh l-  
that dem Lande erwiesen].“  Nachdem S. M. so bei sich gesprochen, 
machte er eine Rundreise in der Gegend, suchend eine passende Stätte 
um eine Station daselbst zu errichten. Es gefiel ihm A rbeiter  zu ex -  
pediren, welche den Stein bearbeiten, um zu graben einen Brunnen auf 
(in) den Felsen [die ihm Wasser zu versprechen schienen]. Alsdann 
ward diese Niederlassung auf den Namen des Königs (Ramenmat) g e 
gründet und das Wasser kam im Ueberflusse hervor, wie der Nil aus 
den beiden Strudeln (qer-ti =  KQW(pi und Mdücpi) bei Elephantine.“

Sethosis suchte auch in der nubischen Landschaft wegen A us
beutung der G oldbergw erke  einen Brunnen herzustellen. Die Stele von  
Kuban g ib t  hierüber sehr ausführliche A uskunft ,  wie Ramses-Sesostris 
aas v on  seinem Vater Sethosis begonnene W erk  zu g lück lichem  Ende 
führte: „Es war der W unsch eines jeden  Königs der Vorzeit gewesen, 
zu graben einen Brunnen auf dem W ege der goldhaltigen Wüstenland-

73) Vergl. meine akad. Abhandlungen: „Die ältesten Landkarten'1.

t
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schaft Akaita, aber es war ihnen nicht gelungen. Es hatte der König 
Ramenmät (Sethosis 1) gleicherweise einen Brunnen von 120 Ellen an 
Tiefe lierstellen lassen während seiner Zeit. Aber er blieb unterwegsO
d. h. unzollendet: „n icht kam Wasser daraus hervor“ . Der Gouverneur 
von Kusch spricht weiter zum Könige Ramses-Sesostris: „Wenn du 
selber sprichst zu deinem Vater Häpi (Nil), dem Vater der Götter: „Lass 
doch  auftauchen Wasser auf dem B erg e !“ so wird er nach deinen Worten 
all, nach deinen Gedanken all verfahren 74J“ . Am Schlüsse der sehr 
reichhaltigen Inschrift ist denn auch wirklich gem eldet,  dass der be
treffende Brunnen glücklich  Wasser lieferte und den Namen des Ramses 
erhielt.

A u f  dem Plane der Goldfelder (in der Nähe des Gebel Dosche) 
der im Turiner Museum aufbewahrt wird, ist ein solcher Wüstenbrunnen 
durch runde Einfassung und die bekannten Wellenlinien figürlich dar-o o

gestellt und von der Legende begleitet: ^  l~~~J

,,Der Brunnen des Königs Ramenmät“  —  offenbar hatte er ihn bohren

oder graben \ lassen.

Vergleicht man mit diesen Angaben der Denkmäler die Nachricht 
der Bibel (E xodus) dass Moses durch seinen Stab am Sinai dem Durste 
der Kinder Israels eine ergiebige Quelle eröffnete, so hat man genügen
des Material um den Text der Felseninschrift von Hammamät, der sich 
auf ein aualoges wohlthätiges W erk  des Darius bezieht, in seiner Be
deutung und Tragweite zu würdigen. Es ist jedoch , wegen der Wieder
grabung des Canals durch Ptolemäus Philadelphus, nachdem Sesostris 
und Darius ihm darin vorangegangen w a re n , vielleicht nicht unan
gemessen, hier noch dasjenige beizufügen, was Strabo (XVII) über die 
Anstalten des Philadelphus bezüglich der Qosseir-Strasse meldet:

„Dieser König verwendete zuerst eine Arm ee um diese Strasse zu 
dem Verkehre zu öffnen; da sie ohne Wasser war, liess er dort  Stationen 
erbauen sowohl für die Reisenden zu Fuss als auch für diejenigen, die

74) Vier Zeilen höher steht der Satz: „W enn du (König Ramses II) sprichst zum Wasser: 
„komme auf den Berg“ , so erscheint ein Abyssusschwall nach deinem W orte '4.

I
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sich der Kameele bedienen. Uebrigens hatte er diesen W eg  bevorzugt, 
weil die Fahrt auf dem Rothen Meere, besonders im Winkel des arabi
schen Golfes, grosse Schwierigkeit darbot.  Die Erfahrung bestätigte 
die ausserordentliche Nützlichkeit dieses seines Unternehmens, indem 
gegenw ärtig  der gesam m te Transithandel aus Indien und Arabien und 
Aethiopien  seinen W eg (durch die Strasse von  Qosseir) nach der Stadt 
K optos n im m t, welche so der Stapelplatz der Waaren gew orden ist. 
Die Stadt Apollinopolis  parva (Qüs), in geringer Entfernung von Koptos, 
nimmt zwar auch hieran Theil, aber man g ib t  d och  den beiden E nd
punkten des Ueberlandwegs : Muris (am Rothen Meere) und Koptos (am 
Nil) den Vorzug und bedient sich desselben jetzt allgemein. Ehemals 
zogen die Wanderer auf Kameelen während der Nacht, indem sie sich, 
wie Seefahrende, nach den Gestirnen richteten und das nöthige Wasser 
mitführten. Gegenwärtig je d o ch  hat man das Wasser in tiefen Cisternen 
gesammelt, welche die Regen trotz ihrer Seltenheit fortwährend unter
halten. Man findet auf diesem Isthmus Smaragde und andere Edelsteine, 
welche die A raber  aus beträchtlicher Tiefe herauszugraben suchen.“

Treten wir nach dieser Einleitung dem Texte selbst näher. Die 
erste Columne der Verticalinschrift, deren wesentlichen Theil ich schon 
oben analysirt habe , besagt: „D er K önig  des oberen und des unteren 
Landes, der Sonnengott, der Herr der beiden Welten (oder  der beiden 
Ebenen westlich und östlich vom  Nil), der ewig leben m ö g e ,  geboren  
von der königlichen Mutter Aam, im zweiten Monate der ersten Jahres

zeit, am 23. Tage (23. Phaophi) veranlasste Arbeiten  J  udt 

em katu. Statt des unrichtigen Determinativs ___ o bei Burton ist jed en 

falls der  bewaffnete A rm  zu setzen. Die Präposition erklärt

sich daraus, dass udt als unabhängiges Substantiv gedacht wurde, wie 
wenn w ir  sagen w ürden : „K ö n ig  Darius, 23. Paophi, Veranlassung von  
Arbeiten“ . Man d a r f  übrigens dieses u d t  trotz seines lautlichen A n 

klanges, nicht mit | u t  „Befehl, befehlen“ , verwechseln. Im Allgemeinen 

entspricht u d t  unserm „äussern ed ere ,  verursachen, veranlassen“ .

Wenn p-oovT prom ptus ein Com positum  ist, so würde prom ere dazu 
stimmen.
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c a, J A  , em du pen , em to toali neb-ancJi „an
diesem Berge, in der Gegend, wo liegen die Sarkophage“ . Die Schwierig
keit steckt hier nur in den drei letzten Gruppen. Indess ist ivali ouw oe 
projicere recumbere nicht bloss in transitiver, sondern auch in intransi
tiver Bedeutung wohl belegt. Ich citire der Kürze wegen nur das 
Hauptwort mansio oasis, worüber wir ein doppeltes Zeugniss
besitzen: xaXovai fit Tag Toiavrag o l x i j a t i s  a v d o e i g  oi A iyvm ioi 
(Strabo II 130). A v a a e i g  tT oi A iyvnnot xaXovöi Tag olxovfitvag ytuyag, 
7i€(jteyofin'ag xvxho fityd).aig tytjfiiaig, wg uv vtfiovg nelayiag (id. XVII  791). 
Der Sinn von loahe, woher uaoig und auaatg, ist also ursprünglich 
wohl „Niederlassung“ .

In Betreff des nebäncJi als Sarkophag habe ich oben bereits das 
Nöthige beigebracht. An die Uebersetzung ,,IIerr des Lebens“  kann 
hier füglich wohl nicht gedacht werden. Nur diejenige Deutung wäre 
m öglich  und zulässig, wonach das „L iegen  des Sarkophages“ (in co llec -  
tivem Sinne) auf die Nekropolis zu beziehen wäre. Allein, abgesehen 
davon, dass wir in jener Gegend von keiner solchen Todtenstätte wissen, 
ist der positive Beweis für die Verwendung jen er  Gesteine für Sarko
phage so gut erbracht,  dass er als endgültig angesehen werden kann.

Es fo lgt zunächst eine in ihrem Anlaute zweifelhafte Gruppe, die 

ich nach den Spuren bei Burton zu l am Variante von gestalte.

Die Grundbedeutung ist s c h a f f e n  creare, in k i a i  movere erhalten, in- 
soferne der erste Anstoss zur Bewegung, mit dem Schöpferact identisch 
gedacht werden kann. Das Object zu dieser Handlung bildet die Gruppe

welche ich wegen der Variante für identisch mit

J i ) ^  halte, das wir oben mit der Bedeutung „B erg w erk “  erhärtet 

gefunden haben.

Gleichsam in Parallelismus, wenigstens gleich lakonisch folgt der

Satz den wir jedenfalls hier abschliessen müssen, da die nächste

Gruppe zum Folgenden gehört. Ich habe dieses arit hu ebenso bündig 
„ e r  liess hauen“  übersetzt. Dass dem arit die Bedeutung facere und 
dem Verbum l\u (huni, hi) die von „hauen, schlagen“ zukommt, ist
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ausgemacht. Der Text fährt fort: ^ ® maa cheperu
na nider pen ,,es wurden geschauet die Wunderthaten dieses Gottes!“" 
Da jede Personbezeichnung fehlt, so könnte man an eine imperative 
Wendung denken. Indessen empfiehlt es sich besser den Erzählungston 
fortherrseben zu lassen, wenn auch zugleich die passivische Auffassung 
eintreten muss. Zudem fehlt es nicht an Beispielen solchen raschen 
Wechsels, und selbst im Koptischen dient der blosse Stamm z. B. o t h i i  

aperiri im Gegensätze zu otcoh aperire, zum Ausdrucke der leidenden 
Form, wie ich auch für das hieroglyphische un am Anfänge des Papyrus 
Prisse nachgewieseu habe. —  Die Gruppe cheperu (ohne Determinativ) 
könnte zwar, wie sonst, die „Verwandlungen“  bedeuten, deren bedeutendste
die in Mumienform J, das gewöhnliche Deutbild zu vf cheper —  der
Käfer ist überhaupt das Symbol der Metamorphose — in dem Augu- 
stinischen g a b a r a e  erhalten ist. In der That w-ird vom Könige Darius
—  denn er ist mit „dieser Gott“ gemeint —  in der nächsten Columne 
gesagt, dass er seinen Geist biu den Bilder mitgetheilt habe. Allein 
gerade solche Verwandlungen bilden das Wesen des W u n d e r s  und 
desshalb glaube ich hier das kopt. ujq>Hpi portentum prodigium mira- 
culum beiziehen zu müssen, indem ich übersetze: „die Wunderthaten,

• •

Wunderwerke“ .
• # *

Dritte Columne:
/L—0*522̂  ------0Es wird über Darius weiter gesagt ^ ^  bauf en

achetntu „welcher verleiht seinen Geist den (todten) Bildern“ . Hier 
verursacht nur der kauernde Vogel eine Schwierigkeit. Zwar ist die
Lautung achem, das kopt. aquila und die Bedeutung
„Symbol in Sperber- oder Adlerform“  gesichert —  allein was soll man 
damit hier anfangen ? Nach dem zunächst folgenden Parallelismus zu 
schliessen, ist auch hier ein Gegensatz, also zwischen Geist und Materie 
zu statuiren. Da aber der Begriff „Geist“  durch die drei B a - V ö g e l  
ausgedrückt ist, worüber ich oben anlässlich der B ia  gehandelt habe, 
so hat der Verfasser des Textes auch für die (todte) Materie einen 
adäquaten Ausdruck mittelst der achom-Vögel gesucht und gefunden. 
Denn diese acliemu stellen überall die mumificirte Gestalt der Sperber,
Aus d. Abh. d. I. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XIII.Bd. III. Abth. ( 1 9 )  8

%
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also etwas Todtes vor. Jede grössere Sammlung enthält solche achemu 
aus Holz oder Stein, gewöhnlich  au f dem Gerüste angebracht.

R /vwwv r\ r\
Der nächste Passus lautet : ö  ö  j ^__p l  l T=T arü  set m nuni

„d er  gem acht ein Gebirge zu einem Ueberschwemmungsdistrict“ . Die 
Bedeutung von n u n i  mit dem Deutbilde des Wasserbehälters, das vovv  
H orapollo ’ 8 =  NtLlov araßctoig, u oem  agitari, n o n  pro fundum , ist ge 
sichert. Eine nahe gelegene Inschrift aus Hammamät liefert mir fo lgende

Parallelstelle: ’ -erm achte
das Bergland zu einem Stromgebiete, die Hochthäler zu einem Regen
bezirke“ . Hier haben wir es mit lauter bekannten Ausdrücken zu th u n : 
alur, aur la^po flumen, Nilus; aw t-hert &.itÄ.(ndwi) vallis, e^p^i supra;

wat,  eine Variante zu wau und  ̂ \ WQi stellt sich zu

dem kopt. otoi cursus und uioT(Atn€) pluvia.
Der Text  setzt die begonnenen Parallelismen so fo r t :
V W W \  | Q  A A A A A A

/̂wvaaa  ̂ bes't mu ^  na a^e en *0 d a t ie r t  „der  ein
geführt das Wasser auf die P'elder der rothen Ebene (Wüste)“ . Auch 
hier bietet sich ein sehr nahe verwandter Text zur Vergleichung dar :

(j ^ y / nJ | P ^ ®  ^ 75) amma bes't mu ln tep du „m öch test  du ein

führen das Wasser auf den B erg“ . A uch  kennen wir aus der Tanitica 
für bes’t die Bedeutung n^oaxazayeiv. —  Das durch eine Art Flamingo 
bezeichnete Land, das rothe : descher’t kopt. inopuj Tpouj ruber, steht 
beständig in Antithese zu Kame't Xrjjtiia JChmi das schwarze Land
¡Lieluyyaios Aegypten. Also kann mit Deschert nur desertum „d ie  W üste“  
gem eint sein.

Jetzt erst bringt der Text die Hauptsache, um welche sich die

ganze Inschrift dreht: $ 3 chnemt m hur ant „einen

Brunnen inmitten der A n t“ . Ob chnenvt in gon&e fons, scatebra erhalten 
ist oder n icht ,  jedenfalls bedeutet es den Brunnen, die Cisterne, wie 
auch noch zum Ueberflusse das Deutbild mit den Wellenlinien beweist.

74) Chabas : Voyage d'un Egyptien p. 59.
75) Chabas 1. 1. p. 2G9.
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Aehnlich ist ant mit dem Deferminativ ebensowohl in e îtiv(nfc.i)
WC&.T vallis, als in A.itTioo'ir regio montana zu suchen, ob w oh l  hier Ĉ 1 
du t i o o t  mons mitenthalten sein dürfte.

Die Gestalt solcher Wasserbehälter, Cisternen oder  W üstenbrunnen 
betreffend, m öge  ein Reisender der N euzeit76) darüber gehört  w erden : 
,;Aeusserlich bestehen sie aus einer viereckigen Umfassungsmauer von  
50 Meter Länge und 3 bis 4 Meter Höhe. In zwei Winkeln stehen 
massive Thürme von  drei Meter Mauerdicke. Das Innere umfasst vier 
Reihen ganz gleicher kleiner Zimmerräume, den Mauern parallel laufend, 
von denen sie nur durch ein schmales Couloir getrennt sind, das die 
Circulation längs der Mauern gestattet, um das Aeussere zu beherrschen. 
Im Centrum des Ganzen ist ein k r e i s r u n d e r  Brunnen von  beträcht
licher D im ension , um welchen eine A rt  W endeltreppe läuft, durch die 
man ehedem bis zum Spiegel des Wassers niederstieg. Gegenwärtig 
sind diese Brunnen zum Theile verschüttet, aber auf dem Grunde von 
mehreren bem erkt man noch eine üppige Vegetation, das sichere Sym ptom  
der Nähe des Wassers“ .

Diese Beschreibung gilt einem W üstenbrunnen etwas nördlich von 
der Qosseir-Strasse. Sehen wir zu, wie sich unser Text dazu verhält.

Vierte Columne.

Es folgen nun die Dimensionen des Brunnens, den Darius her- 

steilen l iess : n n mah meti er mali rneti „Ellen zehn zu Ellen
_____ D<=>_____ f l

zehn“ . W ir  wissen aus der Schenkungsurkunde von  E d f u 77), dass die 
Präposition <=* er — ad bei Dimensionen angewendet w i r d , um gleich 
unserm „ z u “  oder „ : “  in den Proportionen  das Verhältniss auszudrücken. 
Demnach hätten wir hier ein Bassin von quadratischer F orm  10: 10 Ellen 
vor  uns. Allein das Deutbild und die Beschreibung Bachelu ’ s sprechen 
entschieden für eine kreisrunde Form  des fraglichen Wüstenbrunnens. 
In der That erlauben die Ausdrücke der Inschrift auch diese Annahme, 
da man den Kreis gerade so gut als eine ursprüngliche Ellipse mit 
zwei verschiedenen Dimensionen ansehen m ochte ,  wie das Quadrat als

76) Description de V Egypte-Memoire de Roziere, von Bachelu.
77) Lepsius: Ueber eine hierogl. Inschrift von Edfu.

8
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Rechteck. Strenge genom m en würde in beiden P’ällen eine Dimension 
genügen.

So viel, was die F orm  betrifft. Nunmehr kom m t der Inhalt:
/w w v \

§j hur-s nib m eliet em mu renpe „ ih r  (der  Cisterne)
/ W W \ A  w v w v \

ganzes Innere gefüllt mit frischem W asser“ . Hier liegt die Schwierig
keit in der ersten Gruppe. Mit Rücksicht darauf, dass unmittelbar 
vorher am Schlüsse der dritten Columne die com ponirte  Präposition

gÄi £OTp in interiore (parte) gebraucht ist, und wegen des Sinnes

fasse ich ^  1 hier nicht als £ p ^  facies, sondern als g o T p  „d as  Innere“ .

Man könnte allerdings an die „Oberfläche“  denken und dem Verbum 
m e h e t  —  welches ein Wortspiel zu malt Elle darstellt —  die modificirte 
Bedeutung „erreicht“ be i legen ; allein dann passt das Pronomen nib ^

wieder nicht. —  Wegen renpe, das sonst £ oder bei sich hat, und

wohl aus repa entstanden ist, dürfte die Metathesis in das kopt. Saepi 
novus, recens, anzunehmen sein. Der Sinn ist jedoch  nicht ganz g leich  
unserm „fr ischen“  Wasser, sondern es ist ein Wasser gemeint, das je tzt  
erst n e u  zum Vorscheine kam. Es folgen nun die Massregeln welche 
Darius treffen liess, um die Cisterne gegen Verunreinigung und V er 
schüttung zu sichern:

CS
Ii tx-y] 
I

retu-s se-ubta seturta er galiesu, tertüa er Anutiu setiu „Ihre Flüssigkeit(en) 
wurde rein und sauber gehalten wider die Gazellen und eingedämmt 
wider die Hirten der B erggegend“ . Hier sind mehrere Punkto zweifel

haft. Die erste Gruppe weil ihr Determ. auch bei (j ^  „F luss“

oben vorgekom m en ist, fasse ich als Variante zu welches im

R h in d p a p jru s  mit mu „W asser“  übersetzt wird. Das W ort  rupHTiop 
puteus, aqua turbida, ist vielleicht zu zerlegen in ni Artic. pHT unser 
re t  und uip von a u r  i&.po Nilus fluraen, also eigentlich „Flusswasser“ 
bedeutend. —  Die zweite Gruppe mit zweifelhaftem Character ist die

Gazelle mit folgendem jlin, so dass man an û jî^ J ( '^55 gahes & ooc
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<Tofjxag erinnert wird. Wenn das W ort  dasselbe Thier b e 

zeichnet was ich wegen der sonstigen Lautirung von =  gahes =  k^ c 

m os vermuthe, so hätten wir für unsre Gruppe wenigstens ein A nalogon .

Die nächste H ieroglyphe gehört  sicher zur folgenden Gruppe 
und bildet das Verbum tare oder  tale vallare. W egen des
¿¿-Vogels, der dahinter erscheint und der gew öhnlich  die Reduplication 
anzeigt, könnte auch an die Lautirung sepire gedacht werden.
Dass es sich jedenfalls hier um die äussere Umfassungsmauer und die 
für die Garnison erforderlichen Räume handelt, lehrt sofort der un
mittelbar fo lgende Abschnitt  über die Soldaten :

/ W W V A

pert haat hi resi an meschau n apaaui, sutenu cheperu eher hat „ E s  wraren 
erschienen hier oben auf dem W achposten Soldaten der A ltvorvordern , 
der K ön ige ,  welche existirten v o rd e m “ . Die beiden Verba p e r t  und 
haa t sind hier als Substantiva oder Passiva im Sinne von „E rscheinung

und Nahung“  zu fassen, weil an darauf fo lgt .  So wie nun un an 
übersetzt wird „es  war“  so hier „es erschienen“  —  „hier oben “  —  statt 
„n a h e n d “  setze ich in Rücksicht auf den F undort  der Inschrift. —  
resi kopt. ptoic vigilantia poete vigilia bezieht sich offenbar auf den 
um die Cisterne logirten militärischen W achposten. Die Phonetik des 
mit B ogen  und Pfeil bewaffneten Mannes anlangend, so habe ich m ehr

fach (Louvre 44, Stele des Cheperkera) mescha m o u j c ?  neben

[ 1 menfedi gefunden. Ersteres bezeichnet analog dem lat.
AiVWNA'
miles, den Soldaten als „m arsch irenden“ , letzteres wie es scheint „d e n  
Uniformirten“ . Von der Waffe hiessen sie juivToi.

Die Gruppen des zweiten Theiles sind in ihrer Bedeutung sämrat- 
lich gesichert und bekannt. Aehnlich haben wir auf der Stele von 
Kuban die Stelle ge tro f fen :  es war der W unsch aller Könige der V or 
zeit gewesen etc. A uch  dürfte es nicht zu verwegen erscheinen, wenn

78) Brugsch: Itecueil I Taf. XLIII col. 4.
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man Garnisonen gerade jener Könige hier annehmen würde, deren Namen 
theils in Proskynemen theils als chronologische Symptome angeschrieben 
stehen, also von Phiops angefangen bis auf die Zeit des Darius herunter. 
Dass aus der griechisch-römischen Zeit ziemlich viel Soldaten cfTyo.Tiurrcu 
und i.iTifJs und Offiziere z. B. ein Sexavbg decurio79) sich durch Inschriften 
in Hammamät bethätigt haben, ist oben Eingangs schon erwähnt. —  
Mit der Gruppe cher-hat „vordem“ sind wir bereits eingetreten in die

Sechste Columne:
/vvwvs

an maa-nes irit nib, an eher hra en redhu hers „nicht sah dieselbe irgend 
ein Auge, nicht fiel das Gesicht der Menschen darauf1'. Man könnte 
diesen Satz auch organisch mit dem vorhergehenden verbinden, indem 
man sagte: „Obschon in der früheren Zeit viele Soldaten der alten 
Könige dorthin gekommen, so hatte doch noch Niemand die Quelle 
entdeckt“ . —  Ich habe mir erlaubt, nach der ersten Negation _<u., 
zwischen Auge und Adler das Zeichen welches bei Burton fehlt,
einzuschalten, weil es zum Sinne unerlässlich ist und wirklich auch 
noch im Koptischen das Verbum „sehen“  die Präposition e =  au =  ad 
verlangt, die hier durch -www vertreten wird, entsprechend unserm „sehen 
auf etwas“ . —  Dass das „Auge“ durch ^  bezeichnet wird, lehrt hier 
der Zusammenhang; ich habe in Rücksicht auf Plutarch’s Gleichung 
lyt =  d(pfra/.fiog die Umschrift irit gewählt. Es scheint übrigens, als ob 
auch die lyig iQid'og daher stamme.

Der zweite Theil des Parallelismus bewegt sich nach Art der bib
lischen in einer Umschreibung des nämlichen Satzes: „nicht fiel das 
Gesicht der Menschen darauf“ . Der Begriff fallen, sonst phonetisch 

cl,er prosternere geschrieben, ist hier bloss durch das
figurative Bild des hinstürzenden Mannes bezeichnet. —  Dass wir in „Auge 
und sah“ , „Gesicht“ op&. und darauf egp&.i-c Wortspiele vor uns haben, 
ist klar. —  Was das Wort r e d h u  betrifft, so werden in der Liste der 
vier Menschenracen die rothhäutigen Aegypter dadurch ausgedrückt. —

79) Letronne: Rec. des inacript. grecq. II 445.

t



Schliesslich noch die Bemerkung, dass sich das Pronomen s , das uns 
hier zweimal begegnet ist, noch immer auf die c h n e m t  „Cisterne oder 
Wasserquelle“  bezieht.

Fortsetzung der sechsten Columne:
£  w vw \

LTD

per nofru-s en lion -f c’ esef,\ astu chert senu-nef-s „Nachdem (aber) er
schienen war ihre Güte Seiner Majestät, siehe! da begrüsste er sie auch“ . 
Die Construction anlangend, habe ich oben in der fünften Columne 
etwas ganz Aehnliches aufgezeigt. Hier zwingt die Partikel astu kopt. 
cic, g€iT€c ecce! des zweiten Theiles förmlich zur Annahme einer solchen 
Zusammengehörigkeit.

Die Partikel c h e r t  anlangend, die ich mit „auch“ übersetzt habe, 
so entspricht sie den kopt. - x e ,  < th ,  die wie so viele andre Wörter 
das alte Schluss-r abgeworfen haben.

Die Gruppe senu mit dem unverkennbaren Deutbilde des sich 
niederbückenden Mannes begleitet, hat sehr häufig noch die Erdschichte 
bei sich und bedeutet ohne Zweifel alsdann die orientalische Begrüssung 
mittelst Bodenküssung. Ich vermuthe dass ujim salutare die breitere 
Aussprache unseres senu darstellt.

Siebente Columne:
Hier erheben sich bedeutende Schwierigkeiten, die sowohl in der 

Auslassung der Determinative, als in der Verwechslung der Zeichen, als 
in der Schadhaftigkeit einer Stelle begründet sind. Zwar die beiden 
Verba, die im Präteritum stehen: nef, schliessen sich unmittelbar 
an das so eben besprochene senu-nef salutavit an. Ich lese den ersten
Theil des dichotomischen Satzes Ä O  ® rech -n ef meter du© *— <=> | /www
pen „er (der König Darius) erkannte den Strudel dieses Berges“ . Das 
Wort meter, hier durch das runde lioch determinirt (nicht O wodurch 
Atepi meridies bezeichnet wird), während sonst das Bassin t= t oder die 
Wellenlinien £££ dahinter folgen, entspricht dem Worte m t o  gurges.

80) Burton hat unrichtig — vielleicht ti, um die Verdoppelung nefer-nefer anzudeuten.
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Isis suchte ihren Bruder O.'iris auf einem solchen meter81); nach Plutarch 
c. 15 sass sie in der Stadt Byblos bei einer Quelle xafriaaaar im  XQijvrjg 
auf der Suche nach dem Osiris.

Das zweite Glied ist etwas dunkler ^ /w w w
___' N / W W V ' W  ' ^ / w w v \

chem otnef hanti sop pen en mer ,,er begnadete die Bearbeitung dieses Flecks 
mit L iebe“ . So geschraubt diese Ausdrucksweise auch erscheinen mag, so 
w'ird meine Uebersetzung doch  nicht wreit von der Wahrheit abliegen. Be
achten wir zuerst das Wortspiel, das in c h e - m o t ,  h a n  (m it  hon) und 
in m e r  liegt, nachdem m e t e r  so eben vorausgegangen war. Dazu kom m t,

0  w w w
dass sonst das Verbum c h e m o t  häufig in der Schreibung

^  /wwv\O  
statt ( = 0)-----  chomt — u jomt tres, 3, vorkom m t, obschon natürlich nurCS ■

an die drei Striche gedacht w urde , nicht an die 3 W ellenlinien, die 
erst in der hieratischen Schrift zu ■— - werden. —  Ich habe indess 
viele und gute G ründe, dem W orte  c h o m t  ausser der Bedeutung von 
3 und Dreizack auch die von  o m o t  gratia ep-£ .uoT gratificari beizu
legen. Wenigstens darf hier nicht an die Bedeutung des Wortes chemt 
=  ignorare oblivisci gedacht werden. —  Eine noch grössere Vieldeutig
keit eignet der Wurzel hanti oder  hanhan. Da hier jedes  Deutbild fehlt, 
so müssen w’ ir uns wohl oder übel an die allgemeinste Bedeutung halten 
und diese ist sicher ,,das Feld bearbeiten“ . Hätte die Gruppe am 
Ende des Satzes die Bedeutung „H au e“  ligo —  wie denn dieses W'ort 
an M fp  ligare anklingt —  so wäre damit ausgesprochen, dass der König 
die Cultur dieses F lecks (sop- so habe ich es im Papyrus Prisse82) g e 
fasst „P osten “ )  zu genehmigen geruhte. Allerdings fo lgt in der Wüste 
überall auf die Entdeckung einer Quelle —  z. B. jetzt  durch Bohrung 
artesischer Brunnen —  auch die Anlage von Gärten wie in Timsah und 
Ismailiah am Canal. Allein auch die Uebersetzung wonach der König 
diesen F leck  und seinen Anbau „m it  Liebe“  (Mcpe amare, actio amandi) 
begnadete, entfernt sich nicht von dieser Grundansicht. —  Die unmittel: 
bar hinter folgenden Zeichen müssen jedenfalls davon getrennt

81) Harris: Standards F. 13.
62) Cf. Ebers: Die Statue dos Harwal DMG. Ztscb. 1873.
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gehalten und diese Gruppe in verbessert w e r d e n , um überhaupt
einen Sinn zu ergeben. Dieses W o r t ,  das auch mit der Schreibung 

v o r k o m m t ,  lautet a t  und ist w oh l  in ia/t e&r horizon  intuitus 
erhalten. Von da bis zum Begriffe „A u g en b l ick ,  p lö tz l ich “  ist nicht 
gar weit. Wenn im T odtenbuche cap. 144 beim Wächter des vierten

Pylons gesagt w ird :  er heisst nebat-ho „B ran dges ich t“  ^  J ' V , X

kdhabu at „stossend , p lö tz l ich “  so stimmt dies nicht nur zur Abbildung, 
sondern es kann auch at nicht ein gew öhnliches  O b j e c t  zu stossen 
vorste llen , da es im Allgem einen (cf. H orapollon  II 20 ) lüyct bedeutet. 
W ir  sind also auf Annahm e des adverbiellen Zeitbegriffes „a u g e n b l ic k 
lich, plötzlich stossend“  angewiesen.

Hier leitet at einen Satz ein, der ein neues Element enthält; denn 
der weitere Verlauf des T ex tes ,  w o  Darius als „sein Sohn“  bezeichnet 
ist, zw ingt  zur Statuirung des (unbekannten) Gottes als Subject dieser

o — ^ -----©
Gott (Oberer), anerkennend e tc .“  Es muss jedenfalls  der Sperber statt
des dritten Adlers bei Burton eingesetzt werden. Welches ist nun
dieser G ott?  Der Text gebraucht  nur den allgemeinen A usdruck  h e r

„d er  Obere“  wie die Lateiner superi statt Dii gebrauchen. Bei 

h e r  denkt man aber zunächst an H o r u s  der meist ^ 1 oder

Handlung „den  A ugenblick  beachtend seinen

geschrieben wird. Erinnern wir uns an die oben besprochene Polarität 
von H o r u s  und S e t  und dass schon in der Pyramidenzeit eine Prin

zessin Hontsen als „V erehrerin  von  H o r u s  und S e t “  er

scheint, so werden wir auch hier den S e t  unter dem ,O beren  zu denken 
haben, der „vereh rt“ , w örtlich  „b ea ch te t ,  berücksich tig t“  wird. Im 
Rhind-Papyrus wird dieses Verbum  dem otisch  durch uschtau =  o t w u j t  

adorare übersetzt.

Die Scene selbst erinnert an die Erzählung (des E xodus) anlässlich
der Quellenauffindung durch Hagar und Moses, so wie an die Thatsache
der neuesten Zeit, dass Araber (Beduinen) der Wüste, als in der Sahara
der erste Wasserstrom aus einem artesisch erbohrten Brunnen quoll, 
Aus d. Abh. d. I. CI d. k. Ak. d. Wiss. XIII. Bd. III. Abth. (2 0 ) 9
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sich sofort auf die Erde niederwarfen und laut ausriefen: „Allah 
kerim! Gott ist barmherzig!“

Achte Columne:
Es fehlt uns noch das Object zu „anerkennend“ , es liegt in der

fl I ^Gruppe mencliu h on -f „die Wohlthaten Seiner Majestät“ .
Hiemit ist der wohlthätige Gott (Set) gemeint. Aehnlich wird auf der 
Stele des Exorcismus mit „Sr. Majestät“ bald der König Ramses XII, 
bald C h o n  su der Gott, bald der Dämon (chu) gemeint. Im folgenden 
Satze ist nun offenbar der Gott das Subject:
k T  o r i f  mat hi setu -f en s i - f

Ranebtoui auch c e t  „welcher schuf eine Insel auf seinen Set-Ländern 
für seinen Sohn, den Herrn beider Welten, der ewig leben möge!“
Offenbar haben wir in —^czz> mit etwas undeutlichem Determinativ

ein Wortspiel mit Mvere^ren“ zu erkennen: es ist jwoYe in-
sula, ein nicht unpassender Ausdruck für die durch die Quelle bewirkte 
Oase. Dass unter dem Gotte S e t  gemeint ist, gibt das Wortspiel „ s e t u  
die Set- oder Wüstenländer“  zu verstehen.

Von jetzt an wird die Erzählung einfacher und darum verständ-
W V W s

licher mm entiu? em Tomera‘liu
„es hörten dies die Bewohner von Tomera't“ d. h. die Aegypter; denn 
ri-Ti-uvQig war nach Stephanus von Byzanz und den Denkmälern einer 
der Namen Aegyptens, speciell des Delta's. —  Die Anbringung des ti-
Vogels ist zu bemerken.

*.<wvv\ A A /W N A

I I I

Neunte und zehnte Columne:

enti her to res hna to mhit wahsen c’ o - senu m sedoasen{u) 
„welche im Süd- und im Nordlande; sie beugten ihr Haupt, indem sie

nefru h on -f enheh hna c'et. 
mit Lob erhoben die Güte Sr. Majestät ewig und immerdar.“

K
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Der A usdruck  w ah-c ’ o ist im Koptischen Äeg-'Xü» inclinare caput 

getreu erhalten. —  Der einzige A usdruck , welcher nicht ganz g e w ö h n 

lich ist: se-doa erklärt sich als Causativ von  ° ^ er von

f M  =  * 1  T*,€io laudare laudibus efferre. Diess stimmt zu dem

guten Rufe des Darius in Aegypten , den wir auch noch  auf einem beim 
Canale gefundenen bilinguen Denkmale treffen. Da ich  dieses M onum ent 
und seine Behandlung durch Oppert schon oben  p. 94 angeführt habe, 
so begnüge ich mich hier damit, den Leser darauf zu verweisen.

A uch  in der westlichen Wüste und zwar in der Oase Kargeh trifft 
man die Schilder des Darius. Nach der Z u rü ck k u n ft  der  deutschen 
Expedition dahin unter der Führung Rohlfs besprach Lepsius in der' 
Zeitschrift für ägypt. Spr. *1874  die L egenden  dieses Perserkönigs und 
heuer 1875 (M ärz-April-Heft p. 54) kam B r u g s c h , der ebenfalls diese 
Oase besucht hatte, auf die Schilder des Darius I zu rü ck ,  indem er

sch r ieb : „D ieser König mit der Legende ( ® J 2  Settura (Sesostris?)

dürfte, wie Sie (H. Lepsius) vermuthet haben , der e r s t e  D a r i u s  sein.“

F ü r  mich war diese Gleichstellung des Setetura mit Darius I von  
Anfang an nicht im Mindesten zweifelhaft, und eben so w en ig ,  dass 
wir darin eine N ebenform  zu ^tGujGTQtg zu erb licken  haben. Denn ich 
erinnerte mich so fort  der Stelle des H erodot  II 110 :  o iQevg xov
'Hífcr.ÍGTOV xyovip fiixineixa TwiXio J a Q t l ü v  x b v  IT ¿(i ai] v ov nffiielde 
lorá rra  tuTtyoo&sv aydpiavTCt, (fdg oí) oi 7it7iorí¡o&ai tyya  oiáney 2 f d w -  
GTQi  T (p A l y v n x l o ) .  A uch  D iodor  I 58 gedenkt dieser W eigerung 
der Priesterschaft und seine Bezeichnung J a y t l o g  b S sqSov naz i )#  
onovdáoag Ir  Mtu<pei xi)v idíav eixóva Gxr¡oai nyb xijg xov £ t o o a > o i o g  
benimmt je d en  Zweifel. So wie nun die Nam ensform en Sesustra =  
StGuJOXQtg, Sesesu =  JEfaotooig aus 'Pausoorjg, so ist Setetura aus cPauéoxr¡g 
entstanden. A uch  Kam byses hatte, wie uns die Statuette naophore des 
Vaticans belehrt (cf.  supra p. 91, 115)  in sein Thronschild  den Namen 
Ma-mesut Sol natus aufgenom m en, w oh l aus demselben Grunde, wie sein 
Nachfolger Darius I —  weil eben Sesostris der berühmteste aller Pha
raonen der ägyptischen Geschichte gewesen. —

In meiner vorigen Abh. Sitzungab. 1875.1. p. 133, 18 lies: „Widersacherei o d e r  Widersprecherei“ .
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Spradjkmt&e. fitcratunjcfdjidjtc.
Lautb, Dr., ein neuer Kam byses-Text. Mit 1 Taf. München,

Franz tn Com m. (67 S. gr. 4.) M. 2, 30.
(Aus d. Äbhh. d. k.bayer. Akad. d. Wiss. I. CI. XIII. Bd. III. Abth.)

2Jie borliegenbe 2lbhanblung enthält roie alle Arbeiten beS Qrjd 
mündjener Slegqptologen intereffante unb überrafchcnbe @injei= j f  > 
feiten; in ber ^auptfadje müffen roir fie aber für oerfehlt 
erflären. $er fjier allerbingS ¿um erftertmalc bchanbelte 2 ejt 
au# bem Wädi Hammämät roirb nämlidj alS „neuer ®ambt)feS* 
tejt" eingefüljrt unb eS fofi gezeigt roerbeu, bafj ber Sönig, unter 
bem ber Jperftetter ber gelfeninfchrift 9tanfeneb gelebt tjat, ber 
©ohn beS ßtjruS &'ambi)feS gemefen fei. 2lber fo öerf̂ ieben- 
artige Argumente ?I. auch für feine Slnficht fjerbeibringt, fo 
fjat er 9tef. boef) feineSroegS $u überzeugen bermocht unb eS 
frfieint bann Se t̂erem gar feiner 5 rage ¿u unterliegen, bafj ber 
ftönig, um ben eS fidj ânbelt, nicht ÄambtyfeS, fonbern ber 
looijl ber 13. ©tynaftie angei)örenbe Sebek-em-sd-f ift, beffen 
ÜRame fich fdjon in SepfiuS' ftönigSbucf) finbet. ®a auef) ber 
Vorname biefeS £errfcherS erhalten ift, unb ¿roar boQftänbig 
unter ben ©d)ilbern ber Santmer bon itfarnaf, oerftümmelt im 
Muriner ÄönigSfiainjruS, boüfommen conferoicrt auf einer 
©tatue ¿u Söüiäq (N. 19) unb fotuof)! S3or- als Zunamen beS 
S^bek-em-sa-f fich burchauS mit benen beefen, bie Sautf) bem 
ftambijfeS jufc r̂eiben miß, fo fdjeint unS bie hier fünftlid) oer* 
fochtene ©ache oon oornherein rettungslos oerloren ¿u fein.
Xie beiben lebten Reichen im .frauptnamen finb geroifj nur

Sie borlefcte Jlpieroglyp ê geroann fchon bie ©eftalt

beS  ̂ toenit ber SJieifjel beS einer hieratifchen SBorfcfjrift
folgenben $rijjlerS (benn bon funftgerecfjter ©teinmefcenarbeit 
ift îer feine 9?ebe) auSrutfchte. Slber felbft, roenn bie lefcten
3 eidjen nes ¿u iefen roären, fo mürbe ber 93orname

, beffen Schreibung feinem Broeifel SRaum giebt,

gegen ®ambt)feS unb für Sebek-em-sä-fjeugen. fefct 2t.

bemÄoptifchen CO), ^  bem ^ieroglQ^if^en busa gleich.
SBo bleibt ba bie Gonfequenj? Busa ober bu en sa ift foptifdj 
MFNFNCÄ. 2lber roenn ber |>ierograntmat auch ältere unb
neuere Sonnen burdjeinanber gemifcf)t hätte: roo fäme rooljl ^
allein jemals mit bem Sautroertlje busa bor? 333o finb bie 
Skrianten, roeldje 21. für biefe Sefung anjufüfjren oermag? —
©ie fachlichen Argumente finb gefugt unb feineSroegS über= 
jeugenb. 25aS SEBortfpiel, mit beffen $ülfe bie SiegQpter fich ben 
tarnen ßambuja in î rer ©pradje tnunbrecht gemacht ha^n 
foflen, ift ein ©piel bes! ©eifteS unfereS St., bem eS aud̂  fchnett 
gelingt, bafür bie entfprechenben beutfê en formen „kam, bau 
unb sah“ ¿u finben. ©.32 behauptet er, bie brei ©ilben ober 
2Börter beg SiamenS-Kam-bu-nsa erfchienen 3* 4 mrä 5 un* 
mittelbar hinter ben ©chitbern unb ber ßegenbe be§ ©otteS ©et 
junt anberenmale; biefe ift aber nicht ber unb e§ toäre beS 

©chulbigfeit gemefen, ju befennen, bafe menigftenS bâ
Reichen, roetcheS er beftimmt für ß  erflärt, halb jerftört ift. p/
ftefyt jmifchen J i  unb ^ unb ift gemife nicht Q , fonbern

/

garnicht bu ift, haben mir gezeigt unb fo bleibt nichts
bon bem Jiamen im ftönigfchilbe übrig mie baS erfte 3 e*chen'
baS atlerbingS ebenfogut baS îeratifĉ e 2iequibalent für
mie für fein fann. 25a noch bâ u bie ©ilben, um bie eS 
fich haubelt, im 2 ejte in anberer Örbuung wie im ©önigfehitbe 
auftreten, fo fällt baS SBortfpiel in nichts ¿ufanimen. ffiaS foQ 
man ju ber Behauptung fagen, bafe baS in bem Söorte qemu 
benû te p̂ onetifĉ e Reichen beS Pfahles auf ben auSlänbtfdjen 
Äönig ^amb f̂eS înroeife, ober 51t ber Srflärung ber Ser* 
boppetuug beS ¿weiten 9iabicalS in hekkonu? ®aS rebuplicierte
k giebt eine bem in hapi ähnliche S'Qur unb burch biefe
foöber ©chreiber berblümt auf ben bon ÄambijfeS mifeljanbeUen 
2tpiS bingemiefen ha ên* ÎpiSftelen bermeifen gerabe
biefe bon $erobot bem Sfamb̂ feS jugefchriebene ©chanbthat 
unter bie tenbenjiöfen Srfinbungen. 2)urch bie SBieberholung 
beS ¿weiten 3iabicaiS tbirb bem Söorte eine intenfibere öe= 
beutung beriiehen. 333ir erinnern an nesen unb nessen. Söenn 
ftatt hekenu hekkenu gefchrieben mirb, fo foQ bamit bie Seb- 
haftigfeit ber ¿obpreifung heroorgehoben, feineSmegS aber eine 
hämifche 2luSfpielung gemacht merben. ©. 39 nimmt 21. bie

fich jefct moht auch ber ßefung Nê ob anfchliefeen. ®urch bie 
Srforfchung ber 0afe ei ©h^ch un  ̂ bortigen 3)ariuS= 
tempels roiffen mir, bafj baS hebt im $hronnamen beS ®ariuS 
(©. 24) nicht „2Iegi)pten", fonbern i»ebiS bebeutet. Xiefer 
einjugehen auf biejenigen ©ä^e, benen roir beipflichten unb an 
benen eS nicht fehlt, oerbietet uns ber fnappe ber 2Injeige einer 
afabemifchen Mbhanbluttg betoifligte iRaum. 6. E.
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